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VORREDE.

Die Fahrten, von denen die nachfolgenden Blàtter zu berichten haben, wurden aus-

gefùhrt infolge der Bestrebungen, nàheres ùber die weiter landeinvvàrts gelegenen Landschaften

des niederlàndischen Anteils von Neu-Guinea in Erfahrung zu bringen. Wie nàinlich im

zweiten Bande dièses Werkes nachgewiesen worden ist, hatten die Forschungsreisen, die

wàhrend des letzten Viertels des vorigen Jahrhunderts dorthin entsandt worden waren, nicht

gleichen Schritt mit denjenigen Unternehmungen gehalten, die die Erforschung der deutschen

und britischen Besitzungen auf der Insel zum Ziele hatten. Abgesehen von der Befahrung des

Mamberomno war man nur wenige Maie iiber die Strandzone hinaus vorgedrungen und die

Fôrderung unserer Kenntnisse beschrànkte sich innerhalb Jenes Zeitabschnittes auf Mitteilungen,

die von gelegentlichen Besuchen von Kriegsschiffen, von Inspektionsreisen von Beamten sowie

von Naturforschern und Paradiesvogeljàgern herrùhrten. Zwar hatte es nicht an Vorschlàgen

gefehlt, dièse Riickstàndigkeit durch energisch betriebene und fortgesetzte Forschung zu be-

seitigen, die VerwirkHchung sollte aber keinem derselben beschieden sein.

Sehr bald nach dem Zustandekommen der „Siboga"-Expedition, im Jahre 1899, wurde

von der „Maatschappij ter bevordering van het Natuurkundig Onderzoek der Nederlandsche

Koloniën" ein neues Unternehmen ins Auge gefasst und der ihr unterbreitete Plan, eine

Expédition nach Nord-Neu-Guinea auszurùsten, fand ungeteilte Zustimmung. Auch die Schwester-

gesellschaft in Batavia — das „Indisch Comité voor WetenschappeHjk Onderzoek"' — hatte

sich mit dem Plane einverstanden und sich zugleich bereit erklàrt, die Vorbereitungen,

die in Indien erforderlich waren, zu erledigen. Als das Projekt bereits festere Formen

angenommen hatte, àusserte die Regierung den Wunsch, dass zugleich Nachforschungen nach

der Lagerstàtte der Kohlen angestellt werden sollten, die dem Kommandanten des Kreuzers

„Ceram" im Jahre 1901, bei Gelegenheit des Besuches von Mawes an der Walckenaer-Bai,

in die Hànde gefallen waren. Sie brachte ihr Interesse ferner dadurch zum Ausdruck, dass

sie dem Unternehmen nicht allein eine weitgehende finanzielle Unterstùtzung zu teil werden

liess, sondern zugleich den in Ternate stationirten Regierungsdampfer „Zeemeeuw"' fiir die

Dauer der Reise zur Verfùgung stellte.

Unter den Màzenen der Wissenschaft in Niederlandisch-Indien ist von Naturforschern

wiederholt der Name des General-Gouverneurs W. RoosEBOOM genannt worden. Auch ich

befinde mich in der glucklichen Lage, Sr. Exzellenz an dieser Stelle meinen tiefgefiihlten

Dank fur das unbegrenzte Wohlwollen und die unermùdliche Fùrsorge, die er unserem Unter-

nehmen vom Anfang bis zum Ende hat angedeihen lassen, zum Ausdruck bringen zu konnen.

Herzlichen Dank schulden wir sodann dem Indischen Comité. Wer mit dem amtlichen
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Ràdervverk nur einigermassen vertraut ist, wird die grosse Arbeit zu wurdigen wissen, die

vor allem auf dem damaligen Vorsitzenden, Herrn H. M. La Chapelle, sowie auf dem

damaligen Schriftfuhrer, Herrn H. F. ROLL, infolge des ausgedehnten Schriftwechsels mit

Behorden und den Besprechungen mit ihren Vertretern, lastete. In hohem Masse fùhlen wir

uns ferner Herrn A. C. Zeeman, dem damaligen Inspektor der Gouvernements-Marine, ver-

pflichtet, der aile Anordnungen fur die Ausriistung und Kohlenversorgung des zur VerfLigung

gestellten Regierungsdampfers in zweckmàssigster Weise getroffen hatte. Ein viertes Mitglied

des Comités vernimmt leider unseren Dank nicht mehr. Es ist dies Professer Dr. Melchior

Treub, damais Direktor des Botanischen Gartens in Buitenzorg, dessen geistige Regsamkeit

von grossem Einfluss auf das Zustandekommen der Expédition gewesen ist.

Auch eine Reihe von Beamten haben durch ihren tatkràftigen Beistand viel zum Gelin-

gen des Unternehmens beigetragen, so Herr A. L. VAN Oosterzee, damais Assistentresident in

Manokwari, bei unseren Fahrten und Màrschen im Gebiet des Geelvink-Busens sowie Herr

P. E. MOOLENBURGH, damais KontroUeur in Manokwari, der uns nach der Humboldt-Bai

begleitet und auf den von dort aus angetretenen Wanderungen Freud und Leid mit uns

geteilt hatte.

Nicht vergessen werden wir die Freundlichkeit des damaligen Kommandanten des Forts

Oranje auf Ternate, Herrn Hauptmann G. J. J. DE JONGH, der unserer gesamten Reisegesell-

schaft nach ihrer Riickkehr ein Unterkommen im Fort verschafifte.

Als Mitglieder nahmen, abgesehen von meiner Person, an der Expédition teil Dr. G. A.

J. VAN DER Sande, Stabsarzt der Kgl. Niederlàndischen Marine, der neben den àrztlichen

Obliegenheiten die anthropologischen und ethnologischen Untersuchungen ùbernommen und

sich fur dièse Aufgabe bei Prof. Dr. RUD. Martin in Zurich vorbereitet hatte. Nach

Vollendung des von ihm bearbeiteten dritten Bandes dièses Werkes war er nach Indien

zurùckgekehrt, wo eine Hirnhautentzùndung seinem ùberaus tàtigen Leben ein nur allzuschnel-

les Ende am i8. Januar 19 lo bereiten soUte. Wàhrend die Zoologie durch Dr. L. F. DE Beaufort,

dem sich Dr. H. A. LORENïZ angeschlossen, vertreten war, hatte die Botanik eine kiimmer-

liche, nur allzukùmmerliche Berùcksichtigung gefunden. Man hatte der Expédition nàmlich

zwei javanische Pflanzensammler, Angestellte des Botanischen Gartens in Buitenzorg, beige-

geben und dadurch allerdings bewirkt, dass das Herbarium und die lebenden Pflanzen

dem genannten Institut anheimfielen, im Gegensatz zu der Hauptmasse der ùbrigen Samm-

lungen, die den Museen des Mutterlandes zugute kommen sollte. Dièse Massregel hat sich in

keiner Weise bewàhrt, umsoweniger als die beiden Javanen es in dem fiir sie allzu unwirt- '

lichen Lande nicht auszuhalten vermochten und ihm bereits nach Ablauf weniger Monate den

Rucken kehrten.

Wiederholt wird man in den nachfolgenden Blàttern den Namen J. M. DUMAS finden.

Ich hatte den Vorzug, diesen Herrn in Ternate anzutreffen und zugleich fiir unser Unter-

nehmen zu gewinnen. In seiner Eigenschaft als Naturaliensammler hatte er die Inseln des

Indischen Archipels vielfach durchstreift und, da er seine Jagdzùge wiederholt auch auf Neu-

Guinea ausgedehnt hatte, so war er mit dem Leben in den dortigen Wàldern wohlvertraut.

Auch mit den Eingeborenen vvusste er ganz vortrefflich umzugehen, so dass wir in ihm eine in

jeder Hinsicht wertvolle Stùtze fanden und ihm zu grossem Danke verpflichtet sind. In unserer

Erinnerung wird der originelle Herr eines dauernden Platzes sich versichert halten konnen.
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Ohne jeglichen Unglucksfall hat die von fester Hand geleitete „Zeemeeuw" uns durch

die Gewàsser Neu-Guineas und sodann wieder in sicheren Port zurùckgeleitet. Wic zu

"VVasser, so liessen Offiziere und Mannschaften es sich nicht nehmen, auch zu Lande zu

jeglicher Zeit die hùlfreiche Hand zu bieten, und ihr Kommandant, J. W. VAN NouHUYS, ist

uns auf der Mehrzahl der Màrsche ein lieber Kamerad gewesen.

In wenig gùnstiger Weise batte die fur das Wohl und Wehe einer Expédition so

wichtige Tràgerfrage ihre Losung gefunden. Im Hinblick auf die an den Dajaks mit Recht

geriihmten Eigenschaften batte das Indische Comité den damaHgen Residenten der Siid- und

Ost-Abteilung von Bornéo, C. A. Kroesen, gebeten, die Anwerbung von 30 Leuen zu ver-

mitteln. Dieser Bitte war aber nur insofern entsprochen worden, als eine Schaar von Bevvohnern

der Umgebung von Bandjarmasin, darunter aber kein einziger Dajak, zur Dienstleistung

wùrdig befunden worden war. Dièse Leute haben uns vielen Kummer bereitet und beinahe

die Hàlfte musste vor Beendigung der Reise wegen schlechten Betragens oder Krankheits

halber heimgeschickt werden. Sie waren die Ursache, dass die P'ahrt auf dem Tami ein-

gestellt werden musste, und es ist nicht ihr Verdienst, wenn wir in anderen Gebieten ein

besseres Ergebnis erzielten.

Wie bereits aus der geringen Zahl der Kulis hervorgeht, lag es von vornherein gar

nicht in der Absicht tief in das Innere des Landes einzudringen, vielniehr handelte es sich

um tastende Versuche, um Vorstosse von verschiedenen Kùstenpunkten aus, die moglichst

fruchtbringend zu gestalten, unser Streben war. Wer mit der SARASINschen Konsumparabel

bekannt ist, vermag leicht die Kilometerzahl zu berechnen, die man mit Hiilfe einer der-

artigen Tràgerzahl zurùckzulegen imstande ist. Bei den spàter nach Neu-Guinea entsandten

Expeditionen, die von vornherein ein tieferes Eindringen in die Insel zum Ziele nahmen, hat

man daher mit Hunderten von Tràgern rechnen miissen.

Das, was man von einem Gebiete von so ungeheurer Ausdehnung (382.140 qkm) zu

sehen bekommt, bildet, seibst unter den gùnstigsten Bedingungen, doch nur einen ganz klei-

nen Ausschnitt. Bei der Unmôglichkeit ein solches Gebiet in absehbarer Zeit vollstàndig zu durch-

forschen, kommt daher einer Untersuchung mogHchst verschiedenartiger Ausschnitte eine hohere

Bedeutung zu. Sie bilden Beispiele fiir die Beschaffenheit des ganzen Landes und der von ihm

bewohnten Lebewesen und geben, falls die Untersuchungen mogHchst eingehend sind, in ihrer

Gesamtheit einen brauchbaren EinbHck in die Natur des Landes. Aus diesem Grunde ist die durch

die Nichtteilnahme eines Botanikers in unserem Werke verursachte Liicke sehr zu beklagen ').

Andererseits haben wir uns aber des grossen Vorzuges zu erfreuen gehabt, dass an unserem

Unternehmen keine auseinanderstrebenden Elemente teihiahmen, die so mancher Expédition

zum Verhàngnis geworden sind. Dadurch allein ist es moghch gewesen die Ergebnisse in

einem Werke zusammenzufassen. von dem nunmehr noch der letzte Band der Vollendung harrt.

Obwohl von vornherein ein spàtes Erscheinen dièses Reiseberichtes ins Auge gefasst

worden war, um Gelegenheit zu haben, die Resultate der an den Sammlungen angestellten

Untersuchungen verwerten zu kcinnen, so hat der Abschluss des Manuskripts dennoch erheb-

liche Verzogerungen erlitten. An und fur darf dies nicht als ein Nachteil angesehen werden,

l) Eine Zusanimenstellung der gesammelten l'Ilanzen hat man Th. Valeton zu danken (Plantae Papuanae.

Bull, du Département de l'Agriculture aux Indes Néerl. X. Buitenzorg 1907. 72 i>p.). Eine Anzahl Arten liât sodann

eine eingehendere Beschreibung im 8. Bande dièses Werkes erfahren.
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zuinal vorlàufige, bereits wàhrend der Reise verfasste Berichte, von unserem Tun und Lussen

Kunde gegeben ') und ùberdies LoRENTZ es unternommen hatte unsere Erlebnisse in einem

sehr ansprechenden Bûche zu schildern ^). Dagegen war es nicht ohne Bedenken, dass

manches in der Erinnerung zu verblassen anfîng und dahcr in Gefahr war, in verklàrtem

Lichte geschaut zu vverden. Weit mehr musste aber ins Gewicht fallen, dass dieser Band

samt den vorhergegangenen schliesslich zu einer gewaltigen Biirde ausgewachsen war, die mich,

je langer je mehr, von meinem eigenthchen Arbeitsgebiete abgelenkt und auf fremde Gefilde

gefiihrt hatte, die ich wohl nicht ganz straflos betreten haben werde. Uberhaupt darf die

Frage aufgeworfen werden, ob ich damais recht daran getan hatte, den an und fur sich so

ehrenvoUen Auftrag anzunehmen. Denn mehrere bereits vorgeschrittene Arbeiten werden wohl

fiir immer liegen bleiben mùssen, und ausserdem verfùgte ich nicht mehr ùber die Spannkraft

der Jugend. Wenn ich trotz alledem meinen Auftrag in leidlicher Weise habe ausfùhren

kônnen und manches besser abgelaufen ist, als es anfànglich den Anschein hatte, so ist dies

zu einem nicht geringen Telle der treuen Mitwirkung meiner Gefàhrten zu verdanken. Ich

mochte denn auch die gemeinsam verlebten Tage in meiner Erinnerung nicht missen.

1) Maatschappij ter bevordering van het Natuurk. Onderzoek der Nederl. Koloniën. Bulletin 41—47. 1902— -1903.

2) Eenige niaanden onder de Papoea's. Leiden 1905.

Utrecht, 14. Januar 1917. Der Verfasser.
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I.

VON JAVA NACH TERNATE.

Am 24. Dezember 1902 verliess der Dampfer der Koninklijke Paketvaart-Maatschappij

„Van Imhoff," Kapt. D. DE Grooth, Tandjong Priok, den Hafen von Batavia. Langsam

glitt das schlanke Schiff, bei schonem Wetter, durch das Bassin, vorbei an den zur Java-Divi-

sion gehorenden Kriegsschififen sowie dem deutschen Kreuzer „Hertlia." Nach dem Erreichen

des offenen Meeres wurde ostlicher Kurs genommen, làngs der stets in Sicht bleibenden Kùste

von Java. Von dem in Suden aufragenden „blauen Bergen" traten die Umrisse des Gunung

Gédé noch klar und scharf hervor, wàhrend sein Nachbar, der Gunung Salak, in einer Wol-

kenhaube steckte. Auch die ostlich vom G. Gédé sich erhebenden Berge waren in Regenwol-

ken gehùUt, in denen es ab und zu wetterleuchtete. Nach einer aussergewohnlich langen

Dàmmerung trat erst kurz nach 7'/2 Uhr ein volliges Erloschen des Tageshchtes ein. Da

das Weihnachtsfest nicht einmal auf dem Lande gefeiert wurde, se konnte an Bord des Schif-

fes erst recht keine Rede davon sein. Uberhaupt kommen die Reisenden auf den Fahrten

làngs der Kùste von Java sehr wenig miteinander in Berùhrung. Es ist ein ewiges Kommen
und Gehen, besonders von Beamten, Offizieren und Pflanzern, die ihrem Wohnsitz zustreben

oder die des Dienstes ewig gleichgestellte Uhr auf ihren Posten ruft.

In der Frùhe des folgenden Morgens erblickte das Auge bereits den schonen Kegel

des Gunung Tjerimai, aber es wàhrte noch bis gegen 10 Uhr, ehe angesichts der an seinem

Nordfuss Hegenden Stadt Cheribon der Anker fiel. Sogleich erschien der Hafendampfer mit

einer Ladeprau im Schlepptau, wàhrend geràumige Kàhne weitere Gùter sowie Fahrgàste

brachten und zugleich abholten. Die Dampfwinde rasselte und nachdem ailes verstaut war,

konnte das Schiff seine Fahrt fortsetzen, die um Uhr vor dem am Fusse des Gunung

Slamat, aber fast gànzlich im Griinen verborgen liegenden Stàdtchen Tegal eine abermalige

Unterbrechung erfuhr. Nachdem des Nachts uns der Schlummer wàhrend einiger Zeit dadurch

entrissen worden war, dass der Dampfer auf der Reede von Pekalongan vor Anker gekom-

men war, trafen wir in der Frùhe des 26. auf der Rede von Samarang ein, um, der Bedeu-

tung dièses Platzes entsprechend, bis nachmittags um 3'/2 Uhr liegen zu bleiben. Nunmehr
Nova Guinea. IV. Reisebericiit. i
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ging es aber ohne ferneren Aufenthalt weiter nach Surabaja, wo die Ankunft am 27. gegen

ç", Uhr vormittags erfolgte. Die grosse Eile, mit der ein jeder dem Schiff, auf dem man
doch so gut aufgehoben, zu enteilen beflissen vvar, gleichsam aïs gàlte es einer Pest-

hôhle zu entrinnen, hat auf mich jedesmal einen etwas komischen Eindruck gemacht. Die

Boote, welche den Dampfer bereits beim Kommen vimschwàrmt hatten, waren in kurzer Zeit

besetzt und strebten mit ihrer Beute dem Lande zu. Da ich in Surabaja nichts zu suchen

batte, glaubte ich fur den zweitàgigen Aufenthalt keine bessere Vervvendung finden zu konnen,

als dem an der Westseite der Bucht Hegenden alten Stàdtchen Grissee einen Besuch abzu-

statten. Ich entsann mich nàmhch vor gar nicht langer Zeit in einem Werke von G. E.

RUMPHIUS den folgenden Satz gelesen zu haben : „Achter Grisée legt een berg Giry, daar

op de Penimbaan -) woont, den welken de Javanen aile voor een Heilige Leeraar of Paus

houden ; van dezes voorouders en geslachten ziet men verscheide graven op 't hoogste van

dien berg, waar in groote polijste stukken van dezen steen (Pyrites) gezet zijn, die een won-

derlijken glans van zich geven, wanneer de opgaande zon daar tegen schijnt, 't welk het on-

wetend volkje voor een vvondervverk acht." ^) Durch die Vermittelung des liebenswùrdigen

Kapitàns hatte ich bald die beste Fahrgelegenheit in Erfahrung gebracht und so schwang ich

mich des Nachmittags, in Begleitung meines Burschen ASANG in ein Ruderboot, das uns nach

dem „Kleinen Boom", der allbekannten Landungsstelle von Surabaja, beforderte. Von dort

ging es zu Fuss den Fluss entlang, worauf alsbald die Anlegestelle der den Verkehr mit Gris-

see unterhaltenden Dampfer erreicht wurde. Um 4 Uhr setzte sich die alterschwache, haupt-

sàchlich mit Eingeborenen stark besetzte „Brantas", die bessere Tage gesehen hatte, in Be-

wegung. Das Schiff fuhr zunàchst den Kali Mas bis zu seiner Mùndung, um darauf die Reede

in nordwestlicher Richtung zu durchqueren. Trotz des heftigen Pustens und trotz des ge-

waltigen Qualmes, der von den gemachten Anstrengungen Zeugnis ablegte, wàhrte es, da

Wind und Strom zuwider waren, bis 5^2 Uhr, ehe wir vor Grissee lagen (Fig. i). Darauf wurden die

Fahrgàste ausgebootet und an dem Ende einer ungeheuer, nàmlich 600 Schritt langen Lan-

dungsbrùcke, die bereits vor 100 Jahren das Staunen von Ch. F. ToMBE erregt hatte ab-

gesetzt. Nach der Seeseite zu gevvahrte das Auge in grosser Zahl nebeneinander gereiht

einheimische, chinesische und arabische Fahrteuge, fur die Grissee seit Jahrhunderten der

Winterhafen ist. Sie bleiben hier wàhrend des Westmonsuns liegen. Ahnliche Verhàltnisse

mogen obgewaltet haben als portugiesische Schiffe, unter der Fuhrung von Antonio d'Abreu,

um die Jahreswende von 15 li, zum erstenmale auf der Entdeckungsfahrt nach den Molukken

auftauchten. ') Auch unter der Herrschaft der Hollànder blieb Grissee noch lange Zeit ein

vielbesuchter Hafenplatz, bis sein Glanz vor dem rasch aufblùhenden Surabaja erbleichen

musste. ')

1) Eigentlich Grèsik. Der Name bedeutet nach G. P. Rouffaer soviel wie Dreckstadt oder Kackhaustadt (En-

cyclopédie van Nederl. Indië 4. 's Gravenhage— Leiden [1905], p. 385).

2) Panembahan= Fiirst. Die in Rede stehende Personlichkeit hiess Pusi'a iTa und regierte von 1660— 1680.

3) D'Amboinsche Rariteitkamer. Amsterdam 1705, p. 226.

4) Voyage aux Indes Orientales 2. Paris 1810, p. 62.

5) JoAô DE Barros. Da Asia. Decada 3, parte i, livre 5. Lisboa 1777, p. 584.

6) Von der friiheren Bedeutung Grissees enthalt man einen Begrift' durch die Tatsache, dass im Jahre 1622

nicht weniger als 1000 Schiffe von je 10 bis 100 Lasten dort vor Anker lagen. (Verliaal van eenige oorlogen in Indien

1622. Kroniek van het Historisch Genootschap te Utrecht (6) 2. 1871, p. S3^)-
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Bei deni Eintritt in die Stadt ùberrascht die schone, breite Allée, welche die Haupt-

strasse bildet, ferner aber die grosse Zabi von Arabern und Chinesen, denen man auf Schritt

und Tritt begegnet. Die Europàer machen nur einen geringen Teil der Bevolkerung aus,

trotzdem die Stadt Sitz eines Assistentresidenten ist. Von dem sich in àusserst bescheidenen

Grenzen haltenden Verkehr legte nicht allein die Tatsache Zeugnis ab, dass nur ein Gasthof

und zwar unter der Firma P. P. Mesker, Wed. E. H. Mesker, der uberdies zur Halfte als

Laden (Toko) eingerichtet worden war, bestand, sondern auch, dass ich uberhaupt der einzige

Gast war. Von der Wirtschaft liess sich niemand anders blicken als der àusserst làssig seines

Amtes waltende Mandur, ein Javane, der Portier, Hausknecht, Kellner, Oberkellner und Stu-

benmàdchen in einer Person war und wie dies bei der Hàufung von Berufen mehr vorkommen

soll, keinen einzigen ordentlich versah. Das Schlafzirnmer hatte seit unvordenklichen Zeiten

keine Reinigung erfahren, denn als ich mich durch das Mosquitonetz auf die Lagerstàtte ge-

zwàngt hatte, umtoste mich ein Heer blutdùrstiger Peiniger. Wàhrend der nàchtliche Schlum-

mer auf dièse Weise griindlich verscheucht wurde, horte ich mit Verwunderung, dass an der vor

der Wohnung des Assistentresidenten stehenden Glocke nach Schififsgebrauch, also i Glas, 2

Glas u.s.w. angeschlagen wurde, jedenfalls ein uralter Brauch, der kaum noch irgendwo

auf dem Festlande in Ubung sein diirfte. ')

Wie eine Erlosung wurde der grauende Morgen des 28. begrusst. Um 7 Uhr stand

ein zweiràderiges Wàgelchen vor der Pforte, das uns nach einer nur 20 Minuten wàhrenden

Fahrt an das Ziel bringen sollte. Bei

schonem Wetter ging es in sùdlicher

Richtung durch den Ort und nach

dem Verlassen desselben auf wohlge-

pflegter Landstrasse an Bambushainen,

besonders aber an Reisstoppelfeldern,

auf denen die durch die lange Trocken-

• heit im Boden aufgerissenen Spalten

geradezu nach dem Monsun, der noch

immer nicht kommen wollte, schrieen.

Das Gefàhrt hieit schliesslich am Fusse

eines Hùgels. An der linken Seite be-

fanden sich einige Garkùchen (Wa-

rong), auf deren Verkaufsstànden

Nahrungsmittel, Getrânke und Nàsche-

reien fur das leibliche Wohl der from-

men Pilger Bedacht genommen hatten. Vor ihnen tummelte sich allerlei unheiliges Volk, das

sich ùberall an geweihten Stàtten breit niacht und besonders waren es eine Reihe mànnlicher,

mit wirklichen oder scheinbaren Gebresten behafteter Individuen, die keineswegs erfolglos

einen Appell an das Mitleidsgefùhl ihrer Mitmenschen richteten. Der Glàubige konnte auch

Opfergaben fur billiges Geld erstehen, die aus Pàckchen von unbekanntem Inhalt mit einer

aus Bananenblattstùckchen verfertigten Huile bestanden. Nachdem der Ansturm auf meine Borse

i) Siehe auch G. P. Rouffaer. Laoet. Bijdragen tôt de T. L. en Vk. (7) 1 's Gravenhage 1903, p. 449—450.

Fig. I. Grissee und Umgegend l : 133333

I
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ùberstanden vvorden war, ging es hùgelan zu den auf der Anhohe liegenden Grabstàtten. Zu

beiden Seiten des Pfades befand sich eine von einfachen Gràbern besetzte Terrassenanlap-e

zur Linken ausserdem eine Wasserpfùtze, ùber deren Bedeutung ich mich nicht zu unterrich-

ten vermochte. Oben, am Ende des Fussvveges, stand man vor einer Moschee. Was aber

weit mehr fesselte, war der schone Blick, der sich von dieser Stelle ans dem Auge darbot.

Man ùbersah gen Osten die im Morgenglanze liegende Reede von Surabaja und darùber

hinaus noch den westlichen Teil der Insel Madura. Die Moschee zeigte in der gewohnten

Einfachheit nichts weiter als einen leeren Raum, Der einzige Schmuck — zwei an der Wand
der Vorhalle angebrachte Regulatoruhren — passte denn auch wie die Faust aufs Auge.

Links von dem Gotteshause waren in einem, ebenfalls offenen, aber niedrigeren, und

mit einem besonderen Zugange versehenen Gebàude die Sultansgràber aufgestellt. Sie sind

dem profanen Auge durch Jalousien entzogen. Ich liess von dem anwesenden Hùter diejenige

von PuSPa iTâ, dem Sultan von Giri, aufziehen, worauf man auf die zu dem Monument

hinabfuhrende Marmortreppe blickte. Zu meiner grossen Enttàuschung bestand auch das Grab-

mal aus mit durchbrochener Schnitzarbeit verziertem Marmor, so dass die Schilderung von

RUMPHIUS in keiner Weise dem jetzigen Zustande, und ebensowenig dem wàhrend des verflossenen

Jahrhunderts von anderen Beobachtern geschilderten, entsprach. ') Es ist nicht ohne weiteres

anzunehmen, dass die Darstellung von RUMPHIUS falsch war, da er in der Regel gut, sogar un-

gevvohnlich gut, unterrichtet war. Es ist darauf hinzuweisen, dass der Hùgel von Giri wieder-

holt Zerstorungen ausgesetzt war. Von der Ersturmung im April 1680, also noch zu Lebzeiten

von RUMPHiUS, schrieb DAVID Wapp, einer der Teilnehmer : „Hierauf ging es abermahl nach

Giery .... eroberten auch mit anbrechen des Tages das Schlosz (und ward niemand verschonet)

ausser denen Weibern." -) Von den vorgefundenen Kostbarkeiten dùrfte die Soldateska auch

nicht viel iibrig gelassen haben.

Erwàhnt moge noch werden, dass das Portai des Gebàudes, in dem die Sarkophage

ruhen, Schnitzwerk mit màssiger Vergoldung, dagegen reichlichen Anstrich von roter Farbe

zeigte. Nunmehr wurde Abschied genommen und làngs eines anderen Pfades den Hùgel

wieder abwàrts geschritten, an dessen Fuss, unweit der Landstrasse, sich ein mergeliger Kalk-

stein in Gestalt eines Felsentores, anstehend fand. Nach der Beschreibung von R. D. M.

Verbeek und R. Fennema gehoren die kalkigen Ablagerungen des ganzen Gebietes ihrer

Kalketage m^ also dem Miozàn, an. ^)

1) H. J. DoMis. Aanteekeningen Stukje. Pasoeroean 1830, p. 16. — L. H. W. Baron van Aylva Rengers.

Onuitgegeven dagboek geschreven geduiende een verblijf op Java, van het jaar 1827— 1830. Bijdiagen tôt de kennis der

Nederlandsche en vreemde Koloniën 1845. Utrecht 1846, p. 189— 191. Dieser besuchte Giri ain 15. Februar 1830 und

bemerkte zwisclien den gevvohnlichen javanischen Grabern 4 gemauerte Zellen mit den Grabstàtten eines alten Sultans von

Giri, der als ein Heiliger angesehen wurde, seiner Frau, zwei Toclitern und einem Sohne. Aus dieser Beschreibung geht

bereits zur Geniige hervor, dass die Marmorsarkophage damais noch gar nicht bestanden haben. — S. Keijzer. Reizen

over Java door Raden Mas Arja Poerwâ Lelânâ. Tijdschr. voor Nederl. Indië 1862. 2, p. 22. — W. R. van HoËvell.

Reis over Java, Madura en Bali in het midden van 1847. 1. Amsterdam 1849, p. 159— 162.

2) Funffzehen Jâhrige Curiose und denkwiirdige Ost-Indianische Reise-Beschreibung 1667— 1682. Hannover

1704, p. 177. Siehe auch den amtlichen Bericht des Heerfuhrers J. Couper (J. K. J. DE Jonge. De opkomst van het

Nederlandsche gezag in Oost-Indië 7. 's Gravenhage 1873, p. 300—304) und ferner F. Valentijn. Oud en Nieuw Oost

Indien 4. l. Dordrecht—Amsterdam 1726, p. 119— 120 sowie Dagh-Register gehouden in 't Casteel Batavia. Anno 1680.

Batavia 1912, p. 323—325, 33°—331-

3) Geologische beschrijving van Java en Madoera. 1. Amsterdam 1896, p. 198.

<
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Nunmehr ging die Fahrt in nordiicher und darauf in westlicher Richtung an Reisstoppelfel-

dern vorbei nach dem an der grossen Heerstrasse liegenden Dorf Sutji, wo wir gegen loUhr

eintrafen. Ein Eingeborener geleitete mich zu einem Chinesen, dem ich mein Anliegen, nàmlich

nach einen Fùhrer zu den fruheren Salpetergruben, vortrug. Nachdem dieser einen dazu geeigneten

Mann herbeigerufen hatte, begann der Anstieg zu den nur in màssiger Hohe liegenden Hohlen.

Fast iiberall trat der ziemlich harte Kalkstein zutage, der vielfach als Strassenschotter Verwen-

dung findet. Verschiedene Eingeborene waren denn auch mit der Zerkleinerung des Materiales

beschàftigt. Massenhaft wucherten Opuntien auf dem steinigen und dùrren Boden. Die Hohlen

besitzen, soweit ich sic zu Gesicht bekam '), nur die geringe Tiefe von wenigen Metern und

sind durch das von oben oder aber auch von den Seiten einfallende Licht meistens genùgend

beleuchtet. Stellenweise haben sie durch Aushauen eine Verbreiterung erfahren. Der Boden

dieser Hohlen war durchweg ziemlich eben, demjenigen einer der grosseren entnahm. ich eine

Probe der Erde, die im vorigen Jahrhundert zur Bereitung von Salpeter Vervvendung ge-

funden hatte.

Wie W. R. VAN HoÈVELL berichtet befand sich die erste Salpetergrube 1791 im Betriebe und

zwar zu Sidogoro im Distrikt Petambakan, die aber 1796 verlassen wurde, um sie nach Sutji zu ver-

legen. Dirk van Hogendorp , der die dort befindlichen Gruben ausbeutete , meinte , dass das Pro -

dukt hinsichtlich seiner Qualitat wie Quantitât mit demjenigen von Bengalen werde wetteifern kôn-

nen. ^) In einem Erlass der Indischen Regierung vom 20. September 1804 wurde F. J. Rothenbûhler
die Erlaubnis erteilt, die von ihm 1802 in Sutji angelegten Salpetergruben fur eigene Rechnung auszubeu-

ten, wobei ihm zugleich die Abnahme des Produktes zu einem Preise von 12 Reichstalern [30 fl.] fur den

Pikul [61,761 kg] zugesichert wurde. Was ferner die Dirk van Hogendorp gehôrenden, aber beschiagnahmten

Gruben von Gunung Sahari zu Sidogoro betraf, so wurde bestimmt, dass sie ôffentlich zu versteigern seien

unter der dem Kâufer aufzuerlegenden Verpflichtung den gewonnenen Salpeter ebenfalls der Ostindischen

Kompanie zu dem erwâhnten Preise zu liefern. *) Durch J. J. Stockdale erfâhrt man, dass der Kaufer

ein Chinese war, der das ganze Unternehmen, dessen Anlage mindestens 15000 Reichstaler gekostet haben

musste, infolge der damaligen schlechten Zeiten, fur den Preis von 606 Talern erwarb. Viel Seide wird er

aber schwerlich dabei gesponnen haben, denn 181 1 wurde auf Befehl von Sir Thomas Stamford Raffles

der Betrieb eingestellt, weil — wie es hiess — der bengalische Salpeter billiger zu stehen kam.

Nachdem die Ostindischen Besitzungen wieder unter niederlandische Verwaltung gekommen
waren, wurden die Gruben von Sutji 1818 aufs neue in Betrieb gesetzt und zwar auf Grund eines von

C. G. C. Reinwardt erstatteten Gutachtens. Kurz vorher (1817) waren sie von Q. M. R. Verhuell
besucht worden, der sagt, dass der Guano das Material abgabe, der Salpeter aber im Gebirge bereitet

wurde. ^) Einen Einblick in die Salpeterbereitung erhalt man durch die ausfùhrliche Beschreibung von

L. H. W. Baron van Aylva Rengers aus Anlass seines, in Begleitung des Grafen Carlo Vidua am 14.

Februar 1830 den Hohlen abgestatteten Besuches.

Wie er berichtet, wird die in den Hohlen mit den Fledermausexkrementen vorkommende Erde

1) Es soUen ihrer 34 voi'handen sein, die frtiher zur Salpetergewinnung benutzt wurden.

2) Reis over Java, Madura en Bali. 1. Amsterdam 1849, p. 164.

3) Berigt van den tegenwoordigen toestand der Bataafsche Bezittingen in Oost-Indië. 2de druk. Delft 1800, p. loi.

4) J. A. VAN DER Chijs. Nederlandsch-Indisch Plakaatboek 14. (1804— 1808) Batavia 1895, p. So).

5) Sketches, civil und military of the Island of Java. 2'' ed. London 1812, p. 383. Siehe auch Ch. F. Tombe.
Voyage aux Indes Orientales 2. Paris 1810, p. 57— 58.

6) Rapport over de salpetermakerij te Soetji bij Grissee op Java, der aber evst in dem posthumen Werke: Reis

naar het oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel. Amsterdam 1858, p. 181— 198, zum Abdruck gelangte.

7) Herinneringen aan eene reis naar de Oost Indien 2. Haarlem 1836, p. 80.

8) Onuitgegeven dagboek, geschreven gedurende een verblijf op Java .... Bijdragen tôt de kennis der Xeder-

landsche en vreemde Koloniên 1845. Utrecht 1846, p. 186— 189.
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mit Pferdedung sowie mit den Blattern von Ricinus communis vermischt und auf regelmassig ange-

ordiiete Beete von 2 rh. Fuss Hôhe, 2' Breite und 12' Lange verteilt, die von Zeit von Zeit mit Wasser

besprengt wurden. Zm- Zeit seines Besuches waren gegen 1000 derartiger Beete, auf 24 Hôhlen verteilt,

vorhanden. Nach Ablauf von 2 Jahren war die Bildung des Salpeters beendet, worauf er durch Auslaugen

gewonnen wurde. Jedes Beet lieferte 4— 5 'i£ des Salzes. Wenn W. R. Baron van Hoëvell (l. c. pag. 264),

der die Gruben 1847 besuchte, meinte, dass ihr Betrieb, nachdem er 18 18 wiederum eingestellt

1837 aufs neue aufgenommen worden sei, um im Juni 1839 endgùltig zum Erliegen zu kommen, so

ergibt sich die Unrichtigkeit z. Tl. bereits aus den Angaben von Rengers. Aus einer Mitteilung von S. A.

BuDDiNGH, der gelegentlich seines Besuches im Jahre 1843 noch die hergerichteten Beete vorfand, geht

hervor, dass die Einstellung des Betriebes 1841 erfolgt war. ')

Von spâteren Besuchen môge noch erwàhnt werden diejenigen von J. Beete Jukes (1844)

P. Bleeker (1849) ') und Max Wichura (1861).

Sâmtliche Besucher — soweit sie sich iiber diesen Gegenstand verbreiteten — waren der Meinung,

dass der Salpeter von dem Fledermausguano herruhre. ^) Es ist jedoch bemerkenswert, dass D. W. Rost van
ToNNiNGEN bei einer Analyse desselben einen Gehalt von 3,063 "/„ Kaliumnitrat nachzuweisen vermochte. ^)

Da die Hôhlen von Sutji trocken sind, so hatte man in ihnen die Salpeterbereitung vornehmen kônnen,

ohne eine Auslaugung durch Regen oder Tageswâsser befùrchten zu mûssen. William H. Hess hat vor

nicht langer Zeit nicht ohne guten Grund bestritten, dass die Salpeterbildung in derartigen Hôhlen

selbst erfolgte, sondern, dass sie ein Ergebnis der Tatigkeit nitrifizirender Bakterien an der Erdober-

flache darstelle und dass der so gebildete Salpeter durch Auslaugung in die Hôhlen gelangt sei. ^) Auf
die Hôhlen von Sutji wird dièse Théorie aber kauni x\nwendung finden kônnen, denn i) findet nur dort

Salpeterbildung statt, wo Fledermausguano anwesend ist, 2) war der zuerst gebildete Salpeter, wie Reinwardt
dartat (1. c. pag. 189), Kalksalpeter (unreifer Salpeter), 3) musste man, um wirklichen Salpeter zu erlangen,

die Beete von Zeit zu Zeit mit einer verdùnnten Lauge von Pottasche begiessen, was Rengers mitzuteilen

unterlassen, von seiten Reinwardts aber ausdrûcklich hervorgehoben wird. Soweit das Material zur Sal-

peterbildung in den Hôhlen nicht anwesend war, musste es also auf kiinstlichem Wege herbeigeschafft werden.

Die jâhrliche Ausbeute betrug nach Wiederaufnahme des Betriebes im Jahre i8i8 39000 Amst, 'îB

[19145 kg]. Die Hoffnung von Reinwardt sie mit Hûlfe der von ihm vorgeschlagenen Verbesserungen

auf das Doppelte erhôhen zu kônnen, ist nicht in Erfùllung gegangen.

Nach der Besichtigung der Hôhlen kehrten wir zu dem auf der Landstrasse unserer

harrenden Gefàhrt zurùck, das sich darauf zur Heimfahrt in Bevvegung setzte. Da der Be-

such von Grissee nicht in das Reiseprogramm aufgenommen worden war, so hatte ich mich

nicht darauf vorbereitet, wodurch zwei noch vorhandene Sehenwiirdigkeiten ùbersehen wur-

den. Die eine war die alte einheimische Gelbgiesserei, ^) von der ich 1889 sogar ein nachge-

machtes, fur die Insel Alor bestimmtes Moko-Moko in Atapupu auf Timor in Augenschein

hatte nehmen konnen. Die zweite bestand aus einigen, im Orte selbst befindlichen Grabern,

von denen dasjenige des Malik Ibrahim das beriihmteste war und das bis in die neueste Zeit

1) Neédands-Oost-Indie 1. Rotterdam 1859, p. 291—292. — Siehe auch S. Kalff. Een Indische Salpeterfa-

briek. De Indische Mercuur 26. Amsterdam 1903, p. 38—41, 56— 57, 76.

2) Voyage of the Surveying Voyage of the Fly 2. London 1847, p. 137.

3) Fragmenter! eener rels door Java. Tijdschr. voor Nederlandsch Indië 1850. 1. p. 97.

4) Aus vier Weltlheilen. Breslau 1868, p. 248.

5) Nach Bleeker Exkremente von Dysopes tennis.

6) Scheikundig onderzoek van eene meststof (guano) afkomstig uit de afdeeling Grissee. Natuurk. Tijdschr. Ned.

Ind. 9. Batavia 1855, p. 168.

7) The Origin of Nitrates ia Cavern Earths. Journal of Geology 8. Chicago 1900, p. 129— 134.

8) [J. F. H. Kohlbrugge]. Grissee auf Java, ein Centrum einheimischer Industrie. Internat. Archiv. fiir Ethno-

graphie 15. Leiden 1901, p. 203—207.

9) Sie sollen, wie Kohlbrugge ausdriicklich bemerkt (1. c. pag. 32), jetzt nicht mehr in Grissee gegossen werden.
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hinein der Gegenstand von Auseinandersetzungen gewesen ist. ') Nach der Reistafel kehrte

ich dem Gasthof fur immer den Rùcken und machte mich auf den Weg zur Landungsbriicke

von der wir aufs neue auf die „Brantas" gelangten, welche um 2 Uhr die Fahrt nach Sura-

baja antrat. Nach Ablauf von l^/^ Stunden hatte dièse ihr Ziel erreicht und nicht lange darauf

waren wie wieder an Bord des „Van Imhofif". Hier fand ich die inzwischen mit der „Medan"

von Bandjarmasin beforderten und fiir unsere Expédition bestimmten Tràger vor, die durch

die Vermittelung des Residenten der Sud- und Ostabteilung von Bornéo, C. A. Kroesen,

angeworben waren. Es war das grosste Unheil unseres Unternehmens, dass kein einziger dieser

Leute den in sie gesetzten Erwartungen entsprach, kein einziger erfiillte auch die Bedingung

ein Dajak zu sein. Vielmehr hatten wir den Abhub malaiischer Stàmme aus den Kampongs

in der Umgebung von Bandjarmasin vor uns. Einer der Leute — und das war noch lange

nicht der schlechteste — war sogar ein arabischer Mestize. Der Résident hatte es gar nicht

notig gehabt der Bitte des Indischen Komitees auf Beschafifung dajakscher Tràger zu ent-

sprechen. Nachdem er sich aber einmal bereit erklârt hatte derselben Folge zu leisten, wàre

es auch seine Pflicht gewesen fiir die richtige Ausfiihrung Sorge zu tragen. Nicht strenge

genug kann es ferner geriigt werden, dass man dièse Kulis ohne vorhergegan'gene àrztliche

Untersuchung hatte ziehen lassen. Mehrere von ihnen hatten bereits Beri-Beri gehabt nnd hatten

daher unter allen Umstànden von Neu-Guinea ferngehalten werden miissen. Sie wurden denn

auch im Laufe der nàchsten Monate aufs neue davon befallen und mussten evakuirt werden,

ohne dass Ersatz dafùr zu beschaffen war.

Die erste Vorstellung dieser Herren, die uns noch so viel Kummer und Sorge bereiten

sollten, ging mit einem Angriff auf den Geldbeutel der Expédition gepaart. Obwohl ihnen

noch vor wenigen Tagen, unmittelbar vor der Ausreise, ein voiler Monatssold im voraus ver-

abfolgt worden war, befanden sie sich in einer àusserst vorschussbedùrftigen Stimmung. Wie

sich spàter herausstellte, fùllte die zwischen den Schlafens- und Essenszeiten fallenden Pausen

das Glùcksspiel aus.

Im Laufe des Vormittags des 29. stellten sich allmàhlich die Fahrgàste zu der Wei-

terfahrt, die auf 2 Uhr nachmittags festgesetzt war, ein. Kurz vorher war der Schout als

Vertreter der Hafenpolizei erschienen, um die Passe der an Bord befindlichen Eingeborenen

einer Durchsicht zu unterziehen. Ein Schrecken durchfuhr meine Glieder, denn da man mir

in Batavia nichts von dieser Verordnung gesagt hatte '"), war auch die Beschafifung eines

Passes fur ASANG verabsàumt worden. Gliicklicherweise konnte ich mit den 30 wohlgezàhlten

Pàssen der Kulis aufwarten und da die in Betracht kommenden Personlichkeiten nicht einzeln

vorgefiihrt zu werden brauchten, so schlùpfte der 31. unbehelligt durch. Nicht so gut kam

ein nach Amboina versetzter Oberleutnant weg, der seine javanische Haushàlterin in der drit-

ten Klasse untergebracht hatte. Da dièse keinen Schein besass, musste sie unter dem Gekicher,

besonders des weiblichen Telles der Mitreisenden, das Schiff verlassen und in dem Hafenboot

Platz nehmen. Die Lage des so hart Betrofifenen erfuhr keine Verbesserung dadurch, dass er dem

Beamten, der doch lediglich seiner Pflicht nachgekommen war, einen hàsslichen Fluch nachwarf.

1) J. P. Moquette. De datum op den grafsteen van Malik Ibiâhïm te Grissee. Tijdschr. v. Ind. T. L. en Vk.

54. Batavia 1912, p. 208—214. — Th. W. Juynboll. De datum Maandag 12 Rabîç I op den grafsteen van Malik Ibra-

him. 1. c. 53. 191 1, p. 605—608, s. auch p. 372—374.

2) Ihr Zweck ist die Verschleppung von Eingeborenen zu verhindern.
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Nach einer vortrefflichen Fahrt traf der Dampfer bereits am 31. Dezember des Mor-

gens um 8'/-2 Uhr auf der Reede von Makassar ein, musste aber 3 Stunden vvarten, ehe er

an der Landungsbrùcke anlegen konnte, da dièse bereits von dem Dampfer „Elbing"

der deutsch-australischen Linie, der um 1 1 Uhr weiterfuhr, besetzt war. Nunmehr war auch

die Stunde des Scheidens vom „Van Imhoff" herangekommen, da ich samt meinen Beglei-

tern auf die, an einer anderen Landungsbrùcke festgemachte „Bantam", Kapt. J. Z. VAN DER

Lee, iibergehen musste. Den Rest des Nachmittags verwendete ich zu einem Spaziergange

durch die Stadt, die ich in guter Erinnerung von friiher her behalten hatte. Das ganze Tun

und Treiben war das alte geblieben, am Hafen aber waren grosse Verbesserungen vorgenom-

men vvorden, wenngleich die Arbeiten noch einen unfertigen Eindruck machten. Die berùhmte

Tamarindenallee hatte nichts von ihrer Schonheit eingebiisst, aber das stattHehe Gouverne-

mentsgebâude war zurzeit unbewohnt und eingehender Reparaturen wegen durch ein Gerùst

voUig verhùllt. Ich wandte mich nach dem sùdlichen Teile der Stadt, um den Vettern P. und

F. Sarasin einen Besuch abzustatten, musste aber in ihrer Wohnung vernehmen, dass sie

sich auf einem Ausfluge zu dem merkwùrdigem Stamm der To Ala befanden.

Am I. Januar 1903 Hef die „Bantam" pùnktlich des Morgens um 6 Uhr aus, so dass

auf der Reede nur noch der Kreuzer „Bah" und ferner der dort stationirte Regierungsdampfer

sowie der „Van Imhoff" liegen bHeben. Bei stillem und sonnigem Wetter glitt das Schifit

mit sùdhchem Kurse làngs der Kùste von Celebes. Des Nachmittags um 3'/2 Uhr wurde in

die Saleyer-Strasse eingelaufen, aber bereits bei Sonnenuntergang war die Insel Saleyer nur

noch in weiter Ferne sichtbar, ebenso wie das màchtige, phimpe Massiv des Lompo Battang,

das der Sùdhalbinsel von Celebes einen so wirkungsvollen Abschluss gibt.

Am nâchsten Morgen befanden wir uns beim Erwachen unweit der Sùdkùste von

Buton. Die màssig hohen Berge der Insel erschienen von eintonigem Grùn bedeckt, das nur

hier und da von fast wie verbrannt aussehenden, kahlen Stellen eine Unterbrechung erfuhr.

Die aussergewohnlich lange anhaltende Trockenzeit musste sich auf dem Eiland, an deren

Aufbau im wesentlichen kalkige Gesteine beteiligt sind, in besonders fùhlbarer Weise geltend

machen. An manchen Stellen waren an den Steilabstiirzen der Kiisten gelbliche Kalksteine

entblosst und die gleiche Erscheinung war an manchen Abhângen der Hùgel zu gewahren.

Nach bevvohnten Stàtten sah das Auge sich vergebens um. Weiter nach Osten wies die Land-

schaft eine kràftigere Bewaldung auf. Nachdem auch dièse Insel dem Gesichtkreise entschwun-

den war, durchschnitt der Dampfer in gleichmàssigem Takte, allein auf weiter Flur, die spie-

gelglatte See.

Bei Tagesanbruch des 3. befand sich die „Bantam" schon làngst unweit der Sùdkùste

der hohen Insel Buru. Um B'/^ Uhr wurde das kleine, ihr vorliegende Eiland Oki passirt,

wobei zugleich im Osten ein anderes, Ambelau, auftauchte. Es wàhrte aber immerhin noch

zwei voile Stunden, ehe wir ziemhch bis an ihre Sùdkùste gelangten. Man erblickte hier und

da einen schmalen, mit weissem Sande bedeckten Uferstreifen und in geringer Hohe ùber

dem Niveau des Meeres feste Schichten von Kalkstein, wàhrend aile ùbrigen Teile der ver-

hàltnismâssig hohen Insel eine dichte Waldbedeckung zeigten. Làngs des ganzen Strandes

war nur ein Dorfchen sichtbar, obwohl ihrer 3 vorhanden sind. Gegen i Uhr tauchte in der

Ferne Amboina auf, aber es wàhrte noch bis 3 Uhr, ehe sich der Dampfer dem westlichen

Teile ihrer nordlichen Halbinsel gegenùber befand. Man gewahrte zugleich die 3 kleinen,
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unweit der Ostkiiste liegenden Nusa Tello [Pulu Tiga] und ferner, weiter nach Norden, die

Umrisse von Huwamuhal, des westlichsten Telles der grossen Insel Ceram. Bald darauf fàhrt

das Schiff in die tiefe Bucht ein, die Amboina beinahe in zwei Teile trennt. Der nordliche

und zugleich auch hohere, Hitu genannt, ') erscheint fast vollig bcwaldet. An den Abhangen

gewahrt man nur dann und wann Entblossungen in Gestalt weisser Flecken, ausserdem

zwischen den Waldgebieten vereinzelte mit Gras bedeckte Flàchen. Die zur Rechten

etwas spàter erscheinende Halbinsel Leitimor beginnt bei dem Kap Nusaniwi mit kahlen

Anhohen. Auch die Abhânge der Hiigel und Berge erscheinen durchweg mit Gras be-

kleidet, wodurch der Pflanzenvvuchs weit diirftiger als auf Hitu erscheint. Nur in den Tàlern

und Schluchten, in denen sich Quellen finden dùrften, zeigt sich eine dem Auge wohltuende

Baumvegetation. Am Strande liegen zu beiden Seiten vereinzelte Dr)rfer, deren Dasein sich

bereits durch die in ihrer unmittelbaren Umgebung befindlichen und unvermeidlichen Kokos-

palmen kundgibt. Reichlich eine Stunde wâhrte die Fahrt durch die eigentliche Bucht und

noch ehe ihr eigentliches Ende erreicht worden ist, legt die „Bantam" an der, am Westende

der Stadt Ambon befindlichen Landungsbrùcke an.

Ich hatte mir bereits vor Antritt der Fahrt vorgenommen die Anwesenheit dazu zu

benutzen, dem unweit der Kùste von Hitu aufragenden Wawani einen Besuch abzustatten.

Er liess sich dadurch ermoglichen, dass der Dampfer noch einen Absteeher nach den Banda-

Inseln zu machen hatte, von dem er nach Ablauf von drei Tagen zurùckkehren wurde, um die

Fahrt nach Ternate fortzusetzen. ^) Der Besuch des Wawani liess sich jedoch nicht ohne die Mit-

1) Eigentlich ist Hitu nur die Bezeichnung fiir ein bestimmtes Gebiet an der Nordkiiste, jedoch man hat sich

seit langer Zeit daran gewohnt, freilich nicht die Eingeborenen, den Namen auf die ganze Nordhalbinsel zu ilbertragen.

2) Herr J. F. Niermeyer hat unsere vorlàufigen Berichte (Maatschappij ter bevordering van het Natuurkundig

Onderzoek der Nederlandsche Koloniën. Bulletin N". 42—47. 1903) dazu benutzt ein, gegen mich gerichtetes, hochst

albernes Pamphlet zu verôffentlichen. (Over de expeditie WiCHMANN in Nieuvv-Guinea. Tijdschr. K. Ned. Aardr. Ge-

nootsch. (2) 21. 1904, p. 355— 364). Wenngleich es nur eine in wissenschaftlichen Dingen unerfahrene Person-

lichkeit ist, die das Wort genommen hat, so bin ich doch der Meinung, dass ein derartiges Machvverk nicht niedrig genug

gehângt werden kann, weshalb ich denn auch wiederholt auf dasselbe zuriickkommen werde. An dieser Stelle niôge zu-

nachst das auf pag. 359—360 Gesagte beruhrt werden. „Die Lektiire der Bulletins lost Empfindungen âhnlich denjenigen

einer Table d'hôte aus. Zuerst als hors iVoeuvi-e varié^ Prof. W's Ausfluge u. a. nach dem Wawani auf Ambon, der bei-

nahe zu oft [!] und nach dem Pik von Maitara bei Ternate, der noch niemals bestiegen worden ist; der Besuch von

Gisser, wichtig, weil sich herausstellt, dass es kein Atoll ist und die kleinen Unternehmungen auf Ternate, iiber die noch

nicht Bericht erstattet wird ; darauf als potage^ und zvvar einer vortrefflichen, die Wasserfahrt mit dem Residenten von

Ternate làngs der Westkûste von Neu-Guinea." Wie ungebildet miissen die Schriftleiter des Tijdschr. v. h. Kon. Nederl.

Aardr. Genootschap sein, dass sie einem derartigen Quark einen Platz einraumen. Wie ist es nur môglich einem For-

schungsreisenden einen Vorwurf daraus zu machen, dass er die Anlegeplâtze eines Dampfers zu Untersuchungen auf dem
Lande verwendet, statt auf dem Deck in Schlummerstiihlen Sesta zu halten? Wie kommt jemand dazu einen Reisenden

lacherlich machen zu woUen, weil er die vor Abgang der Expédition zur Verfiigung stehende Zeit moglichst nutzbrin-

gend zu verwenden sucht? Abgesehen davon, dass meine Gefahrten erst Ende Januar in Ternate eintreffen konnten, hatte

ich zu warten bis der iiberwiesene Regierungsdampfer zu unserer Verfiigung stand. Dem Geschmack des Herrn Niermeyer

hatte es allerdings, wie die Erfahrung gezeigt hat, weit mehr entsprochen, wenn ich meine Weisheit von der Bittertafel

der Klubhiiuser geholt hatte. Es ist aber ausserordentlich bezeichnend, dass Herr Niermey'er keinen Anstand nimmt sich

unverhiillt auf den Standpunkt eines Kulis zu stellen, der keine Minute friiher als die Stunde des Dienstes ruft, an die

Arbeit geht.

Und nun der Wawani! Jeder nur einigerniassen gebildete Mann wird es verstandlich finden, dass ich die

niemals wiederkehrende Gelegenheit beim Schopfe fasste , um einen Berg aufzusuchen, dem ich einige Jahre vorher

eine ausflihrliche Abhandlung gevvidmet hatte. Dabei kam es nicht auf das Schauen allein an, sondern es handelte

sich zugleich darum, einige offen gebliebene Fragen, die nur an Ort und Stelle gelôst werden konnten. zu beantworten.

Kann man aber ein laienhafteres und leichfertigeres Urteil fttllen als Herr Niermeyer, der sich zu der Behauptung

versteigt, dass der Wawani „beinahe zu oft" bestiegen worden sei? Was hat man denn bis zur dieser Stunde an

Nova Guinea. IV. Reisebericht. 2
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wirkung der Behorden ermoglichen, weshalb sofort nach der Landung tin Schreiben an den

Residenten, E. VAN ASSEN, abging, in dem ich ihm meinen Reiseplan auseinandersetzte.

Inzwischen begab ich mich in den Oit, der bei einem Eintritt, und bcsonders zu der dama-

ligen Zeit, einen weniger gùnstigen Eindruck machte, als dies spàter bei einer nàheren Be-

kanntschaft der Fall sein sollte. Nicht lange nach Eintritt der Dunkelheit kehrte in an Bord

zurùck und bald erschien auch Herr VAN AsSEN, um mir personlich mitzuteilen, dass er ver-

hindert sei mich wàhrend der ùbHchen Besuchsstunde zu empfangen, dass er aber gern das

Seinige tun wùrde, um meinen Wunsch zu erfùllen und daher dem Kontrolleur E. J. VAN

Lier dem Auftrag erteilen wiirde das Weitere zu veranlassen. Kurz darauf erschien auch der

genannte Herr, der es freundlichst ùbernahm aile fur die Beforderung nach und den Aufent-

halt an der Kiiste von Hitu erforderlichen Massnahmen zu treffen, wofùr ihm auch an dieser

Stelle mein herzlicher Dank zum Ausdruck gebracht werden môge. Es wird noch lange

dauern, ehe man auf Amboina durch den Erwerb einer Fahrkarte in den Stand gesetzt wer-

den wird, eine Reise durch die Insel zu unternehmen. In unserem Falle musste zunàchst ein

Bote noch wàhrend der Nacht nach Hitulama, Hila und Said abgefertigt werden, um die

Kunde von meinem Kommen zu ùberbringen. Weshalb dièse Vorbereitungen notig waren,

wird der Verlauf der Fahrt erweisen.

Nachdem ich in der Frùhe des 4. einen Handkoffer mit den allernotigsten Reiseerfor-

dernissen, wozu diesmal auch einige Lebensmittel gehorten, gepackt hatte, erschien der Regent

von Uri-mèsèng, Jacobus Petrus TlSÉRA, ein gebildeter und vornehmer Eingeborener, der

auf Wunsch des Herr VAN Lier an der Fahrt teilnehmen sollte. Dieser intelligente und

dabei bescheiden auftretende Begleiter ist mir durch die Vertrautheit mit den Verhàltnissen

seiner Heimatinsel, iiber die er bereitwillig Auskunft gab, von grossem Nutzen gewesen. Nach-

dem gegen /'/a Uhr ein grosses, mit 16 Mann besetztes, einheimisches Ruderboot — Orembai

genannt •— , das uns nach der gegenùberliegenden Kiiste ubersetzen sollte, erschienen war,

verliessen wir die „Bantam", die alsbald nach Banda unter Dampf gehen sollte. Wir fuhren

in ostlicher Richtung dem Strande cntlang, an dem Fort Victoria vorbei, bis zum Batu

Merah — dem Roten Stein — , wo sich ein Aufschluss von Quarzporphyr befindet. Auch

zahlreiche Bldcke dièses Gesteines lagen am Ufer umher. Weiter nach Osten, am Kap Halong,

dem am jenseitigen Ufer Kap Martapons gegenùberliegt, verengert sich die Bucht, um sich

jenseits desselben nochmals, zu der sogen. Binnenbai, zu erweitern. Vom Batu Alerah, der in einer

Viertelstunde erreicht worden war, wandte sich das Boot dem Nordufer zu. Die regelmàssigen

Taktschlàge der Ruderer wurden von den gellenden Tonen einer Flote sowie dem Klange einer

Trommel begleitet. Ohne dièse unmelodische Zugabe ist eine Fahrt in den amboinischen Ge-

wàssern undenkbar und man behauptet sogar, dass ohne sie die Ruderer nicht ihres Amtes

wiirden walten konnen. Dièse Uberfahrt wàhrte 45 Minuten, worauf bei dem Orte Rumah

Tiga — zu deutsch Dreihausen — gelandet wurde. Aus den ursprunglich vorhanden

gewesenen 3 Hiitten ist aber im Laufe des 19. Jahrhunderts ein Dorf von etwa ein Dutzend

Hàusern, dem nicht einmal ein Kirchlein fehlte, entstanden. An der Stelle, an der die Orembai

diesem Berge untersucht? In der Hauptsache doch nicht niehr als was auf und Iftngs der beiden nach dem Gipfel fiihren-

den Pfade beobachtet worden ist. Zu einem einigermassen befriedigendem Abscliluss der Forschungen gehdren aber noch

eingehendere und langwierigere Untersuchnngen, die noch lange auf sich werden warten lassen.



auf dem flachen Strande auflief, harrten unserer bercits einige Eingeborene von Hitulama, die

eine Sànfte mit sich schleppten. Sie waren auf Geheiss ihres Regenten erschienen, da es dem

Landesbrauch entspriclit, dass reisende Europàer sich eines derartigen Vehikels bedienen.

Da ich mich diesem sonderbaren Beforderungsmittel gegenùber aber durchaus ablehnend

verhielt, musste es uns nachgetragen werden.

Nachdem der Strand abgesucht worden war, wurde der Marsch ùber die Halbinsel

nach dem an der Nordkùste liegenden Hitulama angetreten. Der Weg fùhrte anfangs durch

Anpflanzungen von Kokos- und Arengpalmen sowie von Gandorija {Bonea macropJiylla Grifif.).

Nach einer 20 Minuten wàhrenden Wanderung wurde die alluviale Ebene verlassen und

begann der erste Anstieg ùber mit Ton

vermischte Schottermassen, welche letzteren

weiterhin zurùcktraten. In diesem Gebiete

kamen uns auch die ersten Nelkenbàume zu

Gesichte. Auf ebenem Pfade wurde der Marsch

eine zeitlang fortgesetzt, wàhrend dessen der

Gunung Kerbau zuerst im Westen gesichtet

werden konnte. Um 10 Uhr ging es aufs neue

hùgelan. Zu gleicher Zeit stellten sich zu beiden

Seiten des Pfades bescheidene Gàrten mit klei-

nen Schutzhùtten ein, die sàmtlich das Eigen-

tum der Bewohner von Rumah Tiga sind. Kaum
war '/j km zurùckgelegt worden, als zu beiden Seiten Anhàufungen von Korallenkalk — darunter

wohlerhaltene Korallenstôcke — mit Ton untermischt, zutage traten. Darùber foigten Gerolle

von Eruptivgesteinen mit Ton, zwischen denen sich weiterhin Korallenkalk einstellte, dem

darauf abermals gerollfùhrender Ton folgte. Unter den spàrlichen Bàumen der Umgebung tat

sich besonders die charakteristische Albizzia inoluccana Miq. hervor. Nunmehr ging es etwas

abwàrts, worauf zur Linken sich kleine Anpflanzungen von Mais, Bananen und Papaja einstell-

ten. Am Wege fand sich als Baumgewàchs eine Malvacee mit gelben Blùten, Bunga baru genannt,

sowie Gondal [Ficus nodosa T. & B.) mit gelben, an Àpfel erinnernden Frùchten. Den 4'/j km
entfernt aufragenden Gunung Kerbau erblickten wir hier in W 15° S. Wie meine Begleiter

behaupteten, bestand ei nicht aus Kalkstein und sie hatten vollig recht, denn wie die 1898

von R. D. M. Verbeek ausgefùhrte, aber erst 1905 verofifentlichte Untersuchung gezeigt hat,

setzt er sich aus Melaphyr zusammen. ') Bald nach io'/2 Uhr machte der Ton, der schliess-

lich nur noch wenige Gerolle mit sich gefiihrt hatte, einem lOcherigen, z. Tl. aber auch

kompakten, harten Kalkstein, in welchem sich u. a. auch die Schale einer Tridacna vorfand,

Platz. Nachdem in einem steilen Anstiege die Hohe des Maspait erreicht worden war, ging

es unmittelbar darauf wieder auf einer in den Korallenkalk eingehauenen Treppe abwàrts

nach der Rumah Maspait, die aber kein eigentliches Haus darstellt, sondern nur die ùber-

dachte Brùcke ùber den Bach Maspait. Uns kam das schattenspendende Dach sehr gelegen,

da wir den sengenden Sonnenstrahlen auf dem fast schattenlosen Wege andauernd ausgesetzt

.—^ I _ ^
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Fig. 2. Ûbersichtskarte von Amboina.

l) Gcologische beschrijving van Ambon. Jaarboek van het Mijnvfezen Ned. O. Indië 34. Wetensch. ged. Batavia

1905, p. 223.
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gewesen waren. Nach einer Ruhepause stiegen wir in das enge, in Kalkstein eingeschnittene

Bett des unter dem Namen Wai Lela westlich von Rumah Tiga mùndenden Bâches hinab.

R. D. M. Verbeek hat dièse Ablagerung bereits eingehend beschrieben. ') Ausser Gerollen

von Kalkstein, fanden sich auch solche eines dunklen Eruptivgesteines vor.

Auf dem Weitermarsch auf dem Uberlandwege, der nunmehr ùber einen von rotem

Ton bedeckten kleinen Rùcken fùhrte, g^ah es zu beiden Seiten diirres Alans-Alans, dazwi-

schen nur wenige Baume und Stràucher sowie verwilderte Ananaspflanzen. Nach Ablauf von

lo Minuten kamen wir durch den in 189 m Hohe Hegenden Kampong Maspait, der nur aus

wenigen Hùtten bestand. Weiterhin tauchte sehr bald darauf die in NO sich erhebende

Kuppe des Gunung Hitulama auf und dann fand sich hart am Wege eine kleine Bude, in

der Ananasse feilgehalten wurden. Trotz des Durstes, der uns plagte, sah ich von einem

Erwerb der an und fur sich so verlockend erscheinenden Fruchte ab, weil der Anblick der

Verkàuferin, die sich gerade den Kopf ablausen hess, zu sehr Widerwillen erregte. Bald darauf

stellte sich am Weg noch einmal der Korallenkalk ein.

Um II Uhr 25 Min. gelangten wir an Hùtten vorbei, die bereits zu Hitulama gehorten

und auch unter diesem Namen von den Begleitern bezeichnet wurden, obwohl der eigentliche Ort

unmittelbar an der Nordkiiste liegt. In der nàchsten Umgebung bemerkte man mit Bananen,

Papaja und Ananas bestellte Gàrten und in einem Warong konnten wir uns diesmal samt

und sonders an herrlichen Friichten erlaben, ohne dass unser àsthetisches Gefùhl beleidigt

worden wàre. Zehn Minuten vor 12 Uhr erfolgte der Wiederaufbruch, worauf nach 25 Minu-

ten Gehens der hôchste Punkt der Landenge mit 283 m erreicht worden war. Von hier aus

konnte ich zum erstenmale den die Nordkiiste von Hitu bespùlenden Meeresteil zugleich mit

den weiter im Norden sich erhebenden Anhohen der westlichen Hàlfte von Ceram iiberblik-

ken. Der Weg fùhrte, wie auf der Wasserscheide, noch immer ùber einen, mit Gerollen von

dunklen Eiuptivgesteinen untermischten Ton, die zuweilen auch in Gestalt grosserer Blocke

hervorlugten, bis wir um 12 Uhr 35 Min. aufs neue dem Korallenkalk begegneten. Um 12^/^

Uhr begann der letzte Abstieg zur Kùste. Geradeaus wurde das Kap Setan und rechts davon

der Gunung Setan (Teufelsberg) bemerkt. Zahlreiche Eingeborene kamen uns hier entgegen

und schenkten uns die Ehre ihrer Begleitung, bis wir Punkt i Uhr vor dem Hause des

Regenten von Hitulama, namens Pelu, eintrafen. Wir wurden zu dem, in der recht primi-

tiven Verandah unserer harrenden Herrscher geleitet, der uns mit Hàndedruck willkommen

hiess und mit Apollinariswasser bewirtete. Es war eine stattliche Persônlichkeit, mit einem

unangenehmen, verschlagenen Gesichtsausdruck. Nach einem kurzen Gespràch ùber gleichgùl-

tige Dinge, wie ùber die Hitze und •— was ihn naher berùhrte — die lange wahrende Trok-

kenheit, erhoben wir uns, um nach dem in der Nàhe Hegenden Strand zu gehen und auf der

bereit Hegenden Orembai „ Bandera barahu" die Fahrt nach Hila fortzusetzen.

Hitulama hat in der Geschichte Amboinas keine hervorragende Rolle gespielt. Seine Bedeutung lag

darin, dass dort der Ûberlandweg nach der Bai seinen Anfang nahm, ein Umstand dem das kleine, 1656

errichtete Fort Leiden, das nur eine Seitenlange von 10,67 ™ besass, seine Entstehung verdankte '-) und

1) Geologische beschrijving van Ambon. Jaavboek van het Mijnwezen Ned. O. Indië 34. Wetensch. ged. Batavia

1905, p. 239. Siehe auch K. Martin. Reisen in den Molukken. Geolog. Theil. Leiden 1903, p. 37.

2) F. Valentijn. Oud en Nieuvi^ Oost Indien 2. i. 1724, p. 99,
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iirsprûnglich nur eine Besatzung von 15 Mann besass Reinwardt erzahlt 1821, dass es gegenûber der

Wohnung des Radja lag, sich aber im einem verfallenen Zustande befand was indessen kein Hindernis

war, dass 1824 noch ein Unteroffizier nebst 6 Gemeinen darin hausen konnten. Ausserhalb desselben lagen

damais die drohenden Schlûnde von 2 Sechspfûndern Von allen diesen Dingen war jetzt keine Spur

mehr zu gewahren. Hitulama darf aber in sofern Ansprach auf unser Interesse erheben, als es der erste

Ort auf Amboina war, vor dem die Hollânder, unter der Fûhrung von Wijbranï van Warwijck, am 3.

Mârz 1699 zu Anker kamen Ihm folgte 1600 Steven van der Hagen, der ein Blockhaus auf dem
Felsen Hatu Nuku am Wai Wolon, also im benachbarten Hitu-mèseng erbaute. das den Namen Kastell

„Van Verre" erhielt und ùberhaupt das erste von den Hollandern im Indischen Archipel erbaute Fort

war. Erst bei seinem zweiten Besuch im Jahre 1605 erzwang er die Ubergabe des Forts bei der Stadt

Amboina"), wodurch die Insel den Portugiesen endgùltig entrissen wurde.

Nachdem wir aile Platz genommen hatten, setzte der Kahn sich auf der spiegelglatteu

See in Bevvegung. Seiner Grosse entsprechend, hatte man es augenscheinlich fur geboten

erachtet auch die Zahl der Musikinstrumente zu vermehren. Denn ausser Trommel und Flote

war ein Gong anwesend, das andauernd und kràftig bis zum allerletzten Ruderschlage bear-

beitet wurde. Die Fahrt ging in genau westlicher Richtung, in geringem Abstande von der

Kiiste hinter der sich wenig Abwechslung bietende, bewaldete Hùgel erhoben. In der Ferne

gewahrte man dagegen die ailes ùberragende Kuppe des Wawani. Wie der Regent Pelu

bemerkte, ist dièses der Name fur das ganze Massiv, wàhrend der Gipfelberg Tuna heisst.

Um 1^/4 Uhr kamen wir an den Hiitten von Wakal vorbei ; der Strand war von Kokospalmen

umsàumt. Ein halbe Stunde spàter passirten wir das einen niedrigen Vorsprung bildende Kap

Hatulauwe und um 2 Uhr das Kap Manua, hinter dem der von Butonern bevvohnte Kampong

Buton lag. Zehn Minuten spàter ging es an dem, abermals einen niedrigen Vorsprung bil-

denden Kap Nanihahun vorbei und um 3 Uhr 5 Minuten an der schmalen Mùndung des

Wai (Fluss) Tomo. Alsdann folgte um 3 Uhr 29 Min. das flache Vorland des Kaps Batu

Merah und gleich darauf noch ein anderes. Kurz nach 3^/^ Uhr wurde an der Miindung des

Wai Kahuli vorbeigefahren und 20 Minuten spàter befand die Orembai sich ganz in der

Nàhe des Kaps Hila, wobei zu gleicher Zeit in der Ferne das Sùdkap von West-Ceram,

Tandjung Sihel, in Sicht kam. Wir fuhren nunmehr noch làngs des ausgedehnten Kanipongs

Hila, bis wenige Minuten nach 4 Uhr, an dem Westende und unmittelbar unter den Ruinen

des Forts Amsterdam gelandet werden konnte. Vorher konnte ich mich — der Gebrauch der

Pluralform wàre in diesem Fàlle unzulàssig — in dem untiefen Meere des wunderbaren

Anblicks der sogen. Korallengàrten erfreuen. Diejenigen von Hila, die RuMPHlUS sogar

1) Levinus Bor. Amboinse oovlogen door Arnold de Vlaming van Oudshoorn. Delff 1663, p. 343.

2) Reis naar het oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel. Amsterdam 1858, p. 428.

3) Het journaal van den baron VAN DER Capellen op zijne reis door de Molukkos. Tijdschr. v. Nederl. Indië

1855. 2, p. 289. — J. Olivier. Reizen in den Molukschen Archipel, naar Makassar . . . . 1. Amsterdam 1834, p. 74.

4) Het tweede Boeck, Journael ofte Dagh-register /inhoudende een warachtich verhael ende Historische \ertel-

linghe van de reyse/ gedaen door de acht schepen .... onder 't beleydt van den Admirael Jacob Cornelisz. Neck ende

Wybrant van Warwijck als Vice-Admirael. Middelburch 1601, p. 18 verso. — Es steht ausser Frage, dass mit „Itou"

wirklich Hitulama und nicht, wie P. A. Tiele annimmt, Hila (Neu-IIitu) gemeint war. (Bijdr. t. de T. L. en Vk. (4) 6.

1882, p. 146, Anm. 3).

5) Historisch Verhael van de Voyagie der Hollanderen met dry Schepen gedaen naer de Oost-Indien .... Begin

ende Voortgang van de Vereenigde Oost Indische Compagnie 1. Amsterdam 1646, N° 8, p. II— 13.

6) Beschrijvinghe van de tweede Voyagie, ghedaen met 12 Schepen naer d'Oost-Indien. Begin ende Voortgang

2. Amsterdam 1646, N° 12, p. 35— 39. — P. A. TiELE. De Europeërs in den Malcischen Archipel. Bijdr. t. de T. L.

en Vk. (4) 6. 's Gravenhage 1882, p. 227—228. — F. Valentijn. Oud en Nieuw Oost Indien 2. 2. 1724. p. 29.
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ini Versmass besungen hat, mùssen — was immer ùbersehen wird — als Prototypen ange-

sehen werden, die denjenigen in der Bai von Amboina sicherlich an Schonheit nicht nachstehen. ')

Beim Betreten von Hila befanden wir uns auf einem freien Platze ') und an der linken

Seite desselben, gerade an der Ecke des Hauptweges winkte uns der Pasanggrahan — das

Unterkunftshaus — . vor dem wir von dem Regenten von Hila, namens Lating, demjenigen

von Kaitètu, namens ISSING, sowie von dem eingeborenen Postenhalter, vvelch letzterem auch

die Instandhaltung des Gebàudes obliegt, begrùsst vvurden. Dieser war es denn auch gevvesen, der

ailes fur unseren Empfang vorbereitet batte, so dass ich sogar ein sauberes Bett vorfand. Als-

bald verzog sich der Radja von Hitulama, um bei seinem mohammedanischen Kollegen von

Hila sein Absteigequartier zu nehmen.

Da wir seit der Morgenfriahe nichts gegessen hatten, so musste es die erste Aufgabe

sein fur die Abendmahlzeit Sorge zu tragen, weshalb ich denn ASANG sofort in das Dorf

schickte, um ein Exemplar des berùhmten Vogels Ajam, zu Deutsch Huhn, nebst einer

Handvoll des ebenso unvermeidlichen Reises zu erwerben.

Indessen lenkten wir unsere Schritte nach der dem Hause gerade gegenùber, jenseits

des Platzes liegenden „Forteresse Amsterdam", deren Ruine unter den Bàumen fast verborgen

lag. Der Eingang befand sich an der Sùdseite. Unsere

Schritte wurden durch keine Pforte gehemmtund so be-

fanden wir uns denn auch sogleich vor dem. eigentlichen,

inmitten eines fast quadratischen Hofes sich erheben-

den Forts (Fig. 3). Es stellt einen Bau von quadra-

tischem Umriss und etwa 15 m H()he dar, von dem

aber lediglich die Umfassungsmauern erhalten geblie-

ben sind. Das Dach war verschwunden, dafùr wurden

die Mauerrânder gekront von dicht gedràngt neben-

einander stehenden Bàumen. Beim Betreten des Innern

von dem in der Mitte der Ostseite befindlichen Ein-

gange aus, stand man vor einer wùsten Schutthalde.

An der Seite der Innenwand war noch die Stelle, an

der sich die zum ersten Stockwerk fùhrende Treppe befunden hatte, deutlich zu erkennen,

im ùbrigen waren die Mauern im Innern von einer grùnen, dichten Laubwand beklcidet.

Auch die Wurzeln der die Firste kronenden Baume waren an dieser Seite nach unten ge-

trieben. In der Nàhe des Eingangs konnten schliesslich noch Reste des Pulvermagazins

erkannt werden. Der Platz, in dessen Mitte das Gebàude sich erhob, war von Mauern um-

geben, von denen die an der West- sowie an der Nordseite errichtete, je 36 Schritte lang, mit

Brustwehren versehen waren, die einen freien Ausblick auf das Meer gestatteten. In die Sud-
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Fia Plan des Forts Amsterdam in Hila.

a. Miindung des Wai Loi.

b. Blockhaus.

c. Kontor.

d. Schuppen.

e. Brunnen.

f. Eingang zum Fort.

l) In dem Herbarium Amboinense (6. Amsterdam 1750. Liber XII, p. 195) heisst es: .,Wij besluiten dan deze

Voorreden met de volgende versjes, die lot opschrift van onzen Zee-tuin zullen dienen, waar in de Zeeboompjes van haar

zelf aldus spreken :

\Vy staan in Tethys Tuin bedekt met duizend baren,

Het groeiend hout en steen ziet men in ons zig paren

2j Die unmittelbare Fortsetzung nach Siiden bildet ein schone mit Djambu-bol \_Eiigcnia malaccensis L.] und

Djambu-mawar \_Ettgainia Jamhos L.] bepflanzter Platz. (J. Olivier. Reizen in den Molukschen Archipel, naar Makas-

sar 1. Amsterdam 1834, p. 70).
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mauer war ein Schuppen eingebaut worden und an der Ostmauer befand sich ein, nur vom

Hofe aus zugànglicher Ausbau, der in friiheren Zeiten als Kontor gedient hatte. An dieser

Stàtte mussten die Eingeborenen die GewLirznelken abliefern und sic war es auch in der

RUMPHIUS die bestea und fruclitbarsten Jahre seines Lebens (1660— 1670) zugebracht hat.

So mancher Naturforscher hat wàhrend der verflossenen 100 Jahre seine Schritte nach Hila

gelenkt, aber es ist merkwùrdig, dass kaum ein einziger sich jemals dieser Tatsache zu erin-

nern gevvusst hàtte.

Die Nachrichten ùber dièse Befestigung, welche niemals ernstHchen Anfechtungen ausgesetzt ge-

wesen ist'), lauten recht spârHch. Anscheinend wurde bereits Anfang der zwanziger Jahre des 17. Jahr-

hunderts ein Fort erbaut von dem sichere Kunde erst spater zu uns drang. In diesem Gebaude fand

aber 1638 eine bedeutsame Zusammenkunft statt. Nachdem Antonio van Diemen nâmUch im Mai
mit einer Flotte von 12 Schilïen vor Kambelo auf Ceram erschienen war, hatte er 50 am Lande hegende

Fahrzeuge und gegen 200 Hauser verbrennen lassen, worauf er nach der gegenùberHegenden Nordkiiste

von Amboina segelte, um bei Hila zu landen. Nach langwierigen, vom 12.— 18. Juni wàhrenden Unter-

handlungen traf er mit den Hâuptlingen ein Abkommen dahin, dass sie sich sàmtlich verpflichteten ihre

gesamten Gewûrznelkenernten gegen eine Vergûtung von 60 Realen (Reichstaler à 2'/o A-) fur das Bahar

(550 Amsterd. 'Bî) an die Niederl. Ost-Indische Kompanie abzutreten. Die Redoute wird dabei ausdrûck-

lich als bestehend angefûhrt ^) und zwei Jahre spater berichtete van Diemen, dass sie eine Besatzung von

28 Mann habe Das Fort, dessen Ruinen wir soeben beschrieben haben, wurde jedoch, an Stelle der

frûheren, erst im Februar 1649 errichtel -*). Eine gute Vorstellung von ihrem Aussehen, so wie es noch

bis zum Jahre 1882 im grossen

und ganzen erhalten geblieben

war, gibt die nebenstehende, dem
AVerke von F. Valentijn entlehnte

Abbildung (Fig. 4)").

Seine Besatzung ist zu allen

Zeiten nur klein gewesen, wie aus

der einzigen, aus dem Jahre 1824

stammenden, glûcklicherweise er-

halten gebliebenen Beschreibung

hervorgeht'). Das Erdgeschoss

diente als Proviant- und Pulver-

magazin. Das erste Stockwerk be-

sass an jeder Seite zwei Schiess-

scharten, die mittelst Luken geschlossen werden konnten. Es enthielt, ausser einem Vorraum, zwei als

Wohnraume fur die Offiziere bestimmte grosse Zimmer. Das oberste Stockwerk lag unmittelbar unter dem

1) Im Jahre 1817 brach in Hila ein Auf^tand aus, bei dessen Niederwerfung der Résident sowie der Komman-
dant vervvundet wurden. Man erfahrt aber nicht, ob es dabei von den Meutcrern, die gehenkt wurden, auf das Fort ab-

gesehen war. (Q. M. R. Verhuei.l. Herinneringen van eene reis naar de Oost-Indien 1. Haarlem 1835, p. 150).

2) Verhaal van eenige oorlogen in Indië 1622. Kroniek v. h. Histor. Gen. 27. 1871. Utrecht 1872, p. 601—602.

3) P. A. TlELE-J. E. Heeres. Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlanders in den Oost-Indischen

Archipel. 2. 's Gravenhage i8go, p. LUI, 342. — François Valentijn. Oud en Nieuw Oost Indien 2. 2. Dordrecht

—

Amsterdam 1724, p. 118— 122.

4) J. E. Heeres. Bouwstoffen 3. 1895, p. 8.

5) G. E. RuMPHius. De Amhonsche Historié 1. Bijdr. t. de Taal-, Land- en VoUcenk. (7) 10. 's Gravenhage

1910, p. 275.

6) J. B. J. VAN DoREN gibt eine Abbildung des Forts aus der zweiten Halfte der dreissiger Jahre des vorigen

Jahrhunderts, doch ist sie nicht ganz richtig. (Herinneringen en schetsen van Nederlands Oost-Indie 1. Amsterdam

1857, Taf. 3).

7) J. Olivier Jz. Reizen in den Molukschen Archipel, naar Makassar etc. 1. Amsterdam 1834, p. 78.
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Dache, das von 4 an den Ecken stehenden Holzpfeilern getragen wurde. Da die Mauer zugleich als Brust-

wehr diente, so reichte sie nicht bis zum Dache und der somit nach allen Seiten freie Raum bot der

hôchstens ans 48 Mann bestehenden Besatzung') ein ailes andere als ein behagliches Unterkommen. Sobald es

regnete mussten 3 Fuss hohe, ans Gaba-Gaba angefertigte Wande der Mauer aufgesetzt werden, uni die

Bewohner wenigstens einigermassen gegen die Unbilden der Witterung zu schûtzen. In den Mauern be-

tanden sich noch einige Einschnitte fur die Rohre kleinerer Geschùtze.

Das Gebaude wurde als Befestigung um das Jahr 1S70 herum aufgelassen, tat dann aber noch
wahrend einer Reihe von Jahren Dienst als Gefàngnis fur Eingeborene ^). Mit dem Weggange des letzten

europaischen Beamten im Jahre 1882 war sein Schicksal besiegelt.

Nachdem sàmtliche Regenten sich gegen 5 Uhr wieder im Pasanggrahan eingefunden

hatten, wanderten wir nach dem Wai Loi, der sich westlich vom Fort ergiesst und in neuerer

Zeit besonders von R. D. M. Verbeek ^) beschrieben worden ist. Sein Mùndungsgebiet ist

eine flache Ebene, hinter der sich der iiber und ùber bevvaldete Wawani erhebt. Das Fluss-

bett besitzt eine fur die Grossenverhàltnisse von Amboina bedeutende Breite, nàmlicli ùber

100 m. Jetzt aber, am Ende der Trockenzeit, war der Fluss zu einem schmalen Rinnsale von

etwa 3 m Breite eingeschrànkt worden. Das Trockenbett war geradezu ùbersàet mit den Ge-

rollen verschiedener Gesteinsarten, unter denen besonders die pyritisirten Diabase sowie

rhyolithische Gesteine ins Auge fielen. Der Regent von Kaitètu fiihrte auf dem Spaziergange

stets das Wort und war ùberhaupt sehr grosssprecherisch. So behauptete er, dass der

Wawani sein Eigentum sei und ersuchte mich ausdriicklich davon Notiz zu nehmen. '*) Mit

seinen Kenntnissen sah es dementsprechend sehr windig aus, denn er kannte nicht einmal einen

nach dem Berge fùhrenden Pfad. Als er auf meine Frage nach der Lage der frùheren, in

dem Berichte ùber das Erdbeben vom 17. Februar 1674 noch erwàhnten Dorfer Teala, Nuku-

nali, Eseng und Wawani erwiderte, dass die Bewohner nach Kaitètu gezogen seien, wusste

ich was die Stunde geschlagen hatte. Denn hinsichtlich des Dorfes Wawani sowie des in sei-

ner Nàhe ehemals liegenden Eseng konnte kein Zweifel bestehen, dass sie zum Gebiet von

Said gehorten.

Den Rùckweg nahmen wir durch den Kampong Kaitètu, der am rechten Ufer des

Wai Loi und zugleich sùdlich vom Fort liegt. Wir besuchten die kleine, aber sauber gehal-

tene protestantische Kirche, die noch an dem grossen Platze liegt. In frùherer Zeit lag

zwischen ihr und dem Fort ausserdem die Wohnung des Residenten, die bis auf die letzten

Spuren vom Erdboden getilgt ist.

1) In der Regel zâhlte sie nicht mehr als 28 Mann.

2) Dies war u. a. noch der Fall als J. E. Tevsmann hier im Oktober 1876 wcihrend einiger Tage weilte.

(Natuurk. Tijdschr. Ned. Indië 37. Batavia 187 7, p. 131).

3) Geologische beschrijving van Ambon. Jaarboek van het Mijnwezen in Ned. Oost-lndië 34. 1905. Wetensch.

ged. Batavia 1905, p. 162— 164., Over de géologie van Ambon (II). Verhandel. Kon. Akademie van Wetenschappen.

.\msterdam 1900, Sectie II, 7, N- 5, 6—7. — K. Martin. Reisen in den Molukken 1. Leiden 1894, p. 19., 2.

1903, p. 74-

4) A. WiCHMANN. Der Wawani auf Amboina und seine angeblichen Ausbriiche. Tijdschr. K. Nederl. Aardr.

Genootsch. (2) 15. 1898, p. 212—217.

5) Im giinstigsten Fall konnte er Anspruch auf das ostliche und nordostliche Gehànge erheben, denn die West-

und Siidseite gehôrt fraglos zu Said.

6) Waerachtigh Verhael van de Schrickelijcke Aerdbevinge .... in en omirent de Eylanden van Amboina

1675, P- I-
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Hila hat weit bessere Tage gesehen, war es doch in bezug auf die Gewûrznelkenproduktion in

frùheren Zeiten der wichtigste Ort auf Amboina und daniit iiberhaupt auf der Erde. So gelangten bei-

spielsvveise im Jahre 1643 im Fort 191434 Amsterd. 'ffi ') Gewûrznelken zur Ablieferung, wahrend in allen

Kontoren zusammen die Gewichtsmenge 508049 "S betrug -). Nach einem Bericlit von Antonio van Die.men

vom 22. Dezember 1643 kam dièse Ernte der Kompanie auf fl. 297181.7.12, einschliesslich des fur

39*/j Kannen Nelkenôl zu entrichtenden Betrages, zu stehen, so dass fur das Pfund etwa fl. 0.58 gezahlt

wurde. Besondere Vergûtungen erhielten ausserdem die Hauptlinge sowie die sogen. Nelkenschreiber. Ent-

sprechend der Bedeutung dièses Platzes fûhrte der Oberbeamte den Titel Kaufmann. An seine Stelle trat

nach der Neuordnung der Dinge im Jahre 181 7 ein Résident. Den gLanzvollsten Tag erlebte Hila Mitte

Mârz 1824, als der Generalgouverneur G. A. G. P. Baron van der Capellen dort zu einem kurzen Be-

suche einzog*). Wie es zu jener Zeit noch aussah, erfahren wir durch den Prediger S. Roorda van Eysinga,

den eine Dienstreise am 12. Oktober 1823 nach Hila gefûhrt hatte: „Der Résident J. P. A. Marthaze")
empling uns in vornehmer Weise und ist auch in der Lage sich eine gute Tafel leisten zu kônnen. Wir

hatten gestern einen ausgezeichneten Fisch, eine Suppe von Kakadu und zvvei dieser Vôgel im gebratenen

Zustande, ausserdem Kasuarfleisch sowie einen herrlichen Wildschweinbraten. Das ist doch wahrhaft fùrst-

lich ! 5) Abends machten wir ein Partiechen und heute Morgen nahmen wir nach einer angenehmen Nacht-

ruhe ein erfrischendes Bad, worauf ich einen Spaziergang durch ein Gehôlz von Manggabâumen machte.

Alsdann setzte ich mich in eine am Strande gelegene Verandah, um die herrliche Aussicht zu geniessen

und dem Spiel der Fische zuzuschauen." Spiiter beschaftigte der geistliche Herr sich noch mit dem Fangen

von Fischen, die er braten liess. Abends wurden 5 Kinder getauft und am 15. war Schulprufung „und

damit war unsere Aufgabe hier erledigt" «).

Noch einmal, und zvvar am 31. Dezember 1860, wâre Hila beinahe daran gewesen mit dem Besuche

des hôchsten Beamten von Niederlândisch-Indien beehrt zu werden. Ailes stand zum Empfange bereit,

der Dampfer kam heran, wer aber nicht landete, das war Charles Ferdinand Pahud, der von einem Un-

wohlsein befallen worden war^). Damais war Hila nur noch Sitz eines Assistentresidenten. Und auch dessen

Tage waren gezahlt. Als J. E. Teysmann zum zweiten und letzten Maie dorthin gelangte, ftihrte nur noch

ein Kontrolleur die Verwaltungsgeschâfte die spâter (1882) von einem eingeborenen Postenhalter ûber-

nommen wurden, mit dem man schliesslich auch auskam.

Mit Einbruch der Nacht trafen wir vvieder im Pasanggrahan ein, wo uns die Regenten

von Hitulama, Hila und Kaitètu noch eine Weile Gesellschaft leisteten und sich erst verab-

schiedeten als der Bursche verkiandete, dass das Essen fertig sei. Das Mahl war zwar nicht so

0 94585,72 kg.

2) J. E. Heeres. Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlanders in den Oost-Indischen Archipel. 3. 's Gia-

venhage 1895, p. 129.

3) Het Journaal van den baron van der Capellen op zijne reis door de Molukko's. Tijdschr. voor Nederl.

Indië 1855. 2, p. 289—290.

4) Nicht Mantaze, wie der Verfasser schrieb.

5) Ungefahr 100 Jahre vorher hatte F. Valentijn den fast gleichlautenden Ausspruch getan : „Het Opper-

hoofd heeft hier een Prinsen leven." (Oud en Nieuw Oost Indien 2. i. Dordrecht—Amsterdam 1724, p. ici). Im Jahre

1823 ging dies jedenfalls nicht mehr mit rechten Dingen zu. Denn wie der Generalgouverneur Van der Capellen in

sein Tagebuch (Tijdschr. voor Nederl. Indië 1855. 2, p. 293) schrieb: „ist es hier [in Amboina] allgemein bekannt, dass

zur Zeit des Gouverneurs [H. T. Kruijthoff] aile Âmter im wahren Sinne des Wortes kiiuflich waren. So hat man mit
mit aller Bestimmtheit versichert, dass Herr M. 2000 Reichstaler (5000 fl.) gezahlt hat, um Résident von Hila zu wer-

den. Da der Gehalt der Residenten ein sehr magerer war, mussten sie sich auf Kosten der unterdriickten Bevolkerung
schadlos halten, was sie denn auch nicht zu tun unterliessen".

6) P. P. Roorda van Eysinga. Verschillende reizen en lotgevallen van S. Roorda van Eysinga 2. Amsterdam

1831, p. 118. — Eine Schilderung von Hila aus dem Ende der dreissiger Jahre gibt J. B. J. van Doren, der ebenfalls

kein Kostverâchter gewesen war. (Herinneringen en schetsen van Nederlands Oost-Indië 1. Amsterdam 1S57, p. 67—88).

7) P. van der Crab. De Moluksche Eilanden. Batavia 1862, p. 230—233.

8) Bekort verslag eener botanische dienstreis naar de Molukken. Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind. 37. Batavia 1S77,

p. 129—137.

Nova Guinea. IV. Reisebericht. ->
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fùrstlich, wie dasjenige welches Roorda van Eysinga im Jahre 1823 zu sich hatte nehmen

konnen, aber schwerlich wird es ihm besser geschmeckt haben. Der herrliche Abend
fesselte uns noch wàhrend einiger Stunden an die Verandah, worauf wir friihzeitig das Nacht-

lager aufsuchten.

Am folgenden Tage harrte unscrer ein anstrengender Tag. Um 5'/2 Uhr war der

Regent von Hitulama als erster pùnktiich zur Stelle. Kurz darauf erschien derjenige von

Kaitètu, so dass wir nach einer Viertelstunde bereits in der Orembai sassen, um Hila in

westlicher Richtung zur verlassen. Wir ruderten auf der spiegelglatten See in der Nàhe der

Kùste, die vielfach mit Kokospalmen besetzt war, an der aber das Auge nirgends eine Be-

hausung zu erspàhen vermochte. Die ùber und ùber bewaldete Kuppe des Wawani blieb

wàhrend des grossten Teiles der Fahrt sichtbar. An den unteren Gehangen gewahrte man

einige Entblossungen eines weisslichen Gesteines. Jenseits des Meeres im Norden zeigte sich

das gebirgige Huwamuhal in klaren Umrissen.

Bereits um 6 Uhr 35 Min. legte das Boot vor Said ') an; es hatte den von Hila in der

LuftHnie ô'/j km betragenden Abstand in 50 Minuten zurùckgelegt. Am Landungssteg be-

grùsste uns der Regent von Said, Radja Adam Nukuhéhé. Er trug ein schwarzes Gewand

und seine Brust zierte ein Ordenstern, den er wohl verdient haben wird. Auch auf mich

machte er unter allen Regenten von Hitu den besten Eindruck und es strahlte etwas von

ihm aus, das sich wohl mit fùrstlicher Wùrde vergleichen liess. Wir begaben uns sofort in

die cinfache aus Holz erbaute Wohnung, in deren unmittelbaren Nàhe sich die ebenso

schmucklose Moschee befand. Nachdem wir in der Verandah eine kleine Erfrischung zu uns

genommen hatten, wurde um 10 Minuten vor 7 Uhr aufgebrochen. Wàhrend die Regenten von

Said und Hitulama zurùckblieben, begleiteten mich der Regent von Uri-mèsèng sowie der

jagdeifrige Regent von Kaitètu, der mit einer Flinte bewaffnet war und sich zugleich die 5

schonen Jagdhunde des Radjas von Said hatte mitgeben lassen. Ein paar Eingeborene leisteten

Tràger- und Fùhrerdienste. Wir wanderten zunàchst in ostlicher Richtung durch das Dorf,

deren Hiitten sich auf ebener Erde erhoben und von eingezàunten Gàrten umgeben waren, in

denen allerlei niitzliche Gewàchse gehegt und gepflegt wurden. Da fand man in erster Linie

die niemals fehlende Banane, die Kokospalme, Sukun-batu [Artocarpus covimunis Forst.), Nangka

{Artocarpiis integrifolia L.), Mangga [Mangifera indica L.), die Pinangpalme {Areca Cateclin L.)

u. a. Bereits nach 5 Minuten Gehens machte der Pfad eine scharfe Biegung nach S., womit

zugleich der Anstieg begann. Sofort bemerkte man grosse Blocke eines pechsteinàhnlichen

Gesteines, das bald darauf auch im Anstehenden zu beobachten war, aus dem Waldboden

hervorlugen. Weiter aufwàrts fand sich steileres, mit Ton bedecktes Gehânge, an dem wir

Gerolle andesitischer Gesteine antrafen. Um 7^/^ Uhr befanden wir uns, nach einem ziemlich

steilen Anstiege, in 320 m Hohe, wo wir uns zu einer viertelstiindigen Rast niederliessen -).

1) Friiher meistens Seit, in alteren Schiiften auch Seyt und Ceyt geschrieben.

2) Es war dies der Ostabhang des Wawani (s. str.), auf dessen Gipfel nach Verbeek (p. 164) noch 2 zerbro-

chene Kanonen liegen, die, wie er richtig vermutet, noch aus der Zeit stammen als sich dort das befestigte Dorf Wawani

befand, in dem Kakiali, der Kapitan von Hitu, sich als Haupt der Aufriihrer festgesetzt hatte. Es wurde 1643 erobert,

nachdem Kakiali kurz zuvor durch Morderhand gefallen war. (F. Valentijn. Oud en Nieuw Oost Indien 2. 2. Dord-

recht—Amsterdam 1724, p. 138— 141. — P. A. TiELE—J. E. Heeres. De opkomst van het Nederlandsch gezag in

Oost-Indië (2) 2. 's Gravenhage 1890, p. XLVI—LXIV, 196, passim —
J. E. Heeres 1. c. (2) 3. 1895, p. XXVI,

XXVII, 41, 128.
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Auf dem Weiteranstieg wurden Spuren von Schweinen bemerkt, denen zu folgen der Regent

von Kaitètu samt den Hunden sich nicht zu enthalten vermochte. Der Weg fùhrte darauf

wàhrend einer kleinen Strecke bergabwàrts, und nach dem Durchschreiten eines morastigen Gebie-

tes, um 8 Uhr lo Minuten durch ein Bàchlein, den Wai Lulu, der in N 50° O floss. In siid-

ostlicher Richtung vveiter ausschreitend, kamen wir 10 Minuten darauf an cinem grossen iiber-

hàngenden Felsen vorbei und iiberschritten um 10 Min. vor 9 Uhr, in 369 m Hohe '), den

in einer Schlucht fliessenden Wai Tamboro, eineu Nebenfluss des beim Kap Hulun, westlich

von Said mùndenden Wai Hulun. Um 9 Uhr befanden wir uns an der Quelle des Wai

Rilan, eines zu demselben Stromgebiete gehorenden Bâches, der in N 80° W floss. Nach weni-

gen Schritten war die halbverfallene Bank erreicht, die man fiir R. D. M. Verbeek

bel seiner Besteigung im Jahre 1898 angefertigt hatte und die zur Erinnerung daran

von den Eingeborenen Rumah Perbèk — das Wort Verbeek ist fur sie unaussprechlich —
getauft worden war. Nachdem hier der Regent von Uri-mèsèng, dem der Marsch zu anstren-

gend wurde, zurùckgeblieben war, ging es ùber eine Steinhalde und sodann nach einem

abseits vom Pfade befindlichen Aufschluss, an dem sich Schwefel fand und zwar unmittelbar

unter dem Waldboden als Inkrustation von Blâttern und Zweigen. Das darunter liegende

Gestein war lichtgrau, mùrbe und vollig zersetzt Die Stelle heisst Latahuhu und zur Zeit

der Anwesenheit Verbeeks traten Wasserdàmpfe mit Schwefelwasserstoff hervor. Davon war

nichts mehr zu verspùren

Weiter aufwàrts steigend, befanden wir uns am Rande einer tiefen Schlucht, in der

zu unserer Rechten der Wai Wanii rauschte, der ebenfalls zum Stromgebiet des Wai Hulun

gehorte. Jenseits derselben erhob sich in W 70° S die steile, schroffe Bergmasse des Manusau

1) Geologische beschrijving vaa Ambon 1. c. pag. 198.

2) Nach R. D. M. Verbeek (1. c.) ist es ein zersetzter Andesit. Ausserdem fand er noch an einem Seitenbach

des Wai Tuna (+ 550 m ii. d. M.) einen Andesit, der augenscheinlich durch saura Dampfe eine weitgehende Zersetzung

erfahren hatte, indem sich Gyps gebildet hatte und auf den Spalten Schwefel zum Absatz gelangt war.

3) C. G. C. Reinwardt, der Said im Juli 1821 besucht und einen Teil des Berges Ateti bestiegen hatte, erwiihnt

eine Stelle, an der das Gestein, ein „Basaltporphyr", durch Schwefeldampfe in eine weisse Substanz verândert worden

war. (Reis naar het oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel. Amsterdam 1858, p. 435). Lange vor der Herausgabe

seines Werkes hatte Salomon Muller auf Grund milndlicher Angaben von seiten Reinwardts eine Mitteilung dartiber

veroffentlicht, aus der hervorgeht, dass mit dem Ateti der Wawani (Tuna) gemeint war und dass Reinwardt wirklich das

Aushauchen von Schwefeldampfen bemerkt hatte, wobei ihm zugleich aufgefallen war, dass vulkanische Produkte, wie Lava,

Bimsstein oder Schlacken in der Umgebung vôllig fehlten. (Verhandelingen over de natuurlijke geschiedenis der Neder-

landsche Overzeesche Bezittingen. Land- en Volkenkunde. Leiden 1839—44, p, 99— 100). Ich hatte (Der Wawani . . . .

Tijdschr. K. Ned. Aardr. Gen. (2) 15. 1898, p. 203, Anm. 4) gemeint, dass der Ateti nicht mit dem Wawani identifizirt

werden dûrfte, da Reinwardt ausdrticklich angegeben habe, dass ersterer sudwestlich von Said lage. Es kann aber nicht

mehr bezweifelt werden, dass er sich verschrieben hat. Merkwùrdig bleibt, dass wiihrend meines Besuches von Said nie-

mand den Namen Ateti mehr kannte.

Bel dieser Gelegenheit moge bemerkt werden, dass es friiher noch eine andere Stelle gegeben haben muss,

an der Schwefel zum Absatz gelangt war, niimlich in der Nahe des Dorfes Eseng, das im 17. Jahrhundert unterhalb des

Dorfes Wawani, der Kùste zu, lag. (G. E. Rumphius. D'Amboinsche Landbeschrijving (Ms), fol. 31).

4) Infolge des Erdbebens am 17. Febniar 1674 waren von diesem Berge sowie vom Wawani so zahlreiche

Felsblocke abgesturzt, dass der Wai Hulun dadurch abgedammt wurde und oberhalb der Versperrung eine seeartige Er-

weiterung entstand. Obwohl der damais erstattete Bericht an Klarheit nichts zu wunschen iibrig gelassen hatte (s. A.

WiCHMANN. Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Genootsch. (2) 15. 1898, p. 5, 11, 12), war Herr K. Martin der Meinung ge-

wesen, dass man einen Kratersee vor sich habe, den er alsdann auf dem Gipfel des Wawani gesucht hat. (Reisen in den

Molukken 1. Leiden 1894, p. 23, 2. Lief. l. 1897, p. 50 Anm. 4). Seine Auseinandersetzungen legten aufs neue Zeugnis

fiir sein dilettantisches Gebahren ab. Wie ist es nur moglich ein Flusstal nach dem Gipfel eines Berges zu verlegen und

einen Kratersee daraus zu machen ? Da Herr Martin diesen See inzwischen selbst zuriickgezogen hat (1. c. 2. 1903, p.
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Um 9 Uhr 25 Min. befanden wir uns unmittelbar am Wai Wanii, dessen Wasser, kleine Fàlle

bildend, ùber die Felsblocke herabsturzten. Nach einer Rast von 10 Minuten mussten wir

steil aufvvàrts klettern, worauf um 10 Uhr abermals Hait gemacht wurde. Alsdann ging

es eine Strecke steil abwàrts und mit einemmale tat sich, nach einer fast unausgesetzten

Wanderung durch dunkle Waldesgrùnde ein freier Blick gen Osten auf. Wir hatten uns also

in einem Halbkreise um den Berg herumbewegt. Um lO^/^ Uhr langten wir bei einem riesi-

gen Dammarabaum an, der in seinem unteren Telle der Rinde entkleidet und an dieser Stelle

von einer dicken Kruste weissen Dammaraharzes bedeckt war. Wegen der in diesem Gebiete

mehr vorkommenden Baume dieser Art, hatte die Raststàtte, eine kleine, niedrige und offene

Hùtte, die wir nach weiteren 10 Minuten erreichten, den Namen Pohon Damar erhalten.

Dièse Stâtte, an der wir zur Erfrischung kiihles Trinkwasser erhalten konnten, brachte auch

Aufklârung iiber manchen, mir frùher dunkel gebliebenen Punkt.

Wie unser Fiihrer erzàhlte, war dies die Stelle, bis zu der N. A. T. ArriËNS gelangt war,

der zur Erinnerung an seine Anwesenheit auch Ananasse gepflanzt hatte, die noch jetzt dort

gedeihen. Hieraus ergibt sich von selbst, in welcher Richtung die Anfang der sechsiger Jahre

unternommene Besteigung erfolgte '). Denselben Weg hatte auch G. Karsten eingeschlagen

bei seiner Besteigung im Jahre 1889, auf der er bis zum Gipfel gelangte '^). Er schreibt : „In

etwa 700 m tritt ein wesentlicher neuer Bestandteil des Waldes hinzu in den pràchtigen

Stàmmen der Davwiara alba, die ich besonders bei der Besteigung des Wawani in grosser

Zahl antraf. Hier sind Psilotiim triquetruin und Ophioglossuin pendidum zu Hause. Weiter oben

treten Podocarpiis-Axten an Stelle der Damniara'.

Nachdem wir wieder aufgebrochen waren, begann ein ausserordentlich steiler Anstieg

und mussten wir uns zunàchst an Rottangseilen hinaufziehen, worauf nach einer weiteren

Kletterei in 632 m ù. d. M. eine Stelle erreicht wurde, von der aus sich dem Auge eine

prachtvolle Aussicht darbot. Man vermochte den ostlichen Teil der Insel und darùber hinaus

bis nach Ceram und Saparua zu ùberblicken. Auch die Bai von Amboina mit der Stadt und

sogar die auf der Reede liegenden Schiffe waren deutlich zu unterscheiden, trotz der 17'/., km
betragenden Entfernung. Unmittelbar unter uns befand sich eine enge, senkrecht abfallende

Schlucht von etwa 150 m Tiefe, an deren Grunde ein Wàsserchen rieselte, das sich in dem

weiteren Laufe — nach Aussage des Fùhrers — in den Wai Loi ergoss. Dièses war zweifellos

auch die Stelle bis zu der J. E. Teysmann auf seiner im Jahre 1860 von Said aus unter-

nommenen Besteigung gelangt war ^).

282), so werde ich nicht weiter auf diesen Punkt eingehen. Nur darauf mdclite ich noch hinweisen, dass sich die An-

wesenheit eines Sees im Gebirge, wean auch nicht auf dem Gipfel des Wawani, wirlilich herausgestellt hat. Auf Befragen

teilte mir der Fiihrer mit, dass sich unterhalb des Berges Lumu-Lumu, auch Gunung Setan genannt, ein See lage. Un-

abhangig davon war dièses Vorkommen auch R. D. M. Verbeek bekannt geworden, das darauf von ihm 1904 aufgesucht

wurde. Dieser kleine, nur 88 m lange und 35 m brcite See, Tëlaga Radja genannt, liegt 619 m ii. d. M. zwischen den

Gipfeln des Ulu Kadera und des Lumu-Lumu. „Von allen Seen auf Hitu ist es der einzige, der das Aussehen eines Kra-

tersees besitzt, da er von einem Kranz von Bergen umgeben ist und in einem geschlossenen Kessel liegt .... Von einer

vulkanischen Tàtigkeit ist indessen keine Spur zu bemerken." (R. D. M. Verbeek. Geologische beschrijving van Ambon.

Jaarboek van het Mijnwezen in Ned. O. Indië 34. Wetensch. gedeelte. Batavia 1905, p. 199).

1) De Wa-Wanie. Natuurk. Tijdschr. Ned. Indië 29. Batavia 1867, p. 462—463.

2) Morphologische und biologische Untersuchungen iiber einige Epiphytenformen der Molukken. Ann. Jardin Bo-

tanique de Buitenzorg 12. Leide 1895, p. 119.

3) Verslag over de door Z. Ed. in 1860 gedane reize in de Molukken. Natuurk. Tijdschr. Nederl. Indië 23.

Batavia 1861, p. 324—325.
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Wir setzten die Kletterei, die ùber den tiefgrùndig zersetzten, lehmigen Boden nicht

leicht war, eine Weile fort und waren dabei in den Mooswald gelangt, in dem auch die

Baume dicht mit Flechten behàngt waren, eine Erscheinung, die wir spàter viel schoner noch

im Cyclopen-Gebirge auf Neu-Guinea kennen lernen sollten. Inzwischen zwar es gegen i Uhr

geworden, wodurch sich die Unmoglichkeit herausstellte, die letzten 200 Meter zuruckzulcgen

falls wir noch vor Anbruch der Dunkelheit in Said wieder eintreffen wollten.

Der unter S^SS'/a'S, 128° 3' 25" O sich erhebende Wawani (Tuna) ') lenkte zum erstenmale die

Aufmerksamkeit auf sich bei Gelegenheit des ûberaus heftigen Erd- und Seebebens, welches Amboina
am 17. Februar 1674 heimsuchte. Um die dabei beobachteten Erscheinungen, soweit sie sich auf den Berg

selbst beziehen, nochmals kurz zusammenzufassen^), môge das Folgende hervorgehoben werden : Das Erd-

beben trat am Sonnabend des Abends gegen 7^2 Uhr bei hellem Mondenscheine (3 Tage vor Eintritt

des VoUmondes) und ruhigem Wetter ein. In der Stadt Amboina hôrte man ein dem Kanonendonner

gleichendes, anhaltendes, aus dem Norden und Nordwesten kommendes Getôse, woraus geschlossen wurde,

dass auch einige Berge gesprungen oder wenigstens Stùcke von ihnen abgestùrzt seien ^). Bereits am nâch-

sten Tage konnte dies mit Bezug auf die Berge von „Wawani und Seit" festgestellt werden und zugleich

wurde berichtet, dass das Wasser der FUisse schlammig geworden war. Die Berge Wawani und Manusau
hatten Felsstùcke in den zwischen ihnen fliessenden Fluss (Wai Hulun) geworfen, so dass er in seinem

Laufe gehemmt und ein See gebildet wurde. Von einem Ausbruch ist nirgends und mit keinem Worte

die Rede und kein verstandiger Mensch wurde jemals von einem derartigen Ereignis gesprochen haben,

falls der ursprûngliche Bericht '') in weiteren Kreisen bekannt geworden ware und besonders, wenn F. Valen-

TijN^) nicht die von Leop. von Buch^) missverstandene Bemerkung gemacht hâtte, dass „onderaardsche

zwavelkolken ter zijde van twee verscheiden plaatsen uitgebarsten en in zee geloopen" seien. Von Buch
hatte aus diesen Worten Lavastrôme herausgelesen und die Folge ist gewesen, dass die Angabe, der Wa-
wani stelle einen tàtigen Vulkan dar, sich bis zum heutigen Tage wie ein roter Faden durch die Literatur

hinzieht. Damit nicht genug, wurde jener Berg im Laufe der Zeit, ebenfalls zu Unrecht, noch fur mehr
als ein halbes Dutzend Eruptionen verantwortiich gemacht. Aile meine in dieser Hinsicht angestellten

Untersuchungen haben nichts gefruchtet Das Argste aber, was dem Wawani (Tuna) hatte passiren kônnen,

war, dass er am 16. Dezember 1891 den Besuch des Herrn K. Martin erhielt*). Denn statt Klarheit in

die Verhaltnisse zu bringen, hat er sie nur noch mehr verwirrt. Trotzdem der Gipfel aus tonigen Zerset-

zungsprodukten besteht, was wir allerdings nicht von Herrn Martin, sondern erst von Verbeek erfahren,

trotzdem nirgends vulkanische Auswurfsmassen gefunden wurden und trotzdem zugestandenermassen in dem

1) Nach der Aneroidablesung der Untergebenen von J. E. Teysmann, die den hôchsten Gipfel des Berges am
15. Oktober 1876 erreicht hatten, betragt die Hohe 2600 feet, also 792 '/a (Beknopt verslag eener botanische dienst-

reis . . . . Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind. 37. 1877, p. 132). K. Martin, der denselben Weg eingesclilagen hatte, bestimmte

sie zu 903 m. (Reisen in den Molukken. Land und Leute. Leiden 1893, p. i). Die Messung von R. D. M. Vekbeek
ergab dagegen eine Hohe von 875 m. (Geologische beschrijving van Ambon. Jaarboek v. h. Mijnwezen Ned. O. Ind. 34.

Wetensch. ged. Batavia 1905, p. 14).

2) A. WlCHMANN. Der Wawani auf Amboina und seine angebliclien Ausbriiche. Tijdschr. K. Ned. Aard. Ge-

nootsch. (2) 15. 1898, p. I— 13.

3) Von der Reede von Amboina aus kann man deutlich einen hellen Fleck an den Abhangen des sonst bewal-

deten Wawani (Tuna) erkennen, indessen wird es kaum noch nachzuweisen sein, dass der Felssturz, dem er seine Entste-

hung verdankt, am 17. Februar 1674 erfolgt war.

4) Waeraclitigli Verhael van de schricl^elijcke Aeidbevinge .... in ... . Amboina .... Gedruclct naer de Copye

van Batavia 1675.

5) Oud en Nieuw Oost Indien 2. l. Dordrecht—Amsterdam 1724. p. 104.

6) Physicalische Beschreibung der Canarischen Inseln. Berlin 1825, p. 364—365. — Gesammelte Schriften 3.

Berlin 1877, E. 565.

7) In dem von unrichtigen Angaben geradezu wimmelnden Werke von Karl Schneider (Die vulkanischen

Erscheinungen der Erde. Berlin 1911, p. 241) werden ganz muntcr dem Wawani noch immer Ausbriiche aus den Jahren

1674, 1694, 1695, 1704, 1797?, 1816, 1820 und 1824 zugeschrieben.

8) Reisen in den Molukken. Land und Leute. Leiden 1894, p. 21—23.



22

erwahnten Berichte „die Eruption selbst iiicht beschrieben wurde", sollte dennoch aus demselben „klar"

hervorgehen, dass der Ausbruch stattgefunden habe. Nachdem ich mir gestattet hatte den Nachweis zu

fiihren, dass dièse Ansicht ganzlich unbegrùndet war, hat Herr Martin seine Behauptung zurûckgezogen

Damit ware fur mich die Angelegenheit erledigt gewesen und wûrde ich sie mit keinem Worte wieder er-

wahnen, wenn Herr Martin sich nicht bemùssigt gesehen hatte den Tatbestand durch Verschleierungen

zu verdunkehi. Er sucht seine frûher ausgesprochene, unrichtige Ansicht dadurch zu entschuldigen, dass

in dem Bericht von Kanonenschlâgen die Rede war. „Dieser Ausdruck ist es vor allem, auf dem sich

meine Deutung des Rapportes stûtzte, da er sich mit der Annahme eines Erdbebens schlechterdings nicht

in Einklang bringen lasst" -). Hat Herr Martin wirklich niemals gelesen, was in bezug auf Begleiter-

scheinungen bei Erdbeben in Lehrbùchern der Géologie und in der Erdbebenliteratur berichtet wird? Es

kommt aber noch besser ! Herr Martin schreibt nâmlich ferner das Folgende : ') „Nun erhielt Wichmann
einen bis dahin nicht publicirten Brief von N. A. T. Arriï,ns, welcher den in Rede stehenden Gipfel des

Wawani bestiegen hatte. Daraus liess sich ohne Bedenken der Schkiss ziehen, dass auf letzterem weder

ein Krater noch ein Kratersee zu finden sei; denn bekanntlich bedarf es nicht das Auge *) eines Geologen,

uni eine derartige Beobachtung machen zu kônnen, und Arriëns benierkt ausdrûckUch dass ein „Vulkan

ini engeren Sinne" nicht vorhanden sei. Somit w^ar die mir in Ambon gemachte Mittheilung falsch wie

seither auch durch die Untersuchungen Verbeek's festgestellt ist und es bedurfte hiernach keines beson-

deres Scharfsinnes um zu erkennen, dass auch meiner Deutung des alten Rapportes der Boden entzogen

war. Der alte Bericht, obwohl von Rumphius stammend, muss als unklar bezeichnet werden"').

Mit diesen Worten macht Herr Martin sich einer ganz abscheulichen Falschung schuldig. Ich

habe niemals weder einen nicht publizirten Brief noch ûberhaupt etwas Handschriftliches von Arriëns

in Hânden gehabt. Damit Herr Martin nicht einmal wieder einen Irrtum vorschûtzen kann, will ich an

dieser Stelle noch hervorheben, dass ich mich um das Manuskript seiner Abhandlung bemûht, aber —
wie ausdrùcklich angegeben —

• von seiner Tochter die Nachricht erhalten hatte, dass es nicht mehr

aufzufinden gewesen sei. Nicht allein, dass Herr Martin sich durch eine wissentlich falsche Angabe her-

auszureden sucht, bemûht er sich ausserdem meinen Charakter dadurch zu verdâchtigen — was er Dritten

gegenùber mûndlich wie schriftlich ja schon zur Genûge getan hat — , dass er mir Arriéns gegenùber Indis-

kretion vorwirft, indem er sagt: „Wunderlich ist auch das Schreiben von Arriëns, welches Wichmann nun

publicirt und mit dessen vollstândiger Verôffentlichung er dem Verstorbenen keinen Dienst erwiesen hat"

Das besagte Schriftstùck von Arriëns ist aber, wie dies auch von mir angegeben wurde, bereits

im Jahre 1867 verôffentlicht worden»). Es war also beinahe ein Vierteljahrhundert ait, als Herr Martin
sich zum Wawani begab. Dass er sich fur dièse Reise, wie dies bei Wichtigtuern allezeit der Fall ist, nicht

genûgend vorbereitet hatte, war bereits vor Antritt derselben bekannt. Aber auch nach seiner Rûckkehr

hat er es verschmaht sich mit der einschlagigen Literatur vertraut zu machen. Er meint: „Dass ich die

„eingehenden Untersuchungen", welche einen rein historischen Charakter tragen und sich auf das Studium

weit zerstreuter, nicht geologischer Schriften stûtzen, die dem Naturforscher in der Regel sehr ferne liegen,

nicht selbst angestellt habe, dùrften mir die Fachgenossen schwerlich verûbeln" Ich môchte mir die

Frage erlauben, wer dann derartige Untersuchungen anstellen soll? Ein gewissenhafter Forscher wird es

doch verschmahen auf anderer Leute Krùcken einherzustolziren. Wer ûber Vulkane und Erdbeben schreibt,

ist nun einmal dazu verurteilt auch nichtgeologische Schriften zu studiren, da man bei derartigen Beo-

bachtungen niemals auf die Mitwirkung von Laien wird verzichten kônnen. Und wenn Herr Martin

1) Einige Worte uber den Wawani sowie iiber Spaltenbildungen und Strandverschiehungen in den Molukken.

Tijdschr. K. Nederl. Aavdr. Gen. (2) 16. 1899, p. 723—727. — Reisen in den Molukken. Geologischer Teil. Leiden

1903, p. 281—282.

2) L. c. pag. 723—724.

3) L. c. pag. 725.

4) Soll jedenfalls heissen des Auges.

5) Friiher hiess es, dass er „klar" sei. (Reisen in den Molukken. Geol. Theil i. Lief. 1897, p. 52).

6) A. Wichmann. Der Wawani. Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Gen. (2) 15. 1898, p. 210. Anm. 2.

7) L. c. pag. 618.

8) De Wa-Wanie. Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind. 29. Batavia 1867, p. 462—463.

9) Einige Worte iiber den Wawani sowie iiber Spaltenbildungen und Strandverschiehungen in den Molukken.

Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Gen. (2) 16. 1899, p. 726.
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dièse alten Schriften studirt hâtte, wùrde er es wohlweislich unterlassen haben sich zu der Behauptung

zu versteigen, „dass die Eruptionen von Halmahera und Ternate auf einen Zusammenhang mit Ambon
hinweisen" und daraus den Schluss zu ziehen „als ware der Ausgangspunkt der gewaltigen Explosionen,

âhnlich den Stosspunkten einer Erdbebenlinie, langs einer N—S verlaufenden Dislocationsspalte gewan-

dert" Er hatte sich eine Zurechtweisung und zugleich das Eingestândnis seiner Unwissenheit ersparen

kônnen Aber seine Scheu, die Wahrheit zu ermitteln, wird Herr Martin sich niemals abgewôhnen.

Und nun zu den Gesteinen des Wawani ! In seiner ersten Verôffentlichung hatte Herr Martin

ûber den Wai Loi geschrieben : „er fûhrt wiederum Pyroxendacit in grosser Menge, darunter dunkelgraue

bis schvvarze, glasige Gesteine, ausserdem vereinzelt grtinlichen Quarzit mit Pyrit und es schciiicii

in der Gegcnd zwiscJien Hila und dan Fiiss des Winvani keinc andcrcn als die obeiienudhntcn Gesteine

vorziikommen ^)". Dass dièse Angabe nicht zutreftend war, hatte ich mir gestattet zu beweisen, indem ich

in einer von Dr. J. G. Kramers gemachten Sammlung Diabase, Quarzporphyre, RhyoHthpechsteine, Quar-

zite und verkieselte Tufte nachvveisen konnte ''). Der dritte, welcher im Bett des genannten Fkisses sam-

melte, war R. D. M. Verbeek. Er kam bei der Untersuchung zu dem Ergebnis, dass die Mehrzahl der

Gerôlle aus Noritporphyrit, ein kleinerer Teil aus Diabas besteht. Ferner fand er l'/j km stromaufwârts

das Noritgestein, reichUch 2 km einen dunklen, glasreichen Noritporphyrit anstehend, wahrend unter den

Gerôllen die Diabase zunahmen bis in 3^/4 km Entfernung auch dièse Gesteinsart im Anstehenden vorkam ^).

Was den Wawani (Tuna) selbst betrifft, so bestimmte J. L. C. Schroeder van uer Kolk die am
Nordabhange von K. Martin gesammelten Gesteine als Pyroxendacit"). Davon wurden die DûnnschlifFe

von 4 Handstùcken beschrieben und zwei andere kurz erwahnt. Das ist ailes ! Mit diesen wenigen Prâ-

paraten ging aber Herr Martin hausiren, um sich von einigen „Geheimraten" ausdrûcklich bescheini-

gen zu lassen, was von niemand bestritten worden war'). Denn es hat niemand behauptet, dass die weni-

gen von ihm gesammelten Handstùcke keine Pyroxendacite oder etwas Àhnliches seien, wohl aber, dass

daraus gefolgert werden musse, der Wawani bestehe gânzlich aus diesem Gesteine*). Es wiederholt sich

der bereits beim Wai Loi nachgewiesene Fall, dass Herr Martin ganz wichtige Dinge einfach ûbersehen

hat. Ich fûhre nur die folgenden Worte von R. D. M. Verbeek an: „Fasst man ailes zusammen, was wir

selbst im Wai Loi und am Tuna beobachten konnten, so ergibt sich, dass der Untergrund des Berges

aus Quarzporphyr, Diabas und Diabasbreccien— die beiden letzterwahnten bis mindestens 410 m û. d. M.—

,

die von jûngeren Eruptivgesteinen (Amboniten) bedeckt werden, besteht"^).

Nachdem wir den Riickmarsch angetreten hatten, trafen wir an den unteren Gehàngen

die ubrigen, unserer bereits harrenden Begleiter wieder an. Dem Regenten von Kaitètu war

das Jagdgliick hold gewesen. Die Hunde waren den Spuren gefolgt und, da die ihnen zuteil

gewordene mohammedanische Erziehung nicht so weit gediehen war, um die verschiedenen

Wildarten auseinander halten zu konnen, waren sie eines jungen Wildschweines habhaft ge-

worden, das alsbald unter ihren Bissen verendete. Der Regent hatte das Tier sofort abrosten

1) Reisen in de Molukken. Geol. Teil. Lief. i. Leiiien 1897, p. 64— 65.

2) Einige Woite Uber den Wawani 1. c. pag. 726.

3) Reisen in den Molukken 1. c. pag. 74.

4) Der Wawani. Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Genootsch. (2) 15. 1898, p. 213. — Wie Verbeek bereits nach-

gewiesen, hatte das relative Mengenverhaltnis der als Geschiebe auftretenden Gesteinsarten in dieser Sammlung nicht den

richtigen Ausdruck gefunden.

5) Over de géologie van Ambon II. Verhandel. K. Akad. van Wetensch. Amsterdam. Sectie 2. 7, 5. 1900,

p. 6— 7. Siehe auch 1. c. 6, 7. 1899, p. 19.

6) Mikroskopische Studien iiber Gesteine aus den Molukken. Beitràge zur Géologie Ost-Asiens 5. Leiden 1888

—

1899, P- 95—98.

7) Reisen in den Molukken. Geolog. Theil. Leiden 1903, p. 100. Anm. 2.

8) „Der Wawani ist ein aus stark glasigem Andesit aufgebauter Vulkanberg, an dessen Flanke eine Fumarole

hervorbricht." (K. Martin. Einige Worte iiber den Wawani Tijdschr. K. Nedeil. Aaidr. Genootsch. (2) 16. 1899,

p. 723). Man vergleiche dazu auch noch die Einzelbeschreibung der Gesteine bei Verbeek. (Geologische beschrijving van

Ambon. Jaarboek van he^ Mijnw. 34. Wetensch. ged. Batavia 1905, p. 164— 167, 19S— 301).

9) L. c. pag. 162.
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lassen iind es in Bananenblâttern verpackt mitgehen heissen, um es am nàchsten Tage ver-

speisen zu konnen. Die einzig Leidtragenden waren die Hunde, welche bei der Rùckkehr

Prùgel erhielten, weil sie sich an einem unreinen Tiere vergriffen hatten.

Kurz nach 5'/^ Uhr trafen wir in Said wieder ein, worauf uns der Radja mit einem

sehr gut gemeinten Mittagessen bewirtete, an das ich aber nur mit Schaudern zurùckdenken

kann. Als ich mich im Laufe des Tischgespràches nach dem augenbHcklichen Stande der Ge-

wurznelkenkultur erkundigte, teilte mir der Radja mit bedrùckter Miene mit, dass zwar in

den Gebieten von Said und der Negri Lima noch die meisten Nelkenbàume vorhanden seien,

dass aber von den Hàndlern nur 20 Cent fur das Katti (617 Gramm) gezahlt wùrde ').

Anknûpfend an dièse nackte Tatsache darf wohl an die Flut von Verwunschungen, mit denen

die Ostindische Kompanie und ihre Rechtsnachfolgerin des Gewûrznelkenmonopols wegen ûberschuttet

worden sind, erinnert werden. Man bat immer wieder und wieder den Vorwurf erhoben, dass die Bevôl-

kerung dadurch verarmt sei. In Wirklichkeit bat aber die vielgeschmâbte Kompanie in frûheren Zeiten

bei erzwungenem Verkauf mebr als das Doppelte von dem gezahlt, was gegenwârtig im freihàndigen

erbalten wird. Die Eingeborenen hatten es also in den Zeiten der „Bedrûckung" und „Ausbeutung"

weit besser als beute, wo sie freie Leute sind und sich auch als solche fuhlen. Nirgends mebr empfindet

man die Wabrbeit jenes unsterblichen Wortes, dass aile Théorie grau ist, wenn man sich in die Schriften,

welche das Monopol verurteilen, versenkt. Wir konnen die Deklamationen derjenigen, welche mit

Schlagworten um sich werfen, auf sich beruhen lassen, aber es darf betont werden, dass auch von den

Weissagungen der Sachkundigen keine einzige eingetroffen ist.

Wenn wir einen Rûckblick auf die Vergangenheit werfen, dann ûberrascht es nicht zu erfahren,

dass in den âltesten Zeiten, als die Ostindische Kompanie die Nelken noch freihandig von den Einge-

borenen erwarb, dièse letzteren von ihren Hâuptlingen zu einem nicht unbetrachtlichen Teile um den

ihnen zukommenden Gewinn gebracht wurden^), Das war immer so und leichtfertig ist die allgemein

verbreitete Behauptung gewesen, dass vor Einfùhrung des Monopols grosser Wohlstand unter der Bevôl-

kerung geherrscht habe. Die Einfùhrung des Monopols von seiten der Kompanie dûrfte heutigentags ein

Einsichtiger kaum noch verurteilen, handelte es sich damais fur sie doch um eine Lebensfrage. Denn nur

durch eine strenge Durchfûhrung desselben war es môglich gewesen sich die Mitbewerber, europaischer

wie asiatischer Herkunft, vom Leibe zu halten und nur durch hohe Verkaufspreise hatten die gewaltigen

Verwaltungs- und Kriegskosten einigermassen wieder wettgemacht werden konnen. In ihrer Habgier, und

nicht zum wenigsten ihrer Beamten verdarb die Kompanie es aber mit allen. Anstatt die Gewtirznelken

in barem Gelde zu bezahlen, wie in den Vertragen ausbedungen, huldigte man einem Trucksystem, indem

man Zeuge usw. verabfolgte. Um die Preise hochzuhalten, lehnte sie es in besonders guten Ernte-

jahren ab die Gesamtmenge des Produktes abzunehmen. Da die nicht abgenommenen Gewtirznelken jedoch

dem Verkaufsverbot unterlagen, so fielen sie der Vernichtung anheim und der Eingeborene kam dadurch

1) Der Marktpreis fiir Gewtirznelken von Amboina stellte sich an der Borse zu Amsterdam im Jahre 1902 auf

29 bis 32 Cent fiir das Pfund. (Jaaroverzichten betreffende den handel in koloniale producten 1902. Bijlage van „De

Indische Mercuur", 7 Maart 1903 (N^ 11, p. 52).

2) H. BoKEMEYER. Die Molukken. Leipzig 1888, p. 141. Anhang p. II. — Das gleiche System fand auf die

in Amboina garnisonirenden Soldaten Anwendung, was aber den Gouverneur Herman van Speult 1624 zu der Klage

veranlasste, dass durch den Mangel an Baargeld der Verkehr in hohem Masse lltte, abgesehen davon, dass die Soldaten

die Zeuge nur mit grossem Verlust an den Mann bringen konnten. (P. A. Tiele—J. E. Heeres. De opkomst van het

Nederlandsch gezag in Indië (2) 2. 's Gravenhage 1890, p. 22). — Es soll nicht verschwiegen werden, dass zur Zeit der

portugiesischen Herrschaft dièse Art der Entlohnung iiblich war. Die Ostindische Kompanie hatte, gewiss nicht ohne

Absicht, die Realen eingefiihrt, die ein sehr beliebtes Zahlungsmittel wurden. (Aert Gijsels. Grondig verhaal van Am-

boina. Kroniek van het Histor. Genootsch. 27. 1871. Utrecht 1872, p. 368). Die Silberlinge stachen ihnen mehr in die

Augen und die woUten sie sich spàter nicht mehr vorenthalten lassen.

3) Es soll dabei gern beriicksichtigt werden, dass das damalige Amterwesen auf ^aufmannischer Grundlage

aufgehaut war.
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iim einen Teil seines Verdienstes. Da man die Hauptlinge auszuschalten suchte und selbstverstandlich

gegen die hôhere Preise bietenden Konkurrenten vorging, so konnte es nicht Wunder nehmen, wenn
schliesslich ein Aufstand ausbrach, dessen Bezwingung unsâgliche Strôme von Blut gekostet hat.

Es war vorauszusehen, dass eines Tages, trotz aller Vorsichtsmassregeln, doch die heimliche Ver-

pflanzung der Gewùrze nach anderen, nicht unter niederlândischer Oberhoheit stehenden Gegenden glûcken

wûrde. Von diesem Augenblicke an hâtte man die Aufhebung des Monopols ernsthaft ins Auge fassen

soUen, um eine durch die verânderten Verhâltnisse gebotene Neuordnung der Dinge herbeizufùhren. Wie
dies aber in der Regel der Fall ist, klammerte man sich allzu lange an die Hoffnung auf eine Wiederkehr

besserer Zeiten.

Es hatte den Anschein, als ob mit dem Jahre 1824 ftir die Gewûrznelkenkultur, die schliesslich

niemand mehr zu befriedigen vermochte, die vielverheissende Stunde geschlagen habe. Der damalige

Generalgouverneur von Niederlandisch-Indien G. A. G. P. Baron van der Capellen bemerkt in seinem

Tagebuche : „Ich habe mich hauptsachlich aus dem Grunde nach den Molukken begeben, um zu unter-

suchen, ob die Zwangskultur, mit allem was dazu gehôrt, beizubehalten oder ob es môglich sei, sie ohne

besondere Schwierigkeit durch ein liberaleres, auf freier Kultur und freiem Handel beruhendes System zu

ersetzen" Es zeugte gewiss von einem richtigen Blick, wenn er es als seine Ûberzeugung aussprach, dass

das Monopol verderblich wirke und ausserdem nicht mehr aufrecht erhalten werden kônne ^). Die folgenden,

wâhrend seines Aufenthaltes auf Amboina niedergeschriebenen Zeilen zeigen ihn als Idealisten, zugleich

aber, dass er die Rechnung ohne die Eingeborenen gemacht hatte. „Wenn einmal die freie Kultur und
der freie Handel hier ausschliesslich blûhen werden ; wenn die jetzt unterdrùckte Bevôlkerung aus dem
Zustande der Gleichgûltigkeit und der Unlust, worin die Verhâltnisse sie versetzt haben, wieder erwacht

sein wird; wenn die Gewûrze als Objekte des Handels sowie der Wohlfahrt ihre naturlichen Preise erlangt

haben werden ; wenn die Kultur nicht mehr ausschliesslich auf einige unbedeutende Inseln beschrânkt, son-

dern auch auf andere .... ausgedehnt sein wird, dann darf man die Hoffnung hegen, dass unsere Gewûrze
zn niedrigeren Preisen auf den hollàndischen Markt geworfen werden kônnen und zudem durch ihre

Gûte imstande sein werden diejenigen anderer Herkunft zu verdrangen, sowohl zum Vorteil der Bewohner
dièses Archipels als fur die Regierung selbst"

Man bedenke, dass die Einnahmen auf Amboina und den umliegenden Inseln aus dem Gewurz-

nelkenmonopol sowie den Gefallen betragen hatten 853.286 fl., wâhrend die Ausgaben sich beliefen auf

970.148 fi., so dass das Defizit 116.862 fl. betrug. Die aus dem Monopol fliessenden Einnahmen hatten

allein 503.183 fl. ergeben. Die „freie Kultur" und der „freie Handel" hatten demnach einen derartigen

Aufschwung nehmen mûssen, dass daraus eine Summe von 620.045 fl. geworden wâre, um das Gleich-

gewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben herzustellen.

Es ist ailes ganz anders gekommen, wie van der Capellen erwartet hatte. Zunachst teilte die

Regierung im Mutterlande seine Ansicht nicht und wahrte es ùberhaupt noch lange, ehe man sich zu

dem Entschluss aufraffte das Monopol am 2. Dezember 1863 aufzuheben ''), trotz der seit geraunier Zeit zu

leistenden erklecklichen Zubusse ^). Aber auch die andere Hoffnung van der Capellens soUte sich als

, i) Het Journaal van den baron van der Capellen op zijne reis door de Molukko's. Tijdsclir. voor Nederl.

Indië 1855. 2, p. 282. Es moge darauf hingewiesen werden, dass bereits im Jahie 1820 H. J. van de Graaff und G. J.

Meylaan mit der Abfassung eines eingehenden Berichtes iiber die in Rede stehenden Verhâltnisse in den Molukken
beauftragt worden waren. Am 5. Juni 1S21 eingereicht, ist er jedoch erst spat im Druck erschienen. (De Moluksche eilan-

den. Tijdschr. voor Nederl. Indië 1856. 1, p. 73— 137, 167— 196, 231—265, 315—359, s. auch Tijdschr. voor Xederl.

Indië 1848. 1. p. 291—346).

2) L. c. pag. 300.

3) L. c. pag. 285. — Als weiteres Beispiel fiir die uberschwenglichen und ganz ungerechtfertigten Hoffnungen,

vvelche man an die Aufhebung des Monopols kniipfte, fiihre ich nur noch die folgenden Worte von F. Eri' (Schilderungen aus

Hollandisch-Indien. Heidelberg 1852, p. 327) an: „Wo jetzt Armuth, Elend und Krankheit herrscht, konnte Wohlhaben-

heit, Reichthum und Ûberfluss herrschen. Die Klage, dass dièses Eiland nicht einmal die laufenden Kosten deckt, wtlrde

durch Aufhebung des Monopolsystems verschwinden und Amboina als ein zweites Singapore seinen alten Glanz weit

iiberstrahlen." !

4) Umstande halber konnte die Aufhebung erst am l. Januar 1865 erfolgen. (De hervorming in de Molukken.

Tijdschr. voor Nederl. Indië l868. 1. p. 139). Als Ûbergangsmassregel war ferner bestimmt worden, dass die Gewiirz-

nelken den Eingeboren spatestens bis zum 31. Dezember 1868 zu dem alten Preise abgenommen werden diirften.

5) In dem genannten Jahre betrag z. B. die Ernte 946653 Amsterd. Pfund (à 0,494 kg). Das Pikul (125 Amst. 'S)

Nova Guinea. IV. Reisebericht. 4
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trugerisch erweisen. Das Monopol hatte nicht im geringsten erzieherisch gewirkt. Statt eines VViederauf-

blûhens der Kultur, nach seiner endgûltigen Aufhebung, wurden im Gegenteil die Pflanzungen vernach-

lassigt. Ebenso nachlassig verfuhr man beim Einernten der Nelkenblûlen und das Ergebnis war ein min-

derwertiges Produkt •). „Weit davon entfernt die erhaltene Freiheit zu wûrdigen, erblickten die Haupt-

linge, wie der gemeine Mann, in der Aufhebung der Zwangskultur und der Zwangslieferung der Nelken

eine ihnen von hôherer Hand auferlegte Strafe oder, besser gezagt, als einen Beweis fur den Mangel an

Fûrsorge seitens der Regierung und allgemein war die Wehklage liber die Aufhebung des Monopols,"

schrieb G. W. W. C. van Hoévell -). Erst war das Monopol der Sûndenbock gewesen und nunmehr war

es die Aufhebung desselben, die fur den unbefriedigenden Zustand verantwortlich gemacht worde. Den
wahren Grund — die unausstehliche Trâgheit der Eingeborenen — sah man nicht ein oder wollte man
vielleicht auch nicht einsehen. „Mir ist der Druck, dem die Bevôlkerung in frùherer Zeit ausgesetzt war,

und den sie auch jetzt noch bei der Nelkenkultur erleiden soll, bei der geringen Pflege, die die Baume
ausser dem Pflùcken der Blùten erheischt, stets unbegreiflich vorgekommen," bekundet J. E. Teysmann,

der gewiss doch ein der Sache Kundiger war Und was die geringe, auf den Eingeborenen ûberhaupt

ruhende Arbeitslast betrifft, liess C. G. C. Reinwardt sich folgendermassen aus: „ Ausser dem Sago-

klopfen, sowohl hier (in Hila) als auf Ceram, dem Einsammeln der Gewiirznelken, dem Anbau von Mais

sowie etwas Fischerei, haben die Eingeborenen kaum etwas zu tun" ''). Mit diirren Worten gesagt, hatten

die Leute nicht viel weniger als 9 Monate Ferien im Jahre, auf die sie auch heute noch nicht Verzicht

leisten wollen.

Das Monopol hatte sich ûberlebt, aber die den Eingeborenen verliehene Freiheit musste, weil unver-

.standen noch ungùnstigere Frùchte zeitigen. G. Mevlaan, einer der Haupturheber der von van der

Capellen beabsichtigten Reformen, sagte einmal: „Ohne Arbeit kann weder der Mensch, noch die

menschliche Gesellschaft bestehen" Nun wohl, wenn auf Arbeit nicht verzichtet werden kann und sie

aus freiem Antriebe nicht geleistet wird, dann bleibt kein anderes Mittel als der Zwang ûbrig. Der Staats-

mann, der eine dafûr geeignete Form zu finden wûsste, wurde noch von spiiten Geschlechtern als ein

Woltàter von Amboina gepriesen werden.

Nelken kam der Kegierung auf etvva 40 fl. zu stehen, wiihrend sie beim Verkauf nur etwa 16 fl. wieder herausschlug. Sie

hatte den Eingeborenen 302.929 fl. gezahlt, aber nur 121. 178 fl. eingenommen, demnach einen Verlast von 181.757 fl. nur

fiir das eine Jahr zu verzeichnen gehabt.

1) Specerijkultuur in de Molukkeu. Tijdschr. voor Nederl. Indië 1876. 2. p. 422—424. — Eine ganz ahnliclie

Erfahrung hatte man mit der Muskatnusskultur auf Amboina gemacht. J- E. Teysmann bemerkte, nachdem er darauf

hingewiesen hatte, dass der Baum dort ebenso gut gedeihe, wie auf den Banda-Inseln, „aber durch die Freigabe der Kultur

hat man das Produkt verdorben." (Natuurlc. Tijdschr. voor Ned. Indië. 23. Batavia 1861, p. 299).

2) Ambon en meer bepaaldelijk de Oeliassers. Dordrecht 1875, p. 69.

3) Verslag van de in 1860 gedane reise in de Molukken. Natuurk. Tijdschr. Xed. Ind. 23. Batavia

1861, p. 299.

4) Reis naar het oostelijk gedeelte van den Indischen Arcliipel. Amsterdam 1858, p. 429.

5) Wie unmiindig die Bevôlkerung noch ist, môge man aus einem von G. \V. W. C. van Hoévell geschitder-

ten Vorgange aus dem Jahre 1874—75 entnehmen. Die Nelkenernte war so vorziiglich ausgefallen, dass sie allein auf den

Uliassern (Haruku, Saparua und Nusalaut) + 4000 Pikuls betrug und der hohe Marktpreis von 50—60 fl. die kuhnsten

Ervvartungen ubertraf. Innerhalb weniger Monate war dadurch der Bevôlkerung ein Kapital von reichlich 200.000 fl.

zugeflossen. „Und dennoch hatte sie nur geringen Vorteil davon, denn statt des ervvarteten Segens wurde sie im Gegen-

teil an den Rand des Abgrundes gebracht, aus dem Armut und Hungersnot sie angrinsten. Die Chinesen und Araber

erhohten zunachst den Preis der Baumwollenzeuge uni 50% und dariiber, was sie der geringen Konkurrenz wegen

sehr leicht tun konnten. Aber auch andere Artikel, wie Arak, Getriinke europàischer Herkunft, Petroleumlampen usw.

wurden zu unerhorten Preisen verkauft, so dass der Gewinn in kurzer Zeit wieder in die Hande der indischen Juden

zuriickgeflossen war. Die Bewohner waren sorgloser als je zuvor geworden. Man trank nicht mehr Arak, sondern erlabte

sich an Wein, Bier und Branntwein. Man wiirfelle nicht mehr um Kupfermiinzen, sondern um Reichstaler, ja, man sah

sogar Kinder auf der Landstrasse damit spielen. Nach Eintritt des Ostmonsuns, der von heftigen Regengiissen begleitet

war, klopften bereits Not und Elend an allen Tiiren. Ein Tuman Sago (25 Amst. SÉ), das gewôhnlich 50—80 Cent

kostete, wurde mit 2V2 A- bezahlt und in entsprechender Weise gingen auch die Preise der iibrigen Lebensmittel in die

Hohe." (Ambon en meer bepaaldelijk de Oeliassers. 1875. Errata en aanvullingen, p. Y—VI).

6) De ernstige beschouwing van de mogelijke gevolgen der Nederlandsche Handel-Maatschappij .... wederlegd.

Leeuwarden 1825, p. 74.
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Nachdem die Tafel aufgehoben war, geleitete uns der Ragent von Said nach dem Lan-

dungssteg und unter dem gellenden Getose von Gong, Pfeife und Trommel trat die Orembai

ihre Rùckfahrt nach Hila an, wo die Ankunft gegen y^j^ Uhr erfolgte. Stark ermiidet, suchten

wir alsbald unser Nachtlager auf.

In der Friihe des 6. wurde die Fahrt nach Hitulama fortgesetzt, in dersclben Wcise,

aber in umgekehrter Rich-

tung, wie am 4., nur mit der

kleinen Abweichung, dass ich

am Kap Hatulauwe landete,

um einige Handstùcke des dort

anstehenden Pechsteins zu schla-

gen. Nachdem innerhalb zweier

Stunden das Ziel erreicht wor-

den war, begaben wir uns in die

Behausung des Regenten Pelu,

wo der Tribut fur die von den

Tràgern und Ruderern geleiste-

ten Dienste zur Auszahlung ge-

langte. Ich wage nicht zu be-

haupten, dass jene Leute die

in Rechnung gestellten Betràge
,, , 1 1, 1 1 Fis;. <. Amboina von Osten gesehen.

voll und ganz ausgezahlt erhai-

ten haben. Unter gewaltigem Meiischenzulauf traten wir darauf die Wanderung nach Rumah
Tiga an, die der starken Hitze wegen sich in einem gemàssigten Tempo volizog, so dass die

Ankunft erst um l'Y^ Uhr erfolgte. Wir

suchten dort zunàchst die Wohnung des

Dorfhàuptlings auf, um etwas auszu-

ruhen. Alsdann bestiegen wir die unserer

bereits harrende Orembai, die uns nach

Amboina zuriickbrachte und an der

Landungsbrùcke vor dem Fort Victoria

absetzte. Uber eine holzerne Laufbriicke

gelangt man alsbald an das berùhmte

Wassertor (Waterpoort) (Fig. 6), das

die Inschrift tràgt: „Ita relinquenda et

accepta". Darunter befindet sich eine

Abbildung des Schiffes der Ostindischen

Kompanie sowie der Name NIEUW-
VICTORIA. Anno MDCCLXXV. Zwi-

schen der Jahreszahl ist der Lciwe mit

dem Schwert und einem Bùndel Pfeile eingefùgt, wàhrend darunter noch das Zeichen der

O. I. Kompanie \^ angebracht ist. Die Seiten des Tores zieren die Wappen der hollandischen

Fig. 6. Das Wassertor des Forts Victoria.

i) Der Name bedeutet Grosser Fels.
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Provinzcn. Sowohl das Tor als auch die àusseren Mauern sind noch sehr gut erhalten. Ganz

anders und zwar durchaus unerfreulich war das Bild, das der Besuclier beim Betreten des

Forts erhielt. Infolge des heftigen Erdbebens vom 6. Januar 1898 war ein Teil der aus Stein

crbauten Gebàude entweder vernichtet oder stark beschàdigt worden '). Im Hinblick auf

etwaige spàtere Wiederholungen batte man vollstàndig mit ihnen aufgeràumt und war zurzeit

damit beschàftigt sie durch holzerne Barackenbauten zu ersetzen. Wir verliessen die Festung

durch deii Ausgang nach der Stadtseite, der durch ein geschmackloses Tor gebildet wird, und

befanden uns darauf auf der Esplanade, ein von dùrrem Grase bedeckter und von staubigen

Pfaden durchzogener Platz. Das in der Nàhe befindiiche Chinesenviertel mit seinen gedràngt

stehenden Hàusern sowie der Markt (Pasar) boten im wesentlichen dasselbe Bild, wie in an-

deren Hafenstadten des Archipels. Anmutiger war dagegen dasjenige, welches die mehr land-

einwàrts liegenden Strassen, an denen sich die

Hàuser der Europâer befinden, darboten. Trotz

ihrer gleichmàssigen Bauart wirken sie nicht

langweilig, weil sie allseitig von Gàrten um-

geben werden, die mit nutzbringenden Bàumen

dicht bepflanzt sind. Ausser den niemals fehlen-

den Palmen, findet man Artocarpns integrifolia,

Averrhoa Bilimbi, CanariuDi commune, Carica

Papaya, Citrus Aiirantiiini, Diirio zibethimis,

Engenia caryophyllata, E. Jambolana, E. ma-

laccensis, Ficus Wassa, Flacourtia ineriiiis, Gar-

ciiiia Mangostona, Lansium domesticiim, Alangi-

fera odorata, Alyristica fragans, Pnnica Gra-

natum, Theobroma Cacao und schliesslich,

nicht zu ùbersehen, die Bananenstaude. In

der Niihe der Wohnstàtten der Eingeborenen

begegnet man hàufîg die fur sie besonders wich-

tige Sagopalme.

Da der Dampfer noch nicht von Banda

zuriickgekehrt war, begab ich mich in das

Hôtel „Amboina" von P. H. SOSELISA, das

Fig. 7. Denkmal von G. E. Rumphius. ganz gut war.

In spàter Nachmittagsstunde suchte ich den KontroUeur E. J. VAN Lier auf, um ijber

meinen Ausflug Bericht zu erstatten. Er fùhrte mich darauf nach der in der Nàhe befind-

lichen Grabstâtte oder, richtiger gesagt, zu dem in einem Hain von Rluskatnussbàumen in der

Oliphantstraat errichteten Denkmal von RUMPHlUS -). In einfacher und wiirdiger Weise hàlt

der 1.78 m hohe Obelisk (Fig. 7) die Erinnerung an den hervorragenden Naturforscher wach.

1) Vulkanische verschijnselen en aardbevingen in den Oost-Indischen Archipel waargenomen gedurende het jaar

1898. Natuurk. Tijdschr. Ned. Indië. 59. Batavia iSoo, p. 129. — R. D. M. Verbeek. Kort veislag over de aardbeving

te Ambon op 6 Januari 1898. Batavia 1899, p. 8. — Bintang D.iaoeh [J. F. L. de Balkian Verster]. Ambon vôôr

en na de ramp. Amsterdam 1898. 14 pp. 25 Taf.

2) Man hat namlich keineswegs die Gewissheit, dass sicli an jener Stelle die Grabstâtte von Rumphius befunden

hat. Der Obelisk war im Laufe des 19. Jahrhunderts mehr und mehr verwahrlost worden. Dann und wann fiel er in die
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Innerlich ist er allerdings den Bevvohnern von Amboina vollig fremd geblieben, was ja auch

nicht Wunder nehmen darf, wenn man erwàgt, dass nur wenige der doch besser vorgebil-

deten Reisenden seiner gedenken. In vollstem Masse ergab sich dièse Tatsache als man, auf

eine Anregung von Dr. M. Greshoff in Haarlem ') hin, sich entschloss an diesem Denkmal,

zur Erinnerung an seinen 200. Todestag am 15. Juni 1902, eine kleine Feier zu veranstalten.

Man batte es nàmlich im Eifer in Holland veiabsàumt die dazu erforderlichen Unterlagen zu

liefern und so entbehrt es nicht eines komischen Beigeschmacks, dass der Résident, der am

Denkmal eine Rede zu halten gedachte, tags

zuvor bei seiner Umfrage nach RUMPHIUS

von Pontius zu Pilatus geschickt worden war.

In der Frùhe des 7. machte ich mich

auf den Weg nach dem Batu Gantung, der

eine der Sehenswùrdigkeiten von Amboina

ist. Man wandert durch die Ellinkhuizen- und

weiter durch die Pohon Poele-Straat, worauf

man an den Platz, an dem sich das neu erbaute

Seminar fiir eingeborene Lehrer erhebt '-),

gelangt. Weiter an Bananengàrten und Pal-

menhainen vorbei, fùhrt der Weg alsbald nach

einer Schlucht, durch die der Batu Gantung-

Fluss, einige Wasserfàlle bildend, sich hin-

durchzwàngt (Fig. 8). Der eigentliche Batu

Gantung ist ein, in der Hohe der Schhicht

iiberhàngender Fels (daher der Name) von

Globigerinenkalk, auf dem einige Baume sich

erheben, wàhrend an seiner Unterseite einige

plumpe, zapfenformige Stalaktiten hàngen.

Das Flùsschen, das einen in 3 Absàtzen her-

abstùrzenden Wasserfall bildet, in dem gros-

se und kleine Menschen gern plàtschern, hat

sein Bett in ein Konglomerat eingeschnitten. In ihm liegen auch Blocke eines dunklen Kalksteines ^)

Hande das Tiinchers, wobei auch die Inschrift eine Ànderung erfuhr. (Rumphius-Gedenkboek 1902, p. 207— 211).

Erst im Jahre 1892 wurde durch den damaligen Residenten G. W. W. C. Baron van Hoëvell das Denkmal in seiner

ursprunglichen Gestalt wieder hergestellt. (Bull, van het Koloniaal Muséum te Haarlem N" 36. 1907, p. 137— 138).

1) Seiner Intiative hat man ebenfalls die Herausgabe des ^Rumphius-Gedenkboek'' (Haarlem 1902) zu verdanken.

2) Es befand sich bisher an der entgegengesetzten Seite der Stadt, in Batu Merah. (De kweekschool voor

inlandsche onderwijzers op Batoe mejrah nabij Ambon. Meded. van wege het Nederl. Zendelinggen. 3. Rotterdam 1859,

p. 127— 194)- Durch das Beben vom 6. Januar 1898 -war das Gebâude zerstoit worden, so dass man sich zu einem

Neubau an einer geeigneteren Stelle entschliessen musste.

3) An dieser Stelle und noch weiter stromaufwarts waren die Blocke eines, wahrscheinlich jungpalaozoischen

Brachiopodenkalkes gefunden worden, dessen Sprengung G. Boehm 1900 und dann wieder R. D. M. Verbeek 1904 ver-

anlasst hatte. (G. Boehm. Weiteres aus den Molukken. Z. d. Deutschen geolog. Ges. 54. Berlin 1902, p. 74 B., Cleologi-

sche Ergebnisse einer Reise in den Molukken. Compt. rend. 9éme Congrès géol. internat. Vienne 1903, p. 4. Sep. Abdr.,

Vorjurassische Brachiopoden von Ambon. Neues Jahrb. f. Min. Beil. Bd. 25. 1907, p. 290—295, 299—303. — R. D. M.
Verbeek. Geologische beschrijving van Ambon. Jaarboek van het Mijnwezen N. O. I. 34. NVetensch. ged. Batavia 1905.

p. 87—96, 43, 132, 149).
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sowie von Serpentin, welch letzterer auch am rechten Ufer anstehend gefunden wird. Der

Batu Gantung ist wiederholt beschrieben vvorden ').

Bald nach dem Fruhstùck siedelte ich wieder nach der bereits am vorhergehenden

Abend eingetrofifenen „Bantam" ùber, die neue Mitreisende mitgebracht hatte, unter denen

sich der Sanitàtsoffizier Dr. D. J. LoUWERIER nebst Frau und Sohn befand, der nacli Atjeh

versetzt worden war. Ein guter alter Brauch will es, dass dem Scheidenden von dem Musik-

korps des Bataillons ein Stàndchen an Bord des Schiffes gebracht wird. VVàhrend dièses in

den Nachmittagsstunden von 4—6 Uhr wàhrenden Konzerts erschienen Kameraden und Be-

amte zu einem letzten Hàndedruck.

Nachdem abends gegen 9 Uhr die Anker gelichtet worden waren, um die Bai von

Amboina auszudampfen, trafen wir am nàchsten Morgen um 6 Uhr bereits in der, an der

Ostseite von Buru liegenden Bai von Kajeli ein. Man bemerkte beim Nàherkommen im Hin-

tergrunde des langgestreckten, im Grùnen halbverborgenen Ortes wenig hohe, gerundete

Hùgel und hinter demselben den nach K. MARTIN 1410 m hohen Batu Buwa -). Nordlich

davon, und zwar im SO lag der Kukusan (Kakusan) Besar, den man an Bord den Zuckerhut

nannte, mit dem daneben sich zeigenden Kukusan Ketjil. Die beiden letztgenannten Berge

wurden auch als Mutter und Tochter bezeichnet. Als um 8 Uhr die Dampfbarkasse von der

Reede nach dem Orte fuhr, stiegen Dr. LOUWRIER und ich mit ein, um die wenigen Stun-

den des Aufenthaltes moglichst nutzbringend anzuwenden. Nach der etwas umstàndlichen

Landung begaben wir uns in Begleitung des am Strande bereits harrenden Postenhalters

J. L. Kaija nach dem alten Fort Defensie, das, wie eine Inschrift besagt, im Jahre 1778

unter dem Gouverneur Bernhardus YON Pleuren erbaut, richtiger gesagt, erneuert worden

ist '^). Nachdem es als Befestigung làngst aufgegeben worden, dienen die Ràume als Unter-

kunft fiir eine Besatzung von uniformirten Eingeborenen sowie als Gefàngnis. Im Hofe waren

einige Beete mit friedfertigen Kartoffelpflanzen bestellt. Der ziemlich ausgedehnte Ort, der

sich làngs des Strandes hinzieht, ist der Sammelname fur eine Reihe von Kampongs, von

denen jeder sich einer àusserlich in Erscheinung tretenden Moschee erfreut. Jedes der vielen

kleinen Wohnhàuser ist von einem Garten umgeben. Nachdem wir in der Behausung des

Postenhalters angelangt waren, besorgte uns dieser einen Fùhrer, worauf wir landeinwàrts in

sùdlicher Richtung wanderten. Zunàchst ging es durch hohes, taufeuchtes Gras an Kokos-

und Sagopalmenbestànden vorbei, worauf nach einem halbstùndigem Marsche ein aus Glim-

merschiefer bestehender, mit Kajuputibàumen fJlIela/euca Leiicadendron) bedeckter Hùgel er-

reicht wurde. Wir fanden dort eine Schurfstelle, die von J. Stormer, der eine zeitlang in

Hila und spàter in Labuha auf Batjân Kontrolleur gewesen war, herrùhrte. Es handelte sich

um einen im Glimmerschiefer aufsetzcnden Quarzitgang, in welchem er, jedoch vergeblich,

auf Gold gefahndet hatte. Auf den Kluftflàchen dièses Quarzits fanden sich recht schone,

klare, bis 9 cm lange Bergkrystalle.

1) Verhandelingen over de natuuilijke geschiedenis der Nederlandsche Overzeesche Beziuingen. Salomon* Muller.

Land- en Volkenkunde. Leiden 1839^—44, p. 97, Taf. 20. — Salomon Muller. Reizen en onderzoekingen in den Indi-

schen Archipel 2. Amsterdam 1857, p. 25. — C. W. M. van der Velde. Gezigten uit Nederlandsch-Indic. Amsterdam

1847, p. 38, Taf. 30. —- Richard Semon. Im australischen Busch nnd an den Kiisten des Korallenmeeres. Leipzig 1896,

P- 539-540.

2) Reisen in den Molukken, in Ambon, den Uliassern, Seran (Ceram) und Burn. Leiden 1894, p. 384.

3) Errichtet wurde es nach F. Valentijn im Jahre 1688 oder 1689. (Oud en Xieuw Oost Indien 1. 2. 1724, p. 9).
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Darauf traten wir den Riickweg an durch die Savanne mit den weissberindeten Kaju-

putibàumen, die das bekannte Kajuputiol liefern, wovon die grosste Menge auch heutigentags

noch immer von Buru stammt. Die Destination der bereits beim Reiben zwischen den Fin-

gern sich durch einen starken Geruch auszeichnenden Blàtter geschieht von alters her auf

eine sehr primitive Weise Auf derselben Stufe steht die Verpackung und ich entsinne mich

noch sehr gut des betretenen Gesichtes, das Frau Professor Webf:r aus Amsterdam machte,

als sie einem Kaufherrn in Makassar den Wunsch nach einer Flasche des Ôles in Original-

verpackung kundgetan, ihr dieser eine ùberreichte, die von einer Etikette mit der Aufschrift

„Hacker-Bràu" versehen war. Das Ràtsel loste sich sehr bald durch den Hinweis darauf, dass

die Eingeborenen von den passirenden Schiffen leere Bier- und Weinflaschen um ein BiUiges fiir

die Fùllung des Oies erstehen, wàhrend die eigentliche „Originalverpackung" erst in Europa

besorgt wird. EigentùmHch ist auch die Art und Weise der Verpackung der Flaschen in

kistenartigen Gebilden, die aus den Blattrippen der Sagopalme angefertigt werden. Dièse

mùssen aber bereits in Makassar oder anderen indischen Handelsplâtzen durch eine fur weitere

Seereisen geeignetere Umhùllung ersetzt werden. '^).

Nachdem wir gegen lo'/^ Uhr an Bord zurùckgekehrt waren, wàhrte es noch bis um
2^/2 Uhr ehe der Dampfer sich aufs neue in Bewegung setzte.

Kajeli schien dazu verurteilt zu sein seine Stellung als Sitz des Postenhalters sowie als Anlege-

platz einzubûssen, da es stark von Malaria heimgesucht wird. Man batte in dem nôrdlicher liegenden

Djikomarasa einen geeigneteren Ort erblickt und, wie man sagte, sollte dort an der neuen Amtswohnung
des Postenhalters bereits gearbeitet werden. Ua jedoch die Reede von Djikomarasa ihre Schattenseite

hatte und auch die Hândler einer Verlegung widerstrebten, war der noch in der Kajeli-Bai liegende Kam-
pong Namalea, der auch ùber Land leicht von Djikomarasa aus zu erreichen war, in Vorschlag gebracht

worden. Wie ich indessen hôre, ist heute nach 12 Jahren noch ailes beim Alten geblieben.

Als die „Bantam" um 4 Uhr 20 Minuten vor Djikomarasa stoppte, stiess nur eine

einzige kleine Prau vom Lande ab, um einige

wenige Giiter abzuliefern. Hinter dem Orte

erhob sich ein sanftwelliges Hugelland, auf

dessen grasbedeckten Abhàngen nur wenige

Baume bemerkt werden konnten. Am Strande

zeigte sich dagegen eine uppige Baumvege-

tation.

Am frùhen Morgen des 9. Januar lag

Obi Latu bereits hinter uns und steuerten wir

geradewegs auf Batjân zu. Zur Linken erblick-

ten wir die flach gewblbte Insel Mandioli,

wàhrend auf Batjàn selbst hohe Berge mit

scharf begrenzten Umrissen hervortraten. Den
Sibela krônten anscheinend mehrerc Krater.

1) J. E. Teysmann. Verslag over eene . . . . in 1860 gedane reize in de Molukken. Nutuurk. Tijdschr. Xed. Ind.

23. Batavia 1861, p. 297.

2) Eine Abbildung dieser Kisten findet bicli in dem Werke von A. Tc-CHIRCH. Indi.sche Nutz- und Ileilpilanzen.

Berlin 1892. Taf. 75.

3) Batjân, richtiger Batjdng ist der Name des Sultanats, wàhrend der Name der daniit allgeniein bezeichncten
Insel elgentlich Sèki lautet.

a. Kedaton des Sultans.

Kont relieurs-Wolmung.

f. Kirche.

(/. Schule.

f. Markt (Pasar).

/. Gefangniss.

Fig. 9. Plan von Labuha. l : 20 000.
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Beim Nàherkommen schien es gerade als ob der Dampfer sich in einem, nur nach Sùden

mit dem Meere in Verbinduug stehenden Binnensee bewegte. Um /'/j Uhr tauchte der sich

im mittleren Teile der Insel erhebende Berg Sendapat auf, aber es wàhrte nach ^/^ Stunden,

ehe der Dampfer in der halbkreisformigen Bucht von Labuha, an der der gleichnamige Ort halb-

verborgen zwischen Kokospalmen lag, vor Anker ging (Fig. 9). Nach einem eihg eingenommenen

Frùhstùck hessen Dr. LoUWERIER und

ich uns auf dem Dampf beiboot nach der

Landungsstelle Kalapa Pendek bringen.

Die Wanderung auf wohlgepflegter Stras-

se fiihrte vorbei an dem allen Prunkes

entbehrenden Sultanspalast, den man

zutreftender als ein Landhause bezeich-

nen konnte und sodann nach dem in

sumpfigem Graslande einsam Hegenden

Fort Barneveld. Der Eingang Hegt an

der Hinterseite (Fig. 10) und von ihm

aus fùhrt eine schmale, dunkie Treppe

hinauf auf die Plattform, von der aus

man die nàchste Umgebung ùberbhcken
Fie;. 10. Einçantr zum Fort Barneveld. i • j- j- t> r i-" kann. Lregenwartig dient die Beiestigung

als Kaserne fur eingeborene Polizeisoldaten, die kein schweres Leben haben und behaglich

mit Weib und Kind zusammenhausen. Die starken Mauern hatten dem Zahn der Zeit zu

trotzen gewusst, aber eine wichtige Rolle hat dièse Redoute, die stets nur wenig Mannschaf-

ten ein Unterkommen liatte bieten k(")nnen, niemals gespielt.

Die erste Anlage dièses Forts geht bis auf die portugiesische Zeit zurûck, doch fliessen die Quellen

darûber sehr sparlich. Am Anfang des Jahres 1606 erhielt es illustren Besuch, indem Luis Vaez de
ToRRES auf seiner Fahrt von den Neu-Hebriden, nach der Entdeckung der Torres-Strasse, die Indischen

Gewasser erreichte und, auf dem Wege nach den Philippinen, auf Labuha landete '). ^\enige Jahre spater,

am 30. November 1609, wurde das Fort von den Hollândern unter Apollonius Schot (Scotte) erobert,

der es stiirker befestigte und alsdann eine Besatzung von 50 Mann unter dem Befehl von Adriaen van

DER DussEN zurûckliess Seitdem hatte es keinerlei Anfechtungen zu erdulden gehabt bis zum 16. Marz

1797 als es in die Hande der Englander fieP).

Aus der Tatsache, dass es ziemlich weit ab vom Strande liegt und daher Labuha von der Seeseite

lier keinen Schutz gewahren konnte, hatte J. C. Bernelot Moens den Schluss gezogen, dass dies ursprùng-

lich wohl der Fall gewesen sei, dass es aber infolge der starken Anschwemmungen sich immer mehr vom
Meeresufer entfernt habe '). Gegenwârtig betrâgt die Entfernung 500 m. Da seit einem Jahrhundert keine

merkliche Strandverschiebung erfolgt ist, so mûsste dieser hohe Betrag auf Rechnung der jenem Zeitpunkte

vorhergehenden 3 Jahrhunderte kommen. Von alledem kann aber keine Rede sein, denn wenn man sich

den ehemaligen Strand bis zum Fort reichend denkt, so wàre kein Raum fur das ehemalige Labuha vor-

1) R. H. Major. Early Voyages to Terra Australis. London. Hakluyt Soc. 185g, p. 41, s. auch Nova Guinea 1.

Leiden 1909, p. 42.

2) J. K. J. UE JONGE. De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië 3. 's Gravenhage 1865, p. 331—335.

3) P. A. Leupe. De verdediging van Ternate onder den gouverneur Johan Godfried Budach 1796—^1799. Bijdr.

tôt de T, L. en Vk. (2) 8. 1864, p. 290—292.

4) Topographische schets van het eiland Batjan. Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind. 12. Batavia 1856— 57, p. 322.
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handen, da das votn Fort bis zum Ufer des Naneri reichende Gebiet sumpfig und unbewohnbar ist.

Àltere Schriften lassen sich leider nicht ûber die genauere Lage der Befestigung ans und die âlteste Karte

ist auch nicht verwendbar, da sie grôsstenteils ein Phantasiegebilde ist

In unmittelbarer Nahe des Forts lag der recht verwahrloste Begràbnisplatz. Nur ein

Grabmal war gut erhalten, ein Obelisk mit der Inschrift: Jhr. Maurits E. F. Elout VAN

SOETERWOUDE, geb. 8 Deccmber 185 1, gest. 29 Augustus 1883." Der in der Blute der Jahre

Dahingeraffte hatte sich in dem Gedanken berauscht eine Kolonialgesellschaft nach Art der

friiheren Ost-Indischen Kompanie zu griinden Im Jahre 1879 zog er aus, um das gelobte

Land zu suchen, das er alsdann auf Batjân und den benachbarten Inseln gefunden zu haben

glaubte ^). Nach Holland zuriickgekehrt, griindete er zusammen mit P. J. Landry und H.

HOPE LOUDON die „Batjan-Maatschappij." ^) Berufene, ganz besonders aber Unberufene, prie-

sen das Unternehmen, obwohl Bâtjân doch nur ein Punkt im Indischen Archipel ist, als eine

hervorragende Tat an und die Warnung, dass es auf der Insel an Arbeitskràften mangelte '),

wàhrend die herbeizuschaffenden fremden, die Produkte zu sehr verteuern wiiiden, wurden

nicht beachtet. Die Voraussagung ist aber eingetroffen. Aile Pflanzungen sind wieder einge-

gangen, die verschiedenen Tochtergesellschaften haben liquidiren miissen und die Gesellschaft

selbst erhàlt sich der Hauptsache nach durch die Ausfuhr von Waldprodukten '').

Nach dem Besuch des Begràbnisplatzes lenkten wir unsere Schritte wieder nach dem

Ort und gelangten sehr bald bei dem bescheidenen Kirchlein an, das, von aussen gesehen,

leidlich gut erhalten schien, dessen Inneres aber ein Bild der Verwiistung bot. Infolge des

heftigen Erdbebens, das Batjân am 28. Màrz 1902 und wàhrend der darauf folgenden Tage

heimgesucht hatte war nicht allein ein Teil der Decke eingestùrzt, so dass der Fussboden

1) JoRis VAN Speilbergen [Spilbergen]. Oost ende West-Indische Spiegel. Leyden 1619, p. 118, auch Begin

ende Vooitgang der Ver. Oost-Indische Compagnie 2. Amsterdam 1646, N' 18, p. 66. — F. Valentijn. Oud en Nieuw

Oost Indien 1. 2. 1724, Abbildg. H H bei p. 90.

2) De oprichting eener nieuwe Oost-Indische Compagnie in Nederland. 's Gravenhage 1879.

3) Journaal eener reis en bezoek van de Batjan-eilanden in 1880. Tijdschr. voor Nederl. Indië 1881. 2, p. 161—
208, 241—279, 321—352.

4) M. E. F. Elout van Soeterwoude, P. J. Landry en H. Hope Loudon. Exploitatie van Batjân. 's Graven-

hage 1881. — Statuten der naamlooze vennootschap „De Batjan-Maatschappij" gevestigd te 's Gravenhage i88i.

5) O. M. de Munnick. Mijn ambtelijk verleden 1858- 1894. Amsterdam 1912, p. I18. — Die Klage, dass

Batjân sehr schwach bevôllcert ist, datirt schon von alters her. So erzahlt Valentijn (Oud en Nieuw Oost Indien 1. 2.

1724, p. 116), dass der Sultan bereits im Jahre 1627 nicht mehr als zvvei bemannte Kora-Koras zu stellen vermochte.

Nicht weiniger ait ist die Klage, dass die Eingeborenen geringe Neigung zuv Arbeit besitzen. Im Jahre 19 10 betrug die

Zahl der Eingeborenen, mit Ausnahme der Christen, 1314 Seelen.

6) Eine kurze Geschichte der Batjan-Maatschappij oder, wie sie seit 1891 heisst, Batjan-Exploitatie-Maatschappij,

findet sich in den Mededeelingen van het Encyclopaedisch Bureau 1. "s Gravenhage 191 1, p. 29— 36.

7) Vulkanische verschijnselen en aardbevingen in den Oost-Indischen Archipel vvaargenomen gedurende het jaar

1902. Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind. 63. Batavia 1904, p. 194—-195. — Dem ungedruckten, vom Verfasser mir freundlichst

zur Verftigung gestellten ^Rapport van de aardbeving in de residentie Ternate en Onderhoorigheden van af 28 Maart tôt

en met 13 April 1902" von R. Duyvetter, entnehme ich noch die folgenden Einzelheiten : Die Kontrolleurswohnung

wies im Fussboden feine, in der Richtung S—N verlaufende Risse auf. In den an der rechten Seite liegenden Neben-

gebiiuden waren die Wànde in ihren unteren Teilen etwas ausgewichen. Die Beschàdigungen am Fort Barneveld bestanden

ausschliesslich darin, dass in den 4,98 m hohen Mauern sich zwei schrâge verlaufende Spalten gebildet hatten. Auch in

den Mauern des Gefangnisses waren nur einige wenige Risse entstanden. Dagegen waren die Kirche sowie die Moschee

von so zahlreichen Spalten durchzogen, dass beide Gebâude abgetragen werden miissen. Auch der Kedaton des Sultans

wies starke Beschàdigungen auf; Sàulen und Tiirpfosten waren abgerissen und ausserdem wurden im Fussboden zahheiche,

2 cm breite Spalten bemerkt.

Nach den Mitteilungen, die mir der in Labuha ansàssige Herr Vervloet machte, waren die Stosse am 28. Mârz

Nova Guinea. IV. Reisebericht. 5
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mit Mortel bedeckt war, sondern wies der erhalten gebliebene zahlreiche Risse auf und aus-

serdeni war das Gebaude stellenweise aus den Fugen gegangen. An der gegenùberliegenden

Seite der Strasse war eine Notkirche errichtet worden. Da ein Neubau unvermeidlich ist, will

ich die iiber dem Eingang der Kirche in einem merkvvùrdigen Malaiisch angebrachte Inschrift

der Nachwelt ùberliefern : Inilah perusahan Khoba Huwa pada tampat ini jang dari padanja

tuhan sudah Baferman „Tadapat tijadi ada namaku disana" i Sulthan 8.29. — Batchian,

I Mei 1857. — Allah detahbiskannja owleh tuwan pandita Hoveker '), pada 25 Janu. 1858.

Nach einer freundlichen Mitteilung des Missionars J. Metz lautet die Ubersetzung: Dièses

Werk, Haus Jehova, an dieser Stàtte, nach dem Worte Gottes „Mein Name soll da sein".

I. Buch der Konige 8. 29. — Batjan, i. Mai 1857. — Gott wurde es geweiht vom Prediger

Hoveker am 25. Januar 1858.

Weiter begaben wir uns nach der in der Nàhe befindlichen Schule, \vo der Lehrer

Kandou sich durch unseren Besuch sehr geehrt fùhlte. Eine Klasse von eingeborenen Schii-

lern macht immer einen sehr erfreulichen Eindruck durch die Sittsamkeit mit der sich die

Kleinen auffùhren. Schade ist es nur, dass die meisten Zoglinge in ihrem. spàteren Leben so

wenig Gelegenheit haben von dem Erlernten Gebrauch zu machen und dass so vieles wieder

verloren geht. Der Lehrer liess die Kinder auch einige Lieder vortragen. Mit dem: ^Seht

wie die Sonne dort sinket", das in der malaiischen Ûbersetzung mit „Matahari" anhebt,

wurden Erinnerungen an die eigene Jugendzeit wieder wach.

Nach dem Verlassen der Schule wanderten wir nach der am Nordende von Labuha

liegenden Mùndung des Elusses Inggoi, an der zahlreiche GeroUe vom Gneis, Amphibolit,

Gabbro, Serpentin und Hornblendeandesit umherlagen.

Àls wir gegen 11
'/a

Uhr an Bord der „Bantam" zuriickkehrten, teilte der Kapitàn uns

mit, dass der Dampfer angehalten worden sei, der vielen noch zu ladenden Giiter wegen,

darunter iiber 4000 Pikul Dammaraharz fur Rechnung von W. Diepenheim, so dass die

Weiterreise auf den Nachmittag des folgenden Tages verschoben werden musste.

so heftig, dass sehr viele Menschen ins Gebirge fliichteten, \vo talsachlich die Erschiitterimgen weit schwacher gewesen

sein soUen. An manchen Stellen in der Niederung waren im Erdreich Spalten entstanden, die sich aber wieder schlossen,

nachdem ihnen Wasser entquollen war. — Endlich môchte ich nicht zu erwàhnen unterlassen, dass Herr van Nouhuys

mir am l. Februar 1903, als wir làngs der Westlciiste von Batjân fuhren, Strecken verdorrten Waldes an den Bergabhan-

gen zeigte, eine Folge van Erdschlipfen, die sich wahrend des Bebens ereignet hatten. Auf der benachbarten Insel Kasi-

ruta waren als Begleiterscheinung Niveauveranderungen in den Strandgebieten der Siid- und Westseite aufgetreten. Sie

konnten dadurch festgestellt werden, dass vorher auf dem troclcenen Lande wachsende Briume, wie Kokospahnen, nun-

mehr im Meere standen und verdorrt waren.

1) J. E. Hoveker, von Hause aus ein Schneider, war als Missionar nach Indien gegangen, batte es dann aber

noch bis zum Hiilfsprediger, mit dem Amtssitz in Ternate, gebracht.

2) Das Dammaraharz, friiher das einzige Ausfuhrprodukt (Tijdschr. voor Ned. Indie 1856. 1, p. 424) ist auch

jetzt noch das vi'ichtigste von Batjân und, wie mir Herr Vervi.oet mitteilte, werden monatlich iiber 2000 Pikul gesam-

melt. Die Preise unterliegen grossen Schwankungen, wobei nicht allein die verschiedenen Arten, sondern auch ihre Giite in

Betracht gezogen wird. Insbesondere konnen Verunreinigungen den Wert erheblich herabdriicken. Zurzeit schwankte er

zwischen 8 und 20 Cent das Katti (617,6 gr). — Nach S. P. Ham (Over de Damarwinning op Obi. Boschbouwkundig

Tijdschr. „Tectona" 4. Weltevreden 191 1, p. 205—238, 301—339) liefert die Dammara alba das meiste Harz, das man

Damar Radja nennt, wenn es durch Einschnitte in den Baum gewonnen wird. Damar Masihu wird das Abscheidungs-

produkt aus der Wurzel desselben Baumes genannt. Ferner gibt es noch ein Damar Tènang, das von einer Hopea her-

ruhrt, von dem Batjân aber jàhrlich nur 160— 170 Pikul liefert.

Wenn H. VAN KoL mit der iiblichen Ûbertreibung (Uit onze Koloniën. I.eiden 1903, p. 196) sagt: „Noch ist

Batjan ein Nest von Intrigen, eine Hôlle des Unrechts und der Habsucht, ein Aufenthaltsort von Neid, Abgunst und

Betrug", so ist es das Dammaraharz — dièses allerdings nicht allein — gewesen, das so hâssliche Leidenschaften entfachte
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Von dieser Gelegenheit machte ich Gebrauch, um in der Frùhe des lo. nochmals nach

Labuha zu fahren, um diesmal landeinwàrts zu wandern. Von der Anlegestelle ging es

zunàchst in sùdlicher Richtung durch einen Hain von Sagopalmen, worauf nach einer reich-

lichen Viertelstunde die Ankunft in dem Kampong Tomori erfolgte. Dièse Ortschaft zieht

sich zu beiden Seiten der Landstrasse hin und besteht aus kleinen, auf hohen Pfahlen ruhen-

den Hàuschen, von denen jedes von einem Garten umgeben ist. Sie kann sich auch des Be-

sitzes eines Kirchleins riihmen, das die dem grossten Teile zum Christentum ùbergetretenen

Bewohner (etwa 300 Seelen) im Jahre 1880 aus eigenen Mitteln errichtet haben '). Es ist eine

Kolonie, die aus dem Reiche Mori (Tomori) in Ost-Celebes stammt.

Die Geschichte dieser kleinen Niederlassung ist bald erzahlt. Vorausgeschickt muss werden, dass

zwischen den Tomori und den Tobungku [Tombuku] wiederholt Streitigkeiten ausgebrochen waren, wobei

die letztgenannten Uberfalle und Pltinderungen zu erdulden hatten, die beider Stâmme Oberherr, der

Sultan von Ternate, zu bestrafen .sich ausserstande gesehen und daher die Hùlfe der Indischen Regierung

angerufen hatte Dies war wenigstens eine Darstellung, wie sie jahrzehntelang gang und gâbe gewesen

war, die aber, wie N. Adriani und Alb. C. Kruijt, auf Grund persônlicher Erkundigungen dartaten, den

Tatsachen nicht entsprach ^). Sie machten darauf aufmerksam, dass die mit der Untersuchung der Ange-

legenheit betrauten Beamten C. Bosscher und P. A. Matthijsen es sich doch allzu bequem gemacht

hatten, indem sie zwar bei den Tobungku Erkundigungen eingezogen, aber die mit Mùhseligkeiten ver-

knùpften Reise zu den Tomori gescheut hatten und daher zu einer ganz einseitigen Darstellung gelangt

waren '). Die Indische Regierung liess sich darauf voni Sultan von Ternate dazu missbrauchen gegen Mori

und sogar nicht ohne Einfluss auf die Gestaltung dei" politischen Veilialtnisse auf der Insel blieb. Der Sachverhalt ist in

aller Kiirze folgender: Nach dem Riicktritt des Administrators der Batjan-Gesellschaft, namens Goedbloed, wurde dem
Buchhalter W. Diepenheim vorlâufig die Verwaltung iibertragen. Nachdem er sich jedoch vergewissert hatte, dass er auf

eine endgilltige Ernennung nicht zu rechnen habe, nahm er seinen Abschied und wusste seinen Freund, den damaligen

Kontrolleur J. Stormer, zu bestimmen, dass ihm von den Verwaltern dev Nachiassenscliaft des verstorbenen Sultans

einige an Dammaraharz reiche Walder in Pacht abgetreten wurden, womit er ein ausgezeichnetes Geschaft machte.

(P. Brooshooft. Molukkenreis in vogelvlucht. Samarang 1894, p. 78—88). Die Batjan-Gesellschaft sah sich dadurch in

ihren Rechten gekrankt, obwohl sie formell keine Einwendungen erheben konnte. Ihre Lage erfuhr keine Besserung als

nach einem 10 jàhrigen Interregnum — und das ist der bedauerlichste Punkt in der ganzen Angelegenheit — Prinz

UsMAN, der Protektor von Diepenheim, oder umgekehrt — wie man es nehmen will —, von der Indischen Regierung

zum Sultan befôrdert wurde. Unter dem langatmigen Titel Assulthan Almahfudi, Bifadlillahil, Malikil, Wahab,
SiRADjUL MuLKi Amirudini Wahuwa Patra Mouamad Usman Schah bestieg er am 28. August 1899 den Thron seiner

Viiter. Am 27. Februar 1889 war sein Vorgànger Mohamad Sadik Schah, der ein Opiumraucher und zugleich ein Spiel-

ball seiner Umgebung war, gestorben. Da eine geeignete Persônliclikeit unter den zur Thronfolge Berufenen nicht vor-

handen war, so wurde von der Wahl eines neuen Sultans vorlSufig abgesehen und war es den Batjanern nicht schwer

gefallen sich in die verànderten Verhàltnisse hineinzuleben. Da die Sultane der molukkischen Reiche doch nichts anderes

als Schmarotzer sind, hatte man die giinstige Gelegenheit, die Einziehung eines derselben, mittelst einer ganz schmerzlosen

Opération, nicht voriibergehen lassen sollen, umsoweniger als die Aufhebung aller doch nur noch eine Frage der Zeit

ist und zugleich im Interesse ihrer Volker liegt.

1) H. W. VAN Malsem. Nog iets over Batjan. Berichten Utrechtsche Zendingsvereenig. 23. 1882, p. 209—213.

2) O. A. Uhlenreck. De Tomori-expeditie in 1856. Mededeelingen betr. het Zeewezen 1. 's Gravenhage 1S62,

N° 2, p. 52. — De Expedilie tegen Tomorie, op de Oostkust van Celebes. De Militaire Spectator (3) 1. Breda 1856,

p. 527—539. Ohne Augabe der Quelle nachgeschrieben von A. W. P. Weitzel (Geschiedkundig overzicht van de expe-

ditie naar Tomorie op Celebes in het jaar 1856. Bijdr. t. de Taal-, Land- en Volkenk. ter gelegenheid van het ô^e Con-

gres der Orientalisten te Leiden. Land- en Volkenkunde. 's Gravenhage 1883, p. 35—36). — J. B. J. VAN Doren. Her-

inneringen en Schetsen van Nederl. Oost-Indië 2. Amsterdam 1860, p. 326—333 nach den Berichten im Javasche Courant.

—

P. VAN Assen. De expeditie tegen Tomori in 1856. Indisch Militair Tijdschrifl. Batavia 1873, P- 15—29.

3) Van Posso naar Mori 22 Aug.—29 Sept. 1899. Mededeelingen van wege het Nederl. Zendelinggen. 44. Rot-

terdam 1900, p. 159.

4) Schetsen van de rijken Tomboekoe en Banggai op de oostkust van Celebes. Tijdschr. voor Ind. T. L. en

Vk. 2. Batavia 1854, p. 63—89, in denen aber die politischen Beziehungen zwischen den Landschaften Bungku und Mori
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einzuschreiten. Sie entsandte im April 1856 eine Expédition, die nach Ûberwindung zahlreicher Schwie-

rigkeiten damit endigte, dass die beiden befestigten Ortschaften Insa Ondau — meistens Usun Dau ge-

schrieben — (am 22. Juni) und Ngusum Batu — meistens Usun Batu geschrieben — (am 24. Juni)

genommen worden. Die Bewohner von Insa Ondau (124 Miinner, Frauen und Kinder) hatten den Befehls-

haber angetleht sie mitzunehmen, da sie die Rache ihrer eigenen Landsleute, wegen Ûbergabe der Festung,

fiirchteten '). Dieser Bitte wurde entsprochen und ihnen Grund und Boden hinter Labuha auf Batjân

angewiesen. Die Verwundeten wurden am 6. Juli auf dem Dampfer „Vesuvius" zunâchst nach Ternate

gebracht und trafen, von dort kommend, am 21. auf Batjàn ein. Die ubrigen hatten es schlechter, denn
ihre Ûberfûhrung erfolgte auf Prauen, die bei der ûblichen Sorglosigkeit der Eingeborenen nicht einmal

mit zureichenden Lebensmitteln fur die Ruderer versehen waren -).

Nachdem die Leute sich von den ausgestandenen Leiden erholt hatten, grûndeten sie ein Dorf,

Kampong Tomori genannt, und konnten sehr bald die Erzeugnisse ihrer Garten an den Markt bringen.

Leider hatte man gleich bei der Ûbersiedelung verabsâumt dièse Kolonisten unter die unmittelbare Ober-

hoheit der Indischen Regierung zu stellen, sondern sie, was ja weitaus bequemer war, dem Sultan von

Batjdn als Untertanen tibervviesen. Denn kaum hatte dieser wahrgenommen, dass die Leute zu einigem

A\'ohlstand gelangt waren, als er sofort dazu iiberging sie zu schrôpfen.

In friiherer Zeit haben Reisende wiederholt dieser kleinen Kolonie gedacht, die bei allen einen

durchaus gûnstigen Eindruck hinterlassen hat

Bei der Kirche bog der Weg scharf nach Osten ab, ging aber aisbald in eine si.idost-

liche Richtung ùber. Auch an diesem standen Hiitten der Tomorier, an denen der erfrischende

ungegohrene Palmwein, Saguweer genannt, feilgeboten wurde. Weiter ging es an Bananen-

und Maisgàrten vorbei, die von Hecken von Jatroplia Curcas eingezàunt waren. Inzwischen

war der Pfad ganz schmal geworden ; er fùhrte durch mannshohes Gras, alsdann ab und zu

an Bananenpflanzungen, an Gruppen von Arengpalmen und an Maisgàrten vorbei. Auch

menschliche Behausungen tauchten hin und wieder auf. Durch Geholze von Bambus und

Baumgruppen vollzog sich der Ubergang in den Urwald, in dem wir fùhrerlos umherirrten,

ohne aus der Niederung herauszukommen, bis schliessHch der Heimweg angetreten werden

musste. Damit nahm ich zugleich Abschied von Batjân. Nach Riickkehr an Bord der „Ban-

tam", wàhrte es noch einige Stunden bis dièse um 4'/o Uhr aus der Bai von Labuha dampfte.

Am friihen Morgen des 11. Januar bot sich vom Deck des Schiffes aus ein wunderba-

rer Anblick, dessen Eindruck sich nur wenige entziehen konnten. Gleich einer Rotte in Reih und

Glied aufgestellter Soldaten sieht man auf dem Meere einen Vulkankegel nach dem andern

emporragen, von denen aber, um dem Bilde den Charakter des Eintonigkeit zu nehmen, keiner

dem anderen gleicht. Bei dem Anblick dieser von Kajoa bis ùber Ternate hinaus, fast genau in

S-N-Richtung streichenden Reihe (Fig. 11) dràngt sich dem Beobachter noch eine Empfindung

nicht beiuhit wurden. Siehe feiner C. F. Goldman. Nota omirent de oneenigheden tusschen het rijk van Tomboekoe en

het landschap Tomori op de oostkust van Celebes en nopens eene expeditie tegen laatstgenoemd Lindschap. Tijdschr. v.

"Nederl. Indië 1863. 2, p. 163— 167.

1) O. A. Uhlenbeck Le. pag. 52. — F. S. A. de Ci.ercq. Bijdragen tôt de kennis van de residentie Ternate.

Leiden 1890, p. 181. —• Die Darstellung des Vorganges bei H. Bokemeyer (Die Molukken. Leipzig 1S88, p. 342—^344)

ist nicht richtig.

2) J. G. Th. Bernelot Moens. Eenige opmerkingen omtrent den gezondheidstoestand der op het eiland Batjân

overgebrachte Tomoriërs. Geneesk. Tijdschr. Ned. Ind. 6. Batavia 1858, p. 437—439.

3) A. R. Wallace. The Malay Archipelago. 2. London 1869, p. 43— 44, Insulinde vertaald door P. J. Veth. 2.

Amsterdam 1871, p. 50. — J. E. Teysmann. Verslag over de gedane reize in de Molukken. Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.

23. Batavia 1861, p. 339. — M. E. F. Elout. Journaal eener reis en bezoek van de Batjan-eilanden in 1S80. Tijdschr.

voor Nederl. Indië 1881. 2, p. 163.
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auf, nàmlich, dass die hintereinander aufgerichteten Wahrzeichen nicht einer gleichgùltigen

Laune der Natur ihre Entstehung zu verdanken haben. Man versteht es, wie man bereits vor

mehr als einem Jahrhundert zu der Ansicht gelangte, dass einer derartigen Anordnung Spalten in

der Erdkruste zugrunde liegen mùssten. Ganz einwandlos ist dièse Regelmàssigkeit jcdoch nicht,

wie sich sofort herausstellt, wenn man sich Ternate nàhert. Hier zeigt sich ein Knick in der

Vulkanreihe. Zur Rechten erhebt sich die regelmàssige Pyramide des Piks von Tidore und

nunmehr folgt nicht nordlich, sondern westHch von ihm

der kleine Kegel der Insel Maitara, an den, nunmehr

wiederum nôrdHch, der Pik von Ternate sich anschUesst.

Der Dampfer nimmt seinen Kurs durch die die beiden

letztgenannten Insehi trennende Meerenge, und er hat sie

noch nicht vollig durchfahren, als zur Linken die làngs

des Strandes sich ausdehnende und zwischen Grùn halb-

verborgen liegende Stadt Ternate erscheint. Die Fahrt

wird vermindert, worauf es nicht lange mehr wàhrt bis

das Schiff an der Prins Hendrik-Landungsbrùcke festge-

macht ist. Die Ortschaft ist bereits aus ihrer Ruhe auf-

gerùttelt und diejenigen Bewohner, deren Beruf es mit

sich bringt bei dem Ereignis gegenwàrtig zu sein, wie

Agenten, Kaufleute und Kulis, sind pùnktlich zur Stelle.

Auch fehlt es nicht an Leuten, die Bekannte erwarten

und sie begrussen. Schliesslich m()gen auch die Lungerer

aus allen Bevôlkerungsschichten genannt werden, die es als

eine angenehme Unterbrechung des tàglichen Nichtstuns

empfinden, wenn ihnen die Gelegenheit geboten wird

einen rauchenden Schornstein zu begaffen. Fig. n. Die Vulkanreihe der Molukken.

Der erste Obliegenheit eines Schififsfùhrers bei der

Ankunft in dem Hafen besteht darin, dem Residenten die Passagiersliste zuzustellen und so

kam es denn, dass nach einer Viertelstunde ein an mich gerichteter Brief des Residenten

Dr. D. W. HORST eintraf, der die Einladung enthielt sein Gast sein zu wollen. Ich nahm das

Anerbieten im Hinblick auf die einigermassen zweifelhaften Gasthofsverhàltnisse in Ternate

gern an; meine erste Serge war jedoch ein Unterkommen fur unsere 30 Tràger ausfindig zu

machen, wofùr der Résident bald Rat zu schaffen wusste, indem er ihnen eine grosse leer-

stehende Scheuer anweisen liess. Die Verpflegung dieser Leute ùbernahm ein Chinese nach

dem ortsùblichen Tarif.

Zum Unterschiede von so manchen Orten wie Makassar und Amboina, die sich dem
Ankommling nicht gerade von der anmutigsten Seite zeigen, indem sein erster Blick auf die Hin-

terseite der Hàuser fàllt, ist es bei Ternate oder, wie der Eingeborene sagt, Tarenaté gerade

umgekehrt, weshalb der Ort von der Reede aus oder bei dem Betreten einen weit ange-

nehmeren Eindruck macht. Es ist dies nicht immer so gewesen und erst das starke Erdbeben

vom 14. Februar 1840 '), das die Stadt fast in einen Trùmmerhaufen verwandelte, hat einen

i) J. S. VAN CoEVORDEN. Beknopt overzigt van het eiland Ternate. Tijdschr. voor Neërl . Indië. Batavia 1S44,

2, p. 202—205. — M. Th. Reiche. Berigten over aardbevingen en berguitbarstingen . . . . 1831— 1840. Natuurk. Tijpschr.
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Wandel der Dinge herbeigefùhrt. Seit dem Wiederaufbau der Stadt konnen die Bevvohner von

ihrer Verandah aufs Meer blicken '), wàhrend bei den weiter im Norden liegenden Kampongs

ailes beim Alten geblieben ist und auch wohl bleiben wird.

Wenn man von der Landungsbriicke kommend, mit seinem Fuss ternatischen Boden

beriihrt '-'), dann hat man freilich zunàchst an einigen weiss angestrichenen Geschàftshàusern

und Niederlagen vorbeizugehen, die keine hohen àsthetischen Anspriiche zu befriedigen

imstande sind. Noch weniger ist dies der Fall mit der ihnen folgenden langen hohen und

keineswegs im blendenden Weiss erscheinenden Mauer, hinter der sich das Absteigequartier

des Sultans von Tidore, Kadatu Todoré genannt, den Blicken unbescheidener Augen verbirgt.

Ferner fùhrt die Strasse an Gebàuden vorbei, in denen die Verwaltungsgeschàfte der Resi-

dentschaft ihre Erledigung finden und hieran schliesst sich an das durch einen grossen Vor-

garten ausgezeichnete Wohngebàude des Residenten. Obwohl nur ein einstockiger Bau, ùber-

ragt es in seinen Abmessungen sowie durch die grosse sàulengeschmùckte Verandah aile ùbrigen

Behausungen. Auf demselben Grundstùck liegen auch die Nebengebàude, die sich jedoch hart

bis an die von Galalabàumen [Erythrina picta) eingefasste Hauptstrasse ausdehnen, die un-

niittelbar an das Meerufer grenzt. In dem hier gelegenen Zimmer konnte ich wàhrend einer

kurzen Spanne Zeit hausen und mich tagtâglich des reizvollen Ausblicks iiber das scheinbar

einem riesigen Binnensee gleichende Meer erfreuen. Gerade gegenùber im Osten fiel das Auge auf

die 25 km entfernt liegende Westkiiste von Halmahera, wàhrend im Sùdosten, aïs Glanzpunkt,

der 1724 m hohe und regelmàssig gestaltete Pik von Tidore aufragt. Ganz im Nordosten sieht

man noch die zwischen der Westkuste von Halmahera und der Kau-Bai liegenden Berge. Im

Vordergrunde fàllt der Blick auf die Reede, der es, obwohl grossere Schifte fehlen, doch an

Leben, der vielen kleinen Fahrzeuge wegen, nicht mangelt.

An dem Tage meiner Ankunft sollte ich noch die Bekanntschaft zweier Mànner machen,

die im Laufe der folgenden Monate Freud und Leid mit uns teilen sollten und denen unsere

Expédition nur mit grosser Dankbarkeit gedenken kann. Der eine, J. W. VAN NOUHUYS,

war der Fùhrer des vom Generalgouverneur von Niederlàndisch-Indien der Expédition zur

Verfùgung gestellten Regierungsdampfers „Zeemeeuw", der uns nicht allein mit sicherer Hand

durch aile Fàhrlichkeiten der Neu-Guinea-Gewàsser zu leiten wusste, sondern der auch an

den meisten Màrschen in das Innere beteiligt war und sich dabei allezeit als ein treuer Freund

und Berater bewàhrte. Zudem brachte er der Géologie ein mehr als gewohnliches Interesse

entgegen. Bereits in seiner Behausung fand ich eine Sammlung von Versteinerungen von Misol,

von Taliabu und anderen Inseln. Der andere, J. M. DUMAS, war seines Zeichens Jàger oder,

wie er sich selbst gern bezeichnete, Waldlàufer. Seit vielen Jahren hatte er die verschieden-

sten Inseln des Archipels durchstreift, um auf Sàugetiere und Vogel, besonders unbekannte Arten

und Unterarten, zu fahnden, fur die er in dem ROTHSCHILDschen Muséum in Tring einen

stets bereiten Abnehmer fand. Da er bereits zweimal auf Neu-Guinea gevvesen und mit den

Sitten und Gebràuchen der Eingeborenen wohl vertraut war, dabei sich auch den jeweiligen

Situationen wohl anzupassen wusste, so hat er uns viele wertvoUe Dienste geleistet.

Ned. Ind. 18. Batavia 1859, p. 273— 276. — F. S. A. de Clercq. Bijdragen tôt de kennis der residentie Ternate. Loiden

1890, p. 338—345-

1) Fragment uit een reisverhaal. Tijdschr. voor Nederl. Indië 1S56. 1, p. 426.

2) Siehe hierzu Karte I.
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Bereits am nàchsten Morgen (12. Januar) unternahm ich gemeinsam mit VAN NOUHUYS

einen kleinen Ausflug nach Toloko. Um s'/j Uhr war noch ein Regenschauer niedergegangen,

dann aber hellte es sich auf und hatten wir uns unausgesetzten Sonnenscheins zu erfrcuen.

Wir wanderten zunàchst in nordliclier Richtung làngs der am Strande verlaufenden Hauptstrasse

(s. Karte I) und kamen sehr bald an dem, an der Kcke einer Querstrasse liegenden, bescheidenen,

aber doch fiir die Bevvohner sehr vvichtigen Gebàude des Klubs „Minerva" vorbei. Uber den

Ursprung dièses, im Hinblick auf die Zustànde in Ternate doch sehr wunderlichen Namens

war keine Auskunft zu erlangen. Wàhrend die zunàchst folgenden Hàuser sich noch der un-

mittelbaren Umgebung von Gàrten erfreuen, nimmt dièse Freude sehr bald ein Ende. Man

stosst nàmlich auf den Markt (Pasar) mit seinem steten Gewimmel von Eingeborenen, an den

sich unmittelbar das Chinesenviertel mit seinen dicht gedràngt stehenden, niedrigen Hàusern

anschliesst. Hat man auch dièses hinter sich, so gelangt man wieder in die Nàhe des Stran-

des und zugleich an dem von soliden Mauern umgebenen Fort Oranje vorbei, mit dem wir noch

nach unserer Riickkehr von Neu-Guinea sehr eingehende Bekanntschaft machen sollten. An
dièses schHesst sich der Kampong Makassar an, der die Nachkommen friiherer Einwanderer

aus dem sùdlichen Celebes beherbergt und unter der Verwaltung eines eigenen Hàupthngs steht

Das Ende dieser Niederlassung bildet zugleich die Grenze des sehr kleinen, unter niederlàn-

discher Oberhoheit stehenden Gebietes. Ailes was weiter folgt, ist dem Sultan von Ternate

untertan -) und bildet eine Aneinanderreihung von Kampongs wie Ngidi, Tomagola, Djiko usw.,

die schon keinen sauberen Eindruck mehr machen und auch von der Seeseite aus kein erfreu-

liches Bild bieten. Darauf durchquert die Strasse einen grasbedeckten Platz, auf dem sich zur

Linken die Haupt-Moschee erhebt, die sich durch das in treppenartigen Absàtzen gegliederte

Dach von allen ùbrigen Gebàuden dieser Art unterscheidet In ihr pflegt der Sultan seine

Andacht zu verrichten. Nachdem man abermals einen Kampong durchwandert hat, betritt

man wiederum einen, allerdings grosseren grasbedeckten Platz, der im Westen zu einem Hiigel

ansteigt, auf dem der weiss angestrichene Palast des Sultans steht, dessen Abmessungen aber

nicht diejenigen eines màssig grossen Landhauses iiberschreiten (Fig. 12). Auch was sein

Inneres betrifft, soU es nach dem Urteil von Augenzeugen keinen Anspruch darauf erheben,

eine Sehenswùrdigkeit genannt zu werden

Was weiter folgt, tràgt ausschliesslich einen làndlichen Charakter zur Schau, indem zu

beiden Seiten der Strasse, oft durch unbebaute Strecken unterbrochen, bescheidene Hutten

von Eingeborenen, umgeben von mehr oder weniger verwahrlosten Gàrten, liegen und einer

1) tiber den Ursprung dieser Kolonie finden sich nahere Angaben bei P. van der Crab. Geschiedenis van

Ternate.... beschreven door den Ternataan Naidah. Bijdr. t. de T. L. en Vk. (4) 2. 's Gravenhage 1S78, p. 445, 473.

2) Die beiderseitigen Gebiete sind durchaus nicht uberall einwandfrei abgegrenzt und so bestehen nooh mehr-

fach, besonders im Siiden des Ortes, unklare Verhaltnisse. Im allgemeinen kann man sagen, dass ausser der sogen. Stadt

Ternate, die aus dem frtiheren Kampong Malaju sich entwickelt hat, aile friiheren Befestigungen, sowie der nach Gamlamo
fiihrende Hauptweg und ferner aile Niederlassungen fremder, also nicht zum Sultanat Ternate gehôrender Volkerschaften

der Jurisdiktion der Indischen Regierung unterstehen. Zu Meinungsverschiedenheiten kann auch der Umstand Anlass

geben, wenn es sich um einen Kampong, z. B. Kolong Tju-Tju, handelt, dessen Bewohner einem Gebiet auf der Insel

Buton entstammen, das fr'ùher einmal zu Ternate gehôrt hat. (De hervorming in de Molukken. Tijdschr. voor Nederl.

Indië 1863. 2, p. 171— 172. — F. S. A. de Clercq. Bijdragen tôt de kennis der residentie Ternate. Leiden 1890,

p. 172, 174 Anm. 2).

3) Eine Abbildung findet sich bei C. B. II. voN Rosenberg. Reistochten naar de Geelvinkbaai op Nieuw-Guinea.

's Gravenhage 1875, Taf. III.

4) F. S. A. DE Clercq 1. c. pag. 26.



40

Reihe von Kampongs angehoren, deren Namen lauten : Salero, Moti [Takofi], Kasturian,

Sakofi, Tapura, Tafmutu, Toboleo, Ngofaûdu, Gam Tjin, Takumi, Hiri und endlich Toloko '),

Wie befanden uns nach dem Durchschreiten des letztgenannten Dorfes am Ziele. Was wir

nàmlich siichten, war die Brangka Toloko -), durch die sich am 7. September 1897 ein Schlamm-

strom gewàlzt batte ^). Gegenwàrtig war so gut wie nichts mehr davon zu gewahren. Das

Ende dieser Brangka besass keinen schluchtenartigen Charakter mehr, sondern stellte einen

Fig. 12. Der Palast des Sultans von Ternate.

grasbedeckten, niedrigen Einschnitt in dem flachen Kustengebiet dar. Der Schlamm war im

Laufe der Jahre weggeschwemmt worden und als Zeugen des Ereignisses nur zahlreiche

Andesitgerolle ùbrig geblieben. Ein in der Nàhe sich aufhaltender Eingeborener ver-

sicherte ausdriicklich, dass der Schlamm „terlalu panas", also aussergewohnlich heiss, gewesen

sei. Nur an den Ràndern des Einschnittes fanden sich noch erhàrtete, wenig zusammenhàn-

gende Reste des Schlammes, die Andesitbruchstùcke verkittet hatten, so dass eine Art Breccie

entstanden war. Wir wanderten noch eine Strecke landeinwàrts, ohne weitere Spuren des

aussergewohnlichen Vorganges anzutreften *).

1) Leidei" hat es noch niemand unternommen nâhere Untersuchungen iiber die Organisation, Vervvaltung und

Abgrenzung der ternatischen Dôrfer, zuweilen geradezu mikroskopische Gebilde, die nicht mehr als 2 Hiitten zahlen,

anzustellen. Nach P. van der Ckab (Geschiedenis van Ternate .... beschreven door den Ternataan Naidah. Bijdr. t. de

T. L. en Vk. (4) 2. 1878, p. 464) fiihrt ein Kamponghauptling den Titel Marsaole. Nach J. Olivier (Reizen in den

Molukschen Archipel 1. Amsterdam 1834, p. 265) besitzt jeder Kampong einen Hauptling mit dem Titel Kimalaha oder,

vi'enn er klein ist, Kalaûdi. Ihm zur Seite steht ein Bobato, deren es im ganzen 18 gibt. Nach F. S. A. DE Clercq

(Bijdragen tôt de kennis der residentie Ternate. Leiden 1890, p. 324) wird der Hauptling eines Kampongs Ngofamanjirah

oder Kimalaha, wenn er klein ist, Kalaûdi genannt. Mehrere Kampongs bilden eine Negri, die unter einem Sangadji steht.

2) Das Wort Brangka kommt von dem portugiesischen barranco und bedeutet soviel wie Schlucht. Es werden

damit bezeichnet die zahlreichen, oft tief eingeschnittenen, vom Pik kommenden Rinnsale, die durchvveg trocken sind und

nur wahrend der Regenzeit das abfliessende Wasser dem Meere zuftihren.

3) S. Figée. Vulkanische verschijnselen en aardbevingen in den O. L Archipel waargenomen gedurende het jaar

1897. Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind. 58. Batavia 1899, p. 139.

4) Im Jahre 1898 hatte der Résident Dr. D. W. Horst dem Kolonial-Museum in Haarlem Proben dièses

Schlammes samt den mitgefiihrten Andesitgerollen iibersandt. Als die Siboga-Expedition nach Ternate kam, hatte Professor

Dr. Max Weber in Amsterdam auf meine Bitte die Stelle besucht und Stiicke der in der Brangka umherliegenden Andé-

site gesammelt. (Siboga-Expeditie 1. Introduction et description de l'expédition. Leiden 1902, p. 63). Die Resultate der

Untersuchung diesss Materiales werden in dem erwrthnten Werk veroffentlicht werden. Meine Absicht, nach der Riickehr

von Neu-Guinea den Schlammstrom zu verfolgen, wurde durch einen kleinen. bei der Besteigung des Piks erlittenen Unfall
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Nunmehr suchten wir das Fort Toloko — meistens Terlokko geschrieben — auf, abcr

trotzdem wir uns am Ausgange der Brangka in seiner unmittelbaren Nàhe befanden, vermoch-

ten wir nichts davon zu entdecken, da es durch hohe Baume urid dichtes Gebùsch den Blickcn

vollig entzogen war. Nachdem

aber ein Eingeborener die Stelle

bezeichnet hatte, war bald ein

Weg durch das Gestrupp ge-

bahnt, worauf wir vor dem, von

2Tùrmen flankirten Eingang (Fig.

13) standen. Nach dem Betreten

gelangt man zunàchst in einen

Vorraum, worauf eine noch gut

erhaltene Treppe auf eine, von

einer Brustwehr umgebene Platt-

form fuhrt. Das Fort ist auf einem

nach 3 Seiten steil nach dem

Meere abfallenden Lavafelsen er-

baut und verbindet mit der,

wenigstens in frùheren Zeiten,

strategisch gùnstigen Lage, die Annehmhchkeit eines schônen Aussichtspunktes nach Hal-

mahera, Tidore, Maitara und der Reede von Ternate.

Fi£ Fort Toloko von der Landseite.

Die Befestigung zeichnet sich im Grundriss durch eine sehr wunderHche Form aus (Karte I,

Plan b) die zu der Légende den Anlass gegeben hat, dass die Stâtte ursprùngHch dem Lingga-Dienst

geweiht gewesen sei. „Nach einer anderen Légende soll der Bauplan zu der Befestigung von einer portu-

giesischen Dame herriihren, die dabei die Gestalt eines mânnlichen GHedes zum Vorwurf genommen
hatte" ^). Davon kann aber ebensowenig die Rede sein, da der Grundriss durch die Gestalt des Felsens, auf

dem das Fort sich erhebt, bedingt war. Zwar war Toloko den Portugiesen nicht unbekannt, denn, wie

F. L. DE Castanheda berichtet, hatte Antonio de Brito 1525 einen Teil der Mannschaft sowie Kriegs-

material von Gamlamo nach Toloko schafïen lassen, um sich dort nach Malaka einzuschiffen, nirgends

wird aber eine dort sich befindende Befestigung erwahnt Im Gegenteil bekundet Apollonius Schot

[Scotte], dass das Fort, welches den Namen Hollandia erhalten hatte, von den Hollandern erbaut worden

sei, um zu verhindern, dass die Spanier ') sich der Reede van Ternate — damais Malaju — bemàchtigen

kônnten î*). Wie Valentijn berichtet, hatte das Fort zu jener Zeit (i6to) eine Besatzung von 22 Mann
und war mit 6 Geschûtzen bestûckt ^). Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts war es aber ernsthaften

Anfechtungen nicht ausgesetzt gewesen ') und nach F. Valentijn wurde es sogar dem Radja von Toloko

vereitelt. Dagegen unternahm J. \V. van Nouhuys im Jahre 1904 diesen miihevollen Versuch, der zu kcinem endgiiltigen

Ergebnis fiihrte, da der Schlamm im Laufe der Jahre weggescltivemmt war. Soviel konnte aber mit Sichcrheit festgestellt

werden, dass der Strom nicht von dem gegenwàrtig tatigen Krater des Piks kam.

1) Nach der Vermessung von N. Remrew im Jalire 1891.

2) F. Valentijn. Oud en Nieuw Oost Indien 1. 2. Dordrecht—Amsterdam 1724, p. 13.

3) Historia do descobrimento e conquista da India. Lisboa 1833, livre VI, p. 223—224. Siehe auch P. A. Tiele.

De Europeërs in den Maleischen Archipel. Bijdr. t. de T. L, en Vk. (4) 1. 's Gravenhage 1877, p. 393.

4) Sie waren damais im Besitz des Forts Kalamata, das an der Siidseite der Insel Ternate lag.

5) Discours aangaande de Molucques. Begin ende Voortgang der Vereenigde Oost Indische Compagnie 2. Amster-

dam 1646, N° 15 (hinter der Reise von P. W. Verhoeff), p. io8.

6) Oud en Nieuw Oost Indien 1. 2. 1724, p, 12— 13.

7) Gelegentlich des gegen den Sergeant Jan Mourits am 20. Juli 1679 geftihrten Angrififes, bei dem dieser nebst einem

Nova Guinea. IV. Reisebericht. 6
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ûbergeben, um dort einen Wachtposten auszusetzen Eine RoUe begann es erst in den Kâmpfen gegen
die Englander sowie gegen die in ihrem Gefolge tatigen eingeborenen Hulfstruppen iinter der Anfûhrung
des Prinzen Nuku zu spielen. Im August 1796, also vor Beginn der Angrifte, war es mit 7 Kanonen, nâm-
lich 4 Achtpfiindern, 2 Zweipfûndern und i Einpfiinder armirt -). Die Feindseligkeiten begannen im Jahre

1798, konnten aber — besonders der heftige vom 16. April — mit Erfolg abgeschlagen werden ^).

Auch zur Zeit der zweiten Belagerung durch die Englander wurde Toloko am 11. Februar 1801

vergeblich zu nehmen gesucht. Nachdem aber der damalige Gouverneur J. W. Cranssen durch seine, von

den Englilndern bestochenen Beamten gefangen genommen worden war, fiel Ternate, und damit zugleich

Toloko, am 21. Juni 1801

Nach dem Abzuge der Englander wurde das Fort am 12. Mai 1803 von den HoUandern aufs neue

besetzt Bei der 1810 erfolgten zweiten Ûbergabe ist nicht weiter von ihm die Rede Nachdem jedoch Ter-

nate 181 7 wieder an die Niederlande abgetreten worden war, beschaftigte man sich auch mit der Ver-

besserung seiner Befestigungen. Hinsichtlich des Forts Toloko liegt ein Gutachten des Majors S. M. Meyn-
hardt \ or, das auf den Vorschlag hinauslief, das Fort an der Landseite mit einem Graben zu umgeben ^).

Diesem Antrag ist jedoch keine Folge gegeben worden, vielmehr scheint fur die Instandhaltung nichts

mehr getan zu sein, denn als es Anfang 1843 endgûltig aufgelassen wurde, befand es sich bereits in

einem Zustande des Verfalles ^). Wie P. van der Crab berichtet, hauste aber dort im Jahre 1861 ein

Soldat des Sultans von Ternate, dessen Aufgabe es war die Flagge beim Vorûberfahren von Schiffen zu

hissen und ausserdera die Geschiitze zu putzen ^). Wann die letztgenannten entfernt wurden, ist unbekannt.

Zu den, allerdings bescheidenen Sehenswiirdigkeiten von Ternate gehort auch der

Friedhof der Europàer. Man erreicht ihn am bequemstcn, wenn man vom Fort Oranje links

nach den Schiessstànden abbiegt. Der Weg steigt allmàhlich an, worauf man an den von allen

Seiten offenen und mit Gras und Unkraut bedeckten, Ende der 50-jariger Jahre des 19. Jahr-

hunderts aufgelassenen, alten Begràbnisplatz gelangt. Einige Gràber sind damais nach dem neuen

ùberfiihrt worden, doch hat man die meisten liegen lassen, wie die ùberwucherten Grabsteine

Gefreiten und zwei Soldaten fiel, kam die Sicherheit des Forts nicht in Frage, da dev Ûberfall erfolgte als unter der

Aufsicht von Mourits die in der unmittelbaren Umgebung befindlichen Baume und Strâucher entfernt wurden. (P. vAN DER

Crab. De Moluksche Eilanden. Batavia 1862, p. 263. — C. B. H. von Rosenberg. Reistochten naar de Geelvinkbaai op

Nieuw-Guinea. 's Gravenhage 1875, P- 2 Anm.).

1) Die Landschaft Toloko liegt auf Halmahera und der Kampong dièses Namens auf Ternate wav urspriinglich

eine Kolonie von Bevvohnern desselben.

2) P. A. Leupe. De verdediging van Ternate onder den Gouverneur Johan Godfiied Budach, 1796— 1799. Bijdr.

t. de T. L. en Vk. (2J 8. 1864, p. 353.

3) Ibidem p. 319.

4) L. W. G DE. Roc. J. W. Cranssen te Ternate, 13 September 1799— 19 Junij iSoi. Tijdschr. voor Ind. T.

L. en Vk. 16. Batavia 1867, p. 524, 534.

5) P. A. Leupe. Overname van Ternate van de Engelschen in 1803. Bijdr. t. de T. L. en Vk. (4) 3. 's Graven-

hage 1879, p. 205.

6) William Thorn'. Memoir of the Conquest of Java. London 1815, p. 343—349. — J. Bousquet. De ver-

overing van Ternate door de Engelschen. Tijdschr. voor Ind. T. L. en Vie. 16. Batavia 1867, p. 87.

7) J. B. J. VAN Doren. Herinneringen en schetsen van Nederlands Oost-Indië 2. Amsterdam 1860, p. 255.

8) F. S. A. de Clercq. Bijdragen tôt de keHnis der residentie Ternate. Leiden 1890, p. 177. — J. S. VAN

Coevorden. Beknopt overzigt van het eiland Ternate. Tijdschr. voor Neêrl. Indië. Batavia 1844, 2. p. 198.

Seiner schonen Lage wegen ist das Fort ziemlich haufig besucht und auch beschrieben worden. Siehe Q. M. R.

Ver Huell. Herinneringen van eene reis naar de Oost-Indien 2. Haarlem 1836, p. 46. — J. Olivier. Reizen in den

Molukschen Archipel 1. Amsterdam 1834, p. 285—286. — H. Quarles van Ufford. Aanteekeningen betreffende eene

reis door de Molukken . . . . in de maanden September en October 1855. 's Gravenhage 1856, p. 74. — J. B. J. van

Doren. Herinneringen en schetsen... 2. Amsterdam 1860, p. 315—316. — P. van der Cr.\b. De Moluksche Eilanden.

Batavia 1862, p. 265. — C. B. H. VON Rosenberg. Reistochten naar de Geelvinkbaai op Nieuw-Guinea in de jaren

1869— 1870. 's Gravenhage 1875, p. 3—4. — F. H. H. Guillemard. The Cruise of the Marchesa 2. London 1886,

p. 223—224.

9) De Moluksche Eilanden. Batavia 1862, p. 263.
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erkennen lassen. Vortrefiflich erhalten sind aber noch zwei Pyramiden, von denen die eine

die Aufschrift tràgt : JoiIANNES AlexaNDER Neys, Oud-Resident van Ternate 21 February

1775—27 Juni 1835^). Auf der anderen ist zu lesen : JacoBA Friederika FlSSER, Echtgenoote

van Johannes Alexander Neys 26 Mei 1779— 17 November 1821. Ob ihre, die vorige ùbei-

treffende Grosse von symbolischer Bedeutung ist, wage ich nicht zu entscheiden.

Man hat nur eine geringe Anzahl Schritte noch zuriickzulegen, um an den von einer

Mauer umgebenen, neuen Friedhof zu gelangen. Er wird von der Regierung unterhalten und

befindet sich in einem ordentlichen Zustande. Ausser so manchen Einwohnern, die der Natur

ihren Zoll bezahlen mussten, haben auch die vom Sensenmann auf hoher Sec oder auf entfernten

Insein ereilten, dort ihre letzte Ruhestàtte gefunden. Die Namen der beiden hier gebetteten

Naturforscher haben einen guten Klang. Der eine lautet H. A. Bernstein, dessen Tràger

am 19. April 1865 einsam auf der Insel Duf [Snaphan] verschieden war Frisch war dagegen

noch der Grabhùgel des Botanikers J. G. BOERLAGE (25. August 1900), den ein erst vor

kurzem angelangter Stein schmùckte.

Die folgenden Tage fùhrten mich ferner auch nach Kaju Merah, wohin es zwei Wege
gibt. Der eine geht im Sùden des Ortes làngs des Strandes, an dem viele kleine Fischer-

fahrzeuge liegen. Zur Rechten, oder zuweilen an beiden Seiten der Pfades, Hegen die von

Gârten umgebenen, auf ebener Erde ruhenden Hùtten der Eingeborenen. Nacheinander fol-

gen die Kampongs Kota Baru, Toboko Ketjil, Toboko Besar, Mulu Ajer, wobei auch das

trockene Bett der Brangka Kalapa Pendek durchschritten wird. Hierauf gelangt man an die

Muwara Talangami ^), die einem Salzwassersumpf entspringt und uber die man sich in einem

Boote ùbersetzen lassen muss. Alsdann erreicht man den Kampong Bastion, nachdem man

an alten Mauerresten und dem Petroleummagazin bei dem Tandjung Bastion vorbeigekommen

ist. Schliesshch erreicht man einige am Strande stehende Hùtten, die zu Kaju Merah gehoren.

Ein anderer Weg, der zugleich Reitweg ist und die nach Gamlamo fùhrende Haupt-

strasse darstellt, liegt in der Fortsetzung der Hohenweges. Man erreicht ihn, wenn man der

in gerader Fortsetzung der Landungsbriicke liegenden Strasse, Brangka Baru-Weg genannt,

folgt. In sùdlicher Richtung geht es an Hainen von Arengpalmen, an einzeln liegenden Hùt-

ten und Gàrten von Eingeborenen vorbei wobei man nacheinander die Brangka Toboko sowie

die Brangka Kalapa Pendek ùberschreitet. Kurz vor dem Erreichen der Brangka Talangami

holte mich Herr G. A. SedÉE, der frùhere Sekretàr der Residentschaft, ein, der mich zunàchst

mitnahm, um mir seine Vanille- und Muskatnusspflanzung, die unweit und rechter Hand des

Weges lag, zu zeigen. Die Einfùhrung der Vanille war zwar sehr gut geglùckt, doch klagte

er darùber, dass die Schoten nicht die Lange derjenigen der Bourbonvanille erreichten und

daher, trotz der gleichen Gùte, niedriger im Preise bewertet wùrden. Weiter bergaufwàrts

besass sein Schwiegersohn Ohlendorff die Pflanzung Tonggole Besar.

1) Neys war der erste Résident von Ternate. Er trat sein Amt im August 181 8 an und verwaltete dasselbe bis zum

30. April 1831. (F. S. A. de Clercq. Bijdragen tôt de kennis der residentie Ternate. Leiden 1890, p. 171, 175— 176).

2) Eine Abbildung seines Grabsteines findet sich in dem Werke von C. B. lî. von Rosenberc. Reistochten

naar de Geelvinkbaai op Nieuw-Guinea. 's Gravenhage 1875, Taf. IV.

3) Angesichts des Kampong Talangami gingen die ersten hollandischen Schiffe, vvelche nach Ternate gelangten,

am 31. Mai 1599 v"" Anker. (Waerachtigh Verhael over de Schipvaerd op Oost-lndien . . . , onder 't beleyd van den

Admirael Jacob Cornelissen van Neck. Begin ende Voortgang van de Vereen. Nederl. Oost Indische Compagnie i. -Amster-

dam 1646, N° 3, p. 28).
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Nach der Strasse zuriickgekehrt, bemerkte ich auf dem Weitermarsch ini Gestriipp zur

Linken allerlei Reste von Mauerwerk, Kapitalen usw., die darauf hinwiesen, dass dièse Gegend

bessere Tage gesehen batte. Versunken und vergessen ! Nur ùber eines der hier frùher vor-

handenen Lusthàuser ist eine Nachricht erhalten geblieben, die man dem schreibseligen

J. B. J. VAN DOREN zu verdanken hat und zvvar gelegentlich der Schilderung einer, mit einem

Bail verbundenen Geburtstagfeier bei dem „ Konig von Ternate", dem Grosskaufmann

M. D. VAN DuiVENBODE, in den dreissiger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Das Landhaus

lag inmitten eines Haines von Kokospalmen. Auch war ein Fischteich vorhanden, der durch

einen, mit einer Schleuse versehenen Kanal mit dem Meere in Verbindung stand ').

In Kaju Merah kehrte ich um, ohne auch diesmal die Ruinen des gleichnamigen Forts

aufgefunden zu haben. Wie ich spàter in Erfahrung brachte, liegen sie abseits vom Wege,

zwischen diesem und dem Strande (Karte I, Plan a). Sie sind von F. H. H. GUILLEMARD,

dem anscheinend ihr Name unbekannt geblieben ist, beschrieben worden -).

Der Ursprung dièse Fort ist unbekannt ^) und es hat erst wahrend der Belagerung von Ternate

durch die EngLlnder Bedeutung erlangt. Im Jahre 1796 war es mit 3 Sechs - sowie 4 Vierpfùndern be-

stùckt ') und vermochte so den Angriffen des von den Britten unterstùtzten Prinzen Nuku, in den Tagen des

25. und 29. April 1797 sowie 20. Dezember 1798 erfolgreich Widerstand zu leisten Wahrend die Befes-

tigung zur Zeit der zweiten Belagerung im Jahre iSoi keine RoUe gespielt zu haben scheint, wurde dieser

damais wichtige Stûtzpunkt aber am Ende des ersten Halbjahres 18 10 ûberwaltigt. Die von Edward
TuCKER befehligte Fregatte „Dover" hatte Truppen an der Siidkuste bei Kalamata gelandet, worauf etwa

80 Mann unter der Fùhrung des Hauptmanns Forbes in mitternâchtlicher Stunde auf Kaju Merah los-

marschirten, das von 24 Soldaten und etwa 200 Mann eingeborener Hûlfstruppen unter dem Befehl des

Leutnants Landau besetzt war. Mittelst Leitern wurde in das Fort einzudringen gesucht, was auch, trotz-

dem der erste Eindringling — ein englischer Unteroffizier — heruntergestossen wurde, gelang. Ternate

fiel bald darauf ebenfalls in die Hande des Feindes '^). Anfang 1843 ^vurde Kaju Merah als Befestigung

aufgelassen

Am Morgen des 16. Januar unternahm ich gemeinschaftlich mit VAN NOUHUVS eine

Ruderfahrt nach der .Insel Maitara der man in einer frùheren Zeit den sonderbaren, làngst

ausser Gebrauch gekommenen Namen Norvvegen gegeben hatte Wir fuhren zunàchst unweit

des ternatischen Strandes an den unter Palmen und anderen Bàumen halbverborgenen Dorfern

1) Herinneringen en schetsen van Nederlandsch Oost-tndié 2. Amsterdam 1860, p. 264—265.

2) The Cruise of the Marchesa to Kamschatka and New Guinea 2. London 1886, p. 224.

3) Als Vorlâufer, und vielleicht an derselben Stelle liegend, muss das Fort Calle la boca, dessen Name eine

Verhohnung der Spanier bedeutet, bezeichnet werden. Es wurde von dem Gouverneur Wouter Seroijex etwa 1647

erbaut und lag in Bogenschussweite von dem spanischen Fort „Ziobbo", das zur Deckung des benachbarten Kalamata

diente, entfernt. Mit diesem „Ziobbo" oder „Siobbo"' kann nur Sorofo (s. Karte I) gemeint sein. (J. E. Heeres. De

opkomst van hel Nederlandsch gezag in Oost-Indië 3. 's Gravenhage 1895, p. 384—385). Leider lasst die Fortsetzung

dieser Veroffentlichung von AkteustUcken noch immer auf sich warten.

4) P. A. Leupe. De verdediging van Ternate onder den Gouverneur Johan Godfried Budach, 179*^— 1799- Bijdr.

t. de T. L. en Vk. (2) 8. 1864, p. 353.

5) P. A. Leupe 1. c. pag. 296—298, 304, 325—326.

6) J. Bousquet. De verovering van Ternate door de Engelschen. Tijdschr. voor Ind. T. L. en Vk. 16. Batavia

1867, p. 87—90.

7) F. S. A. DE Clerq. Bijdragen tôt de kennis der residentie Ternate. Leiden 1890, p. 177. — J. S. van Coe-

VORDEN. Beknopt overzicht van het eiland Ternate. Tijdschr. voor Neêrl. Indië 1844. 3, p. 198.

8) Mitara nach englischer Schreibweise.

9) F. Valentijn. Oud en Nieuw Oost Indien 1. 2. 1724, p. 90.
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von Kota Baru bis Kaju Merah vorbei, und darauf nach der Nordwestspitze von Tidore, die

nach kaum einstùndiger Fahrt erreicht vvurde. Das dort in der Nàlie des Kampongs Hiri

anstehende Gestein vvar ein Hornblende-Augitandesit von rotlicher Farbe, der zahlreiche

basische und deshalb dunl<lere Ausscheidungen enthielt, die den Meereswogen gcgcni^bcr sich

Fig. 14. Die Insel Maitara von der Reede von Ternate aus gesehen.

widerstandsfàhiger erwiesen hatten als das Hauptgestein und daher auf den riesigen Blocken am
Strande hockerartig hervortraten. Zuvveilen batte es geradezu den Anschein, als ob es einge-

backene Gerolle seien. Der sehr schmale und flache Strand bestand ausserdem aus Korallen-

und Muschelgrus. Hierauf wurde das Boot wieder be-

stiegen, um nach Maitara ùberzusetzen, wo wir bei dem

Kampong Kailupa, von dem aus die Landungsbrucke

vor

dieser btelle, wie ùberhaupt

des Vulkankegels fanden sich unzàhHge Kokospalmen, die

vdiiipuiig rs.auupa, von ueni aus uic jL^anouiigsui u(-kc

'on Ternate in N 10° O gepeilt wurde, landeten. An .V^Yi^:X(:f\'^^iïiUÏ; ('^i^^: \ï-^v V

iieser Stelle, wie ùberhaupt an dem ganzen, breiten Fuss î'-f^ VJ*!'! Jli' ! A"' •
! !! '':°°î] -

die weit grossere Insel Tidore mit den nùtzlichen Frùch-

Fig. 15. Profil am Nordstrande von Maitara.

ten dieser Baume versehen mùssen '). In der unmittel-

baren Nàhe des erwàhnten Dorfes fanden wir Bimsstein-

tuff sowie Bimssteinkonglomerat anstehend '-). Weiter gen

Westen waren in einer kleinen Schlucht braune Tuffschichten mit einem Fallen von 15° nach

N 70° W zu beobachten und noch weiter fand sich am Strande das obenstehende Profil (Fig. 15).

1) Wie J. E. Teysmann (Verslag van eene in 1860 gedane reize in de Molukken. Natuurk. Tijdschr. Ned.

Indië 23. 1861, p. 329) bericlUete, werden auf den Inseln Tidore, Moti, Kajoa, Makjan und Lata-Lata keine Kokospal-

men angetroffen, was nach Aussage der Eingeborenen darauf zuruckzufuhren ist, dass die jungen Pflanzen durch einen

Kafer, den sie Sabeta nennen, vernichtet werden. Merkwiirdig bleibt es immerhin, dass derselbe auf den nahen Inseln

Maitara und Ternate keine Verbreitung gefunden hat.

2) Hieraus geht zur Geniige hervor, dass die am Strande sich findenden Bimssteinstiicke nicht. wie R. D. M.
Vî:rbeek meint, angeschvvemmt sein miissen. (jNIolukken-Verslag. Jaarlioek van het Mijnwezen Ned. Ind. 37. Wetensch.

ged. 1908, p. 147).
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Uber den Sanden des Strandes war zunàchst brauner TufF bis zu einer Hohe von i m sichtbar.

Dariiber folgte eine dùnne Lage von Bimssteinkonglomerat, die wiederum van einer Schicht

des braunen Tufifes ùberlagert wird. Das Hangende wird schliesslich von einem weissen Bims-

steintufif gebildet. Die Schichten fallen, was im Profil nicht ersichtlich ist, schwach nach Nor-

den ein. Noch weiter in westlicher Richtung bemerkten wir am Strande riesige Lavablocke

und endlich, an der Nordwestecke der Insel, ein aus Andesitblocken bestehendes grobes

Konglomerat. Infolge der geringen Widerstandskraft des Bindemittels waren zahlreiche Blocke

herausgewaschen worden und bildeten nunmehr Anhàufungen am Strande. Auch magnetisches

Titaneisenerz, das den Andesiten entstammt, fand sich in ziemlicher Menge im Sande vor.

Von dieser Stelle aus wurde die Besteigung des Kegels unternommen. Seine unteren

Gehànge waren nur schwach geneigt; nachdem wir aber den aus zwei armsehgen Hùtten —
mehr kamen uns wenigstens nicht zu Gesichte — bestehenden Kampong Gelegia hinter uns

hatten, wurde der auf einem, der vom Gipfel ausstrahlenden Rippen sich hinziehende Pfad

erhebhch steiler. Da nur ab und zu einzeln stehende Baume — darunter stets noch Kokos-

palmen — sich einstellten, so konnte von Schatten keine Rede mehr sein. Die Kletterei kostete

denn auch manchen Schweisstropfen, und zwar umsomehr, als das Vorwàrtskommen auf dem

30— 32° geneigten Abhange zuweilen nur durch das Festhalten an den harten Grashahnen ermog-

Hcht wurde. Der Boden bestand, soweit er unter der Grasnarbe sichtbar war, aus einem braunen

Tufif, in dem viele Bimssteinstùcke steckten. Nur hin und wieder bemerkte man einzelne grossere,

aus dem Boden hervorlugende Andesitblocke. EndHch, nach funfviertelsti.mdiger Anstrengung,

hatten wir die Signalstation und damit den Gipfel erreicht. Zugleich befand sich dort die

Behausung fur den Wàrter, der in der Gesellschaft von Ziegen, Hùhnern und Katzen ein

hochst beschauliches Leben fùhrte. Seine einzige Obliegenheit bestand darin, dass er jedes

von Suden kommende Schiff signalisirte, was durchweg nur aile 14 Tage einmal vorkam. Da
hier oben die Palmen ebenfalls sehr gut gediehen, so konnten wir wàhrend der sehr notigen

Ruhepause uns zugleich an Kokosnussmilch laben.

Der nach R. D. M. Verbeek 360,5 m hohe Gipfel des Berges ') bildet zugleich den

Nordrand des Kraters, der hier eine Breite von 17 Schritt besitzt. Das Kraterbecken liegt an

dem Siidwestabhang und stellt eine ziemlich flache Mulde mit einem Durchmesser von etwa

150 m dar. Auf dem Boden haben Kokos-, aber auch Arengpalmen ein gutes Gedeihen gefun-

den. Er ist bedeckt mit Bimssteinstiickchen, die einem durch Tuft" verkitteten Konglomerat

entstammen.

Trotz seiner, im Verhàltnis zu den beiden benachbarten Riesen, geringen Hohe, hat

man von der Spitze dièses Tuffkegels einen weiten Ausblick. Uber seine Lage gibt das Kàrt-

chen (Fig. 10) auf Seite 37 Auskunft. Im Sùden reicht der Blick bis zu den Vulkankegeln

von Alaré und Moti. Da Maitara, genau genommen, in einer Bucht von Tidore liegt, so

nimmt dièse Insel einen grossen Teil des Horizontes ein, wodurch auch ein grosser Teil der

Westkiiste von Halmahera den Blicken entzogen wird. Zur Rechten erhebt sich die regelmàs-

sige Pyramide des Piks von Tidore. Das ihre Basis bildende griine Vorland zeigt ein all-

i) Molukken-Verslag. Jaarboek van het Mijnwezen Ned. Ind. 37. VVetensch. ged. Batavia igoS, p. 147. Die

Bestimmung geschah mittelst Peilungen von Ternate aus. Meine Bestimmung mittelst des Aneroidbarometers ergab 356,6 m.

Die friihere Angabe von 1000 m rùhrt von P. BLEEK.ER 1. c. 1. p. 159) her. Der mehrfach erwahnte Anonymus ( Tijdschr.

voor Nederl. Indië 1856. 1, p. 425) hatte die Hohe auf 1000 Fuss geschatzt.
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mahliches Ansteigen und den unmerkbaren Ûbergang in den eigentlichen Kegel. Geradeaus

sowie zur Linken wird jedoch der Pik vom Meere durch einen gegliederten Hergriicken ge-

trennt. In nôrdiicher Richtung làsst sich der unregelmàssige und plump gestaltete Pik von

Ternate mit seinen siidlichen Gehàngen gut ùbersehen und die unvveit des Siidstrandes be-

findliche Einsenkung der Laguna liegt in N 36° W.
Was nun Maitara selbst betrift't, so lâsst der Blick von der Hohe die Gestalt des Kegels

sehr gut erkennen. Deutlich kann man gewahren, wie von fast allen Seiten Rippen ausstrahlen,

die sich allmàhlich verbreiternd, erst am Strande ihr Ende finden. Das beim Aufstieg be-

merkte, gilt auch fur die ùbrigen Rippen. Sie sind ùberall durchweg mit Gras bedeckt und

tragen nur dann und wann Baume. In den zwischen ihnen verlaufenden Schluchten herrscht

ein dunkles Griin, veranlasst durch einen ùppigeren Fflanzenwuchs. Das breite Vorland an

der Kùste v/eist allerseits eine Bedeckung mit Kokospalmen auf.

Ausbrùche des Vulkans von Maitara in historischer Zeit sind nicht bekannt geworden, aber trotz

seiner bezeichnenden Gestalt ist er als solcher sehr spat erkannt worden. In der âlteren vulkanologischen

Literatur ist er unbeachtet gebUeben und erst P. Bleeker und, so gut wie gleichzeitig mit ihm, ein

Anonymus haben die Ansicht ausgesprochen, dass Maitara zu den vulkanischen Inseln gehôre. Der letzt-

erwâhnte spricht, allerdings ohne das Eiland selbst besucht zu haben, sogar von der Anwesenheit eines

ausgebrannten Kraters ^). Die vulkanische Natur v^^urde auch 1858, also zwei Jahre spâter, von A. S. Bick-

MORE hervorgehoben Spater hat J. VV. Retgers Augitandesit beschrieben '), wahrend R. D. M. Vereeek
braune Tuffe und Bimssteingerôlle erwahnte

Um 11^/4 Uhr traten wir den Riickweg an und befanden uns 20 Minuten spater be-

reits wieder am Strande, worauf nach dem Kampong Kailupa gewandert wurde, um das dort

unserer harrende Boot zu besteigen. Wir querten nunmehr die Meerenge und trafen nach

einstundiger Ruderfahrt an der Siadkiiste von Ternate in der unmittelbaren Nàhe der Laguna

ein. Bas Steilufer làsst gut geschichtete Tuffe erkennen, die zahlreiche grossere und kleinere

Andesitblocke enthalten. Der Strand ist stellenweise mit derartigen herausgewaschenen Blocken

geradezu iibersàet. Nachdem wir durch einen schmalen Hohlweg hinaufgeklettert waren, be-

fanden wir uns auf der Strasse, die Ternate mit den Ruinen der alten portugiesischen Festung

Gamlamo, Kastela genannt, verbindet. Sie fùhrt an dieser Stelle den Namen Gang Bèsi und

dièse, nach Verbeek g m hohe Tuffmauer trennt die Einsenkung, in der die Laguna liegt, von

dem Meere. Man hat den Spaniern den Versuch zugeschrieben dièse trennende Schranke zu

durchgraben, um einen geschiitzten Hafen zu schaffen Der eben erwahnte Hohlweg sieht

aber nicht danach aus, um als der Beginn eines derartigen Unternehmens bezcichnet zu werden.

Von der oberhalb des Hohlweges befindlichen Stelle erblickt man in N 25° W die griine

Wasserflàche der Laguna, ein Name, der von der spanischen Zeit her erhalten geblieben ist.

Von den Eingeborenen wird sie Ngadé ') oder auch Ngadé Fitu genannt.

1) Reis door de Minahassa en den Molukschen Archipel 1. Batavia 1856, p. 159.

2) Fragment uit een reisverhaal. Tijdschr. voor Nederl. Indië 1856. 1. p. 425.

3) Travels in the East Indian Avchipelago. London 1858, p. 317.

4) Gesteenten van de Molukken en Ternate. Jaarboek van het Mijnw. N. O. I. Amsterdam 1895. Wetensch.

ged. p. 317.

5) Molukken-Verslag. Jaarboek van het Mijnwezen. 37. Wetensch. ged. Batavia 1908, p. 147, 252.

6) Q. M. R. Ver Huell. Herinneringen van eene reis naar de Oost-Indiën 2. Haarlem 1836, p. 20.

7) F. S. A. DE Clerc<^>. Bijdragen tôt de kennis van de residentie Ternate. Leiden 1S90, p. 24.

8) R. D. M. Verbeek 1. c. pag. 151.
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Wir befanden uns auf der niedrigsten Stelle des Pfades, der sowohl nach O als nach W
ansteigt. Obwohl er nach N steil abfiel, mussten wir uns noch wàhrend 5 Minuten durch hohes

Gras, Bananenpflanzungen sowie Gestriipp hindurchzwàngen, ehe wir das Ufer des kleinen,

nach Verbeek 370 m breiten und 750 m langen Secs, erreichten Kurz vor dem Ein-

trefîfen hiirte man ein Raschehi, worauf einige Leguane {Lopliiira aniboinensis) auftauchten,

Hg. 16. Die Lagiina an der Siidseite von Ternate.

die sich aber eiligst aus dem Staube machten -). Unter einem Mangobaum liessen wir uns

zur Mittagsrast nieder, nachdem der Inhalt einiger Konservenbiichsen iiber einem rasch ent-

ziindeten Feuer erwàrmt worden war.

In âlteren Schriften hat die Laguna keine Erwahnung gefunden und ist sic zum erstenmale erst

von Q. M. R. Verhuell beschrieben worden. Er ist der Ansicht, dass man es mit einem Krater zu tun

habe. Auch J. H. van Boudijck Bastiaanse aussert die gleiche Ansicht •'). J. S. van Coevorden fiigt

seinen bereits erwilhnten Angaben die Bemerkung hinzu, dass die Laguna eine Tiefe van 23—30 Faden

1) L. c. Bijlage V, Fig. 133, 134. Die Grosse seines Wasserspiegels scheint schwankcnd zu sein, denn wàhrend

unserer Anwesenheit war er entschieden kleiner als oben angegeben.

2) Nach J. S. VAN Coevorden, dessen Angaben sonst zuverlassig sind, sollen in dem See Krokodile hausen.

(Tijdschr. voor Neêrl. Indië 1844. 2. p. 199). Weder wir, noch DE Beaufort und Lorentz, die sich am l. Februar an

der Laguna aufhielten, konnten davon etwas entdecken, was naturlich nicht ausschHesst, dass sie wirklich vorhanden sind,

3) Voyages faites dans les Moluques, à la Nouvelle-Guinée et à Célèbes. Paris 1845, P- '44-



49

(42.2—5°)6 m) besitze '). Nach einer freundlichen Mitteilung von de Beaufort fand die Dredsche im

breiteren Teil des Sees keinen Grund, wâhrend in seiner Mitte die Tiefe 12 Faden betrug Eine gute

Beschreibung findet sich auch in dem Reisebericht eines Anonymus ^). Nach P. van der Crab macht der

See nicht den Eindruck eines alten Kraters, sondern vielmehr den einer Bucht, die durch ein Korallenriff

abgeschlossen wurde, wie durch die Beschaffenheit des Dammes erwiesen werde '*). Dièse Ansicht ist

durchaus unzutreffend, denn es kommt dort nirgends Korallenkalk vor, sondern er ist in seiner ganzen

Ausdehnung ans Tufîfschichten aufgebaut. Weit besser zeigt sich N. A. T. Arriëns unterrichtet. Er meint,

dass das Becken zwischen zwei vom Gipfel absteigende Rippen durch Einsturz entstanden sei»). Seine

Ansicht beruht auf einer ganz richtigen Beobachtung. Aus der Ferne lasst sich besonders deutHch der

Abbruch zweier vom Pik ausstrahlender Rippen beobachten, so dass die Laguna in der Verlângerung der

zwischen beiden befindlichen breiten Schluchl zu liegen kommt. Auch auf mich machte das Becken daher

den Eindruck eines Einsturzkessels, obwohl der Abbruch der Rippen auch eine Folge eines Vulkanaus-

bruches hâtte sein kônnen.

AusfûhrHch hat endhch R. D. M. Verbeek, der auch eine Vermessung des Beckens hat vornehmen

lassen, den Gegenstand behandelt '^). Er hâlt die Laguna fur einen echten Kratersee, der sich in der Mitte

eines parasitischen Kraters am Sùdabhange des Piks befindet, dessen sûdhche Hâlfte durch Einsturz ver-

schwunden ist. Das Becken, nicht der See wie Verbeek schreibt, besitzt 70—80 m hohe steile Abhânge

und gehen diejenigen des Nordabhanges in die des Piks ùber. Die Darstellung ist nicht ûberzeugend

und erscheint eine eingehendere Untersuchung erforderlich, um zu einem abschliessenden Urteil gelangen

zu kônnen.

Um 3^/^ Uhr bestiegen wir wiederum das Boot, um nunmehr langs der ternatischen

Sùdkùste die Riickfahrt anzutreten. Zunàchst begleiteten uns unausgesetzt die an den Steil-

abstiirzen aufgeschlossenen Tuffschichten, die an der hochsten Steile w^ohl eine Màchtigkeit

von 60 m erreichten. Nach ihrem Verschwinden kamen wir an ein flaches, mit Kokospalmen

bedecktes Vorland vorbei, auf dem die Kampongs Kalamata, Sasa Itji [Klein-Sasa] ') und

Sorofo lagen. Nachdem die Siidostspitze, das Kap Kaju Merah, gerundet worden war, wurde

mit nordnordostlichem Kurse die letzte Wegestrecke làngs des uns bereits bekannten Kùsten-

abschnittes zurùckgelegt. Auf der, auf der Reede von Ternate liegenden „Zeemeeuw" liessen

wir uns absetzen, worauf auch die Ruderer abgelohnt wurden.

1) Beknopt overzigt van het eiland Tevnate. Tijdschr. voor Neêrl. Indië 1844. 2. p. 199.

2) Bemerkenswert ist, dass mit der Dredsche ausschliesslich ein schwarzer Schlamm, ohne jegliches tierische Leben,

heraufgeliolt wurde.

3) Fragment uit een reisverhaal. Tijdschr. voor Nederl. Indië 1856. 1. p. 430.

4) De Moluksche Archipel. Batavia 1862, p. 292.

5) De vullcaan van Ternate, Gama-Lama. Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind. 29. Batavia 1867, p. 87.

6) Molukken-Verslag. 1. c. pag. 151— 152.

7) Die Kampongs Fitu, Gambèsi und Sasa Lamo [Gross-Sasa] liegen westlich von der Laguna.

Nova Guixea. IV. Reisebericht. 7



II.

VON TERNATE NACH DER WESÏKOSTE VON NEU-GUINEA.

Da der Generalgouverneur den Residenten beauftragt hatte den Regierungsdampfer

„Zeemeeu\v" unserem Unternehmen zur Verfugung zu stellen, so hielt es. dieser fur erforder-

lich die vor der Ubergabe noch zur Verfugung stehende Zeit zu einer Inspektionsreise nach

der Westkiiste von Neu-Guinea zu vervvenden ') und hatte die Freundiichkeit mich zur Teil-

nahme an derselben einzuladen. Dieser Vorschlag war mir sehr willkommen, da ich dadurch

Gelegenheit hatte, einen, wenn auch nur flùchtigen Blick in ein ausserhalb unseres Planes

Hegendes Gebiet zu werfen.

Fig. 17. Der Gouvernementsdampfer ^Zeemeeuvv".

Die „Zeemeeuw", welche uns im Laufe der folgenden Monate geradezu zu einem

zweiten Heim werden sollte, war ein gekupfertes Schifif von 43,3 m Lange, einem Rauminhalt

i) Wahrend der Abwesenheit der „Zeemeeuw" hatte er sich mit dem Residenten von Menado in dem am letzt-

genannten Orte stationirten Dampfer zu teilen.
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von 300 Reg. Tonnen und einer Wasserverdrangung von 338 T. Das Personal setzte sich

zusammen aus dem Kommandanten J. W. VAN NouHUYS, dem i. Offizier K. M. VAX Weel,

dcm 3. Offizier R. Th. Guicherit und den 3 Maschinisten J. H. Varkevisser, J. A. Last-

DRAGER und C. Deijckerhoff, wàhrend die gesamte Mannschaft aus Malaien bestand. Am
Abend des 17. Januar um 9 Uhr brachte das Hafenboot den Residenten Dr. D. W. HORST,

den Aufseher uber die Staatsgebàude R. DUYVETTER und mich nach dem auf der Reede liegen-

den Dampfer, der wenige Minuten darauf seine Fahrt in sùdlicher Richtung antrat. Der erste

Teil der Wegestrecke war der gleiche wie zur Zeit der Ankunft. Wir durchfuhren die Maitara-

Strasse und kamen abermals an Tidore, Maré und Moti vorbei, aber in der mondhellen Nacht

erschienen diesmal die Vulkane nur als dunkie, scharf begrenzte Schatten. Die wunderbare

laue Luft hielt inich noch lange gefesselt und erst nachdem Makjan in der Ferne aufgetaucht

war, wurde die enge Kajùte aufgesucht.

Arn nàchsten Morgen lag Kajoa im Westen, wàhrend auf dem gegenliegenden Hal-

mahera bewaldete Berge sich erhoben. Die Fahrt ging hierauf durch die Batjân von Halmahera

trennende Patientie-Strasse, in der Mittagsstunde an der dicht bewaldeten, etwa 250 m hohen

Insel Dowora (o°53'24" S., I28°5'24"0.) vorbei, worauf in spàter Nachmittagsstunde die Fùnf-

Inseln [Lima Pulu] begannen aufzutauchen. Die erste war das tafelformige, ostlich von Gross-

Obi sich erhebende Tubulâi, das nach R. D. M. Verbeek keine grossere Hohe als 60 m
erreicht und gànzlich aus Korallenkalk mit mindestens 3 Terrassen besteht '). Es folgte das

zweigipflige Pulu Pisang, das zwar ein vulkanàhnliches Aussehen hat, an dem aber nach

Verbeek kein Krater zu gewahren ist -^j. Daran schloss sich das ebenfalls kegelformige, nach

allen Seiten aber mit sanfter Neigung abfallende Kéké an. Das in seiner Nàhe liegende, kleine

Toppershoedje konnte der grossen Entfernung wegen nicht gesichtet werden. Das letzte Eiland

dieser Gruppe — Lawïn — tauchte noch kurz vor Anbruch des Nacht auf. Wie Verbeek
ermittelte, besteht es in Wirklichkeit aus 3 Inseln.

Als wir am Morgen des ig. in der Fruhe das Deck betraten, machten wir die Wahr-

nehmung, dass der Dampfer seit einiger Zeit bereits làngs der Siidkiiste der etwa 77 km
langen Insel Misol fuhr. Was an unseren Augen voriiberglitt, war gebirgiges Waldland mit

breiten Taleinschnitten. Im ôstlichen Telle zeigten die Anhohen ein gezàhneltes Aussehen,

wodurch der aus eozànem Alveolinenkalkstein bestehende Kasi'nutklolo sich von dem ùbrigeii

Gebirge unterscheidet Nach dem Strande zu fiel das Land ùberall steil ab. Alsbald begannen

auch einige der Misol im Sùden und Sùdosten umkrànzenden Inseln, wie Jèf Bi und Estamok,

aufzutauchen. Spàter folgten mehr derartiger Eilande, die oft von wunderlicher Gestalt, gleich

zerrissenen und umhergeworfenen Brocken aus dem Meere hervorragten. Bald nach 8 Uhr,

nachdem zuvor im Sùden in weiter Ferne Ceram erschienen war, lagen die ersterwàhnten in

unserer Nàhe und dann liessen wir gegen 3 Stunden lang die in dem SO-Kurse des Schiftes

liegenden vorùberziehen. Die grosste von diesen war das auch heute noch gànzlich unerforschte

Jêf Palé (Bilula der Seekarte), an deren Sudabfall, durch die Waldbedeckung hindurch, sehr

deutlich die Faltung der Schichten im ôstlichen Telle zu gewahren ist (Fig. 18). Im ùbrigen

1) Molukken-Veislag. Jaarboek van het Mijnwezen in N. O. I. 37. Wetensch. ged. Batavia 190S, p. 117.

2) L. c. pag. 119.

3) J. Wanner. Beitiage zur geologischen Kenntnis der Insel Misol. Tijdschr. K. Xederl. Aardr. Gen. (2) 27.

1910, p. 475.
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ist die Misol-Gruppe aber bereits Gegenstand bedeutsamer geologischer Entdeckungen gewor-

den. Ausgangspunkt dieser Forschungen bildete das Auffinden des Abdruckes eines PerispJiinc-

tes sowie von Belcmniten auf den Klippen Demû in der Nàhe von Lilintâ durch die Siboga-

Expedition im Jahre 1899 '). Bereits ein Jahr spàter konnte G. BOEHM von der Kùste von

Misol und den anliegenden Inseln einen Schatz von Versteinerungen heimbringen aber

erst die 1909 von J. Wanner unternom-

mene Forschungsreise fùhrte zu einem

genaueren Einblick in die stratigraphi-

schen und tektonischen Verhàltnisse,

wobei zugleich auch die Anwesenheit

Fig. 19. Die Insel Jèf Palé von Suden gesehen. bisher unbekannt gebliebener Schichten-

glieder festgestellt werden konnte

Die Mehrzahl von ilinen tauchen ostlich von Misol unter, so dass man weiter nach Osten,

einschliesslich der West- und Sùdwestkijste von Neu-Guinea, nur die dem Tertiàr angehorenden

Glieder beobachtet.

Bei fast windstillem, schonem, aber heissem Wetter befand sicli die ^Zeemeeuw", nach-

dem die letzten Anhàngsel von Misol den Blicken entschwunden waren, allein auf weiter

Flur. Erst des Nachmittags gegen 5 Uhr kam die hùgelige und bewaldete Insel Sabuda in

Sicht, die bisher nur von der Siboga-Expedition untersucht vvorden ist *). Vor dem Scheiden

des Tagesgestirnes tauchte zu guter Letzt noch der westlichste Vorsprung von Neu-Guinea

am Ende des Mac Cluer-Golfs auf. Alsdann folgte Wetterleuchten an allen Teilen des Hori-

zonts, dem im Laufe der Nacht Regenschauer folgten.

Als wir am folgenden Morgen um 5 Uhr ervvachten, bewegte der Dampfer sich bereits

làngs der Neu-Guinea-Kùste, und zwar zwischen diesen und der langgestreckten Insel Pulu

Pandjang. Beide Kiistengebiete erschienen hùgelig und stark bevvaldet. Pulu Pandjang, Noha

Preka der Eingeborenen erhebt sich kaum 100 m iiber dem Meere. Am Strande gewahrt

man, ebenso wie an demjenigen des gegeniiberliegenden Festlandes, hier und da Aufschlùsse

von Kalksteinbànken. Um 6-74 Uhr fiel der Anker vor Fak-Fak, dem Ziele der Fahrt. Ostlich

vom Ankerplatz lag eine kleine, fiir Seeschiffe unzugàngliche Bucht, an der sich nach Westen

die Niederlassung anschloss. Hart am Strande lagen aneinandergereiht die Behausungen von

Chinesen, Arabern und anderen Handelsleuten, deren Hauptberuf es ist die Produkte der Ein-

geborenen gegen europàische Waren einzutauschen. Dariiber erhebt sich ein Htigel, dessen

Abhânge kahlgeschlagen sind, wàhrend auf der Hohe sich die Wohnung des Assistentresiden-

ten nebst einigen anderen Gebàuden befindet (Fig. 19). Der erst aus dem Jahre 1898

stammenden Schopfung haftete noch etwas Unfertiges an '^). Im Sùdosten von uns, und zwar

1) Siboga-Expeditie I. Max Weber. Introduction et description de l'expédition. Leide 1902, p. 82.

2) Aus den Molukken. Zeitschr. d. Deutschen geolog. Ges. 53. Berlin 1901, Briefl. M. p. 7— 8., 54. 1902,

p. 77 B. — Neues aus dem Indo-Australischen Archipel. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. 22. 1906, p. 385—412. — Geolo-

gische Ergebnisse einer Reise in den Molukken. Compt. rend. 9. Congrès géol. intern. Vienne 1903, p. 3. Sep. Abdr.

3) Einige geologische Ergebnisse einer im Jahre 1909 ausgefiihrten Reise durch den ostlichen Teil des indo-

australischen Archipels. Centralbl. f. Minéralogie 1910, p. 137— 140. — Beitrage zur geologischen Kenntnis der Insel

Misol. Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Genootsch. (2) 27. 1910. p. 469—500.

4) Max Weber 1. c. pag. 76.

5) Wie mir Herr J. van Dissel mitteilte, wird die Insel von den Eingeborenen kurzweg Noha genannt.

6) Nova Guinea 2. 2. 1912, p. 677—678.
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in 7'/., km Entfernung, gewahrte man das bewaldete und hugelige Tubi Serang, was Eiland

Serang bedeutet. Die Bezeichnung rùhrt davon her, dass sich dort friaher eine Ansiedelung

von ceramschen Hàndlern befand '), die aber nach der Grùndung von Fak-Fak veranlasst

worden waren, dort ihre Zelte aufzuschlagen. Zur Zeit unserer Anwesenheit befand sich auf

Fig. 19. Fak-Fak vom Meere aus gesehen.

Tubi Serang indessen noch ein kleines, von Papuanen bewohntes Dorf. Der Insel gegenùber,

auf dem Festlande, befand sich eie Stelle, wo der Pater C. J. F. Le Cocq d'Armandville

im Frùhjahr 1895 eine Missionsstation gegrùndet, aber bereits Ende Màrz 1895 auf einer

Fahrt nach der Siidwestkùste in den Wellen seinen Tod gefunden hatte. Bald darauf verHess

auch der zuruckgebHebene Laienbruder, die ihres Leiters beraubte Station '"). Nur zur bald

waren die bescheidenen Gebàude der Vernichtung anheimgefallen und eine kleine Anpflan-

zung von Kokospalmen làsst allein noch die Stàtte seines Wirkens erkennen^).

Kurz nach unserer Ankunft erschien der a!s Assistentresident fungirende Kontrolleur

J. W. VAN HiLLE, um dem Residenten seine Aufwartung zu machen und ihn, wie dies der

Landesbrauch will, einzuladen die Zeit wàhrend der Anwesenheit unter seinem Dache zu ver-

1) Mit der iiblichen Wichtigtuerei hatte K. Martin der Welt kundgetan, dass Ceram von den Eingeborenen wie

Seran ausgesprochen wiirde und dass dieser Name daher ausschliesslich Auspruch auf Giiltigkeit besitze. (Reisen in den

Molukken. Land und Leute. Leiden 1894, p. 66). Wollte man einem derartigen Grundsatz huldigen, so wiire man ge-

zwungen, die meisten Namen der bekannteren Inseln im Molukkengebiet umzufrisiren ; man diirfte niciit Ternate sondern

Tarenaté, nicht Tidore sondern Todoré, nicht Batjan sondern Batjdng, nicht Banda sondern Kandan usw. schreiben. (Janz

abgehen hiervon, ist die Frage nacli dem wirkiichen Namen von Ceram, lange vordem Herr Martin seine iiberaus wich-

tige Entdeckung machte, erortert worden. Dabei hatte sich herausgestellt, dass er nicht Seran, sondern Serang lautet. Ich

verweise auf die Mitteilungen von P. van der Crab. (Geschiedenis van Ternate. Bijdr. t. de T. L. en Volkenk. (4) 2.

1878, p. 446, 474), J. A. C. OuDEMANS (Verslag van de bepaling der geogr. ligging van eenige punten in de Molukken.

Nat. Tijdschr. Ned. Ind. 30. 1868, p. 218), J. G. F. Riedei, (De sluik- en kroesharige rassen tusschen Selebes en Papua.

's Gravenhage 1886, p. 86). Ûbrigens bestâtigte auch Herr J. van Dissel, der beste Kenner der ceramschen Sprache,

dass der Nanie Serang lautet.

2) Eine zusammenfassende kurze Schilderung der Unternehmungen von Le Coco d'Akmandvii.le auf Neu-Guinea

findet sich in Nova Guinea 2. 2. 1912, p. 584—586.

3) J. W. VAN HiLLE. Reizen in West-Nieuvv-Guinea. Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Gen. (2) 23. 1906, p. 318.
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bringen. Nachdem beide Herren sich verzogen hatten, liessen vvir uns zum Friihstùck nieder,

uni nach Ablauf desselben ebenfalls an Land befordert zu werden. An der Landungsstelle

prangte in grossen schvvarzen Lettern an einer Kalksteinwand das Wort Pak-Pak. Es ist dies

die einheimische und daher eigentlich die einzig richtige Bezeichnung. Da die Cerammer das

P nicht aussprechen konnen, haben sie

daraus Fak-Fak gemacht und diesen Namen
weiter verbreitet.

Bei unserer Landung wurden wir von

Herrn J. van Dissel begrùsst, der als Sprach-

forscher nach diesem abgelegenen Ort, samt

seiner Familie, verschlagen worden war und

sich, da er seiner eigenthchen Aufgabe nicht

hatte nachkommen konnen '), nunmehr luit

dem Studium der einheimischen Sprache

sowie mit demjenigen der Insel Ceram be-

schàftigte. Leider sind die Ergebnisse seiner

Untersuchungen bisher nicht erschienen.

Wir bestiegen das Boot aufs neue und

setzten zunàchst nach dem Ostkap der Bucht

ùber, das sich aus dichten Plattenkalken,

die linsenformige Einlagerungen von Hornsteinen enthalten, aufbaut. Die Schichten besitzen

ein Streichen von N 80° O mit einem Einfallen von 15—20° nach S 10° W. Wir fuhren hierauf

làngs des Ostufers der Bai, an dem die Schichten in einer steilen Wand vortrefflich aufge-

schlossen sind (Fig. 21). Nach L. RUTTEN, der dièse Gesteine nàher untersuchte, hat man

es mit Globigerinenkalksteinen zu tun, die in den linsenformigen Partien eine Verkieselung

und dadurch eine Umwandlung

in Hornstein erfahren haben.

Ihrem Alter nach gehoren sie

dem jiingeren Miozàn oder dem

àlteren Phozàn an -). Die Schich-

ten streichen quer durch die Bucht

und stehen auch mit dem gleichen

Fallen an der Westseite wieder

an, SO daSS die, nach der Ver- ^'S- 21. Profil an der Ostseite der Fak-Fak-Bucht.

messung von R. Duyvetter, 763 m lange und 192 m breite Bucht einem Einbruch ihre

<: SOOOO

Fig. 20. Karte von Fak-Fak.

1) Die am 7. Marz 1900 westlicli von Merauke unter dem Verdacht des Mordes gefangen genommenen Marinde

Anim [Tugeri] waren nach Fak-Fak gebracht worden und war van Dissel beauftragt worden ihre Sprache zu erforschen,

wobei der Hauptzweck war etwas Naheres iiber das Verschwinden der Offiziere des „Generaal Pel" in Serire am 27. De-

zember 1899 in Erfahrung zu bringen. Als jedoch van Dissel in Fak-Fak eintraf, hatten die Gefangenen bereits das

Weite gesucht (Nova Guinea 2. 2. 1912, p. 708—710).

2) Foraminiferen-fiihrende Gesteine von Niederlandisch-Neu-Guinea. Nova Guinea 6. Leiden 1914. Lief. 2, p. 37.

Auch die von J. G. Kramers 1896 bei Sëkru und von der Siboga-Expedition 1899 bei Ati-Ati Onin — beide ostlich von
Fak-Fak liegend •— gesammelten Gesteine zeigen eine, mit den vom letztgenannten Orte stammenden, iibereinstimmende

Beschaffenheit, wie Rutten nachgewiesen hat.
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Entstehung zu verdanken hat. Die Plattenkalke sind nicht sonderlich zusammenhàngond, so

dass man am Ostufer stellenweise geradezu von ihnen gebildete Schutthalden antrifft. Weiter

nach Norden treten die Felsen vom Strande zuruck, sind weniger steil, daher der Végétation

besser zugànglicli und dementsprechend vollstàndig bewaldet. Im Grunde der Bucht fand sich

ein Fliisschen, das ein enges, von hohen und bewaldeten Felsen eingerahmtes Tal durchfloss.

In dem schlammigen, unter dem Einfluss der Gezeiten stehenden Mùndungsgebiet hatten sich

Rhizophoren angesiedelt. Nachdem wir auch hier gelandet waren, setzten wir unsere Rund-

fahrt làngs des Weststrandes fort und trafen um 1
1
'/2 Uhr wieder an dem Landungsplatz

ein, worauf wir uns nach dem Stationsgebàude begaben. Der Weg fùhrte zunâchst den oben-

erwàhnten Strandhiitten entlang, sodann aber ùber die nackten Kalkfelsen hinauf nach dem

in 42 m Hohe Hegenden Wohnsitz des Herrn VAN HiLLE. In der Verandah hatten sich um
den Residenten die Honoratioren des Ortes, samt ihren Damen, geschaart, nàmlich J. W. VAX

HiLLE, J. VAN DiSSEL, der Doktor Djawa sowie einige Hàuptlinge. Nunmehr kam die Schutz-

truppe aus ihrer, oberhalb des Stationsgebàudes Hegenden Kaserne unter der Fuhrung ihres

Instruktions-Unteroffiziers TegenboSCH, in Begleitung der Mannschaften des kleinen Stations-

dampfers „Pionier" anmarschirt, um vor der Verandah Aufstellung zu nehmen. Der Résident

nahm hierauf das Wort und sprach dem Instruktor seine Anerkennung fiir seine, bei der

Schaffung und Ausbildung der Schutztruppe geleisteten Dienste aus, unter Uberreichung der

goldenen Médaille des Oranje-Nassau-Ordens, die er ihm personlich an die Brust heftete.

Nachdem Schaumwein gereicht worden war, machte die Truppe rechtsumkehrt und marschirte

wieder ab. Auch wir verabschiedeten uns bald darauf, um nach der „Zeemeeuw" zurùck-

zukehren.

Im spàter Nachmittagsstunde stellte sich auch der Résident, in Begleitung des Herrn

VAN HiLLE ein, worauf das Schiff unter Dampf ging, um Kurs nach dem Mac CIuer-Golf zu

nehmen. Mit dieser Fahrt hatte es die folgende Bewandtnis: Da sàmtliche Hàfen im ôstlichen

Telle des Archipels in das Zollgebiet einbezogen werden sollten, so mussten notwendigerweise

auch auf Neu-Guinea Stationen errichtet werden, und hierfùr kam fur den westlichen Teil

in erster Linie die Sekâr-Bai in Betracht, die sich von alters her des regsten Handelsverkehrs

zu erfreuen hatte. Da, wie wir sehen werden, Sekâr selbst als Station, seiner ungùnstigen Lage

wegen nicht geeignet erschien, so war das westlich davon gelegene Kokas [Kaukas] dazu auser-

sehen worden. Der Besuch des Residenten galt dieser neuen Anlage. Ausserdem fùhrte die

„Zeemeeuw" die fur die Errichtung des Hauptgebàudes erforderlichen Bauhôlzer mit sich.

So lange wir uns auf der Fahrt im Bereich des Windschattens von Pulu Pandjang be-

fanden, liess der sichere Gang des Schiffes nichts zu wùnschen ùbrig. Kaum hatte es aber

das offene Meer gewonnen, als das Stampfen einsetzte, das fur zwei der Mitreisenden mit

einem Verzicht auf das Abendessen verknùpft war.

Nachdem wàhrend der Nacht ein krâftiger Regen niedergegangen war, zeigte der Him-

mel am Morgen des 21. Januar wieder ein freundliches Gesicht. Wir befanden uns beim Er-

wachen an der Sùdkuste des Mac Cluer-Golfs. Die scharf ausgebildeter Gipfel entbehrenden

Bergrùcken stiegen bis 500 m an und waren iiber und iiber bewaldet. Nur im Niveau des

Meeres vermochte das Auge hier und da Entblossungen wahrnehmen, an denen die Kalk-

steinschichten zu Tage ausgingen. Um Uhr fuhren wir in die breitc Sekâr-Bai ein, wobei

zugleieh zur Linken eine Welt von Inseln und Inselchen auftauchte, wie sie die Seekarte
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ebensowenig vermuten liess, wie die reiche Gliederung ihrer Siidkiiste. Durch zahlreiche Vor-

spriingc hat sie eine Zerschlitzung in kleinere Buchten erfahren. Man bemerkt alsbald, was

wenige Stunden spàter auf der Bootfahrt nach Sekâr noch deutlicher zum Bewusstsein kam,

dass man es hier, wie bereits friiher bemerkt '), mit einer Riaskuste zu tun hat. Die in der

Sekâr-Bai aufragenden Landzungen und Inseln stellen nichts anderes dar, als die unmittelbare

Fortsetzung der SO—NW streichenden Hùgelrùcken, legen aiso Zeugnis fur eine positive

Niveauverschiebung ab. Bekanntlich besitzt das gegenùberliegende Nordufer des Mac Cluer-

Golfs ein ganz anderes Aussehen, indem dièses aus schlammigen und sumpfigen, rezenten

Ablagerungen besteht.

Um 5 Minuten vor 7 Uhr ging die „Zeemeeuw" angesichts der zu grùndenden Station

Kokas [KaukasJ, dstlich von Sisir liegend, vor Anker und unmittelbar darauf kam der Major

von Sisir in einem langen und schmalen, mit Ausiegern versehenem Boot angerudert. Fur

einen Papuanen machte er einen ganz manierlichen Eindruck, auch sprach er fliessend Ma-

laiisch. Eine Stunde spàter erschien der Radja von Sekâr, namens Lakatai, der ebenfalls

gekommen war, um dem Residenten seine Aufvvartung zu machen. Sein Ruderboot war zwar

auch lang und schmal, entbehrte aber der Ausleger. Dafiir zierte es 2, vorn und hinten an-

gebrachte Flaggen, von denen jede aus 4 abwechselnd gelben und roten Bahnen zusammen-

gesetzt war. Ich vermutete Sekâr bereits so weit von der Kultur beleckt, dass es sich zu

der Wahl eigener Landesfarben aufgeschwungen habe aber Herr VAN HiLLE belehrte mich

dahin, dass in dieser Zusammenstellung lediglich ein personHcher Geschmack seinen Ausdruck

gefunden habe, falls nicht die Wahl von dem gerade zur Verfùgung stehenden Baumwollen-

zeugen beeinflusst gewesen sei. Jedenfalls zeigt dièses Beispiel, dass der Papuane warmen Far-

ben den Vorzug gibt.

Wâhrend mit dem Ausladen der Baumaterialien sofort nach der Ankunft begonnen

war, hessen wir uns Zeit und ruderten erst nach Ablauf des Friihstùcks an Land, wo wir

um Uhr eintrafen. Auf dem zum Zwecke der Anlage kahl geschlagenen, hiigeHgen Ge-

biet hatte sich als erster ein Chinese in der Nàhe des Strandes niedergelassen. Das Haus war

zwar unter Dach gebracht, entbehrte aber noch der Wànde, so dass es nach allen Windrich-

tungen ofifen war. Von den, von amtswegen zu errichtenden Gebàuden, dem Zollschuppen und

einem Wohnhause, waren die Fundamente bereits gelegt worden Am Meeresufer fanden sich

Anhàufungen von Blocken eines, dem von Fak-Fak sehr àhnlichen Kalksteines *). Von einem

Eingeborenen gefùhrt, wanderte ich darauf nach der, in geringer Entfernung im Westen ge-

1) Maatschappij ter bevordering van het Natuurk. Onderzoek der Nederl. Koloniën. Bulletin N° 43. 1903,

p. 15— 16. Auch H. HiRSCHi bemerkte bei seinem Besuche sofort, dass man es mit einer Riaskuste zu tun habe. (Reisen

in Nordwest-Neu-Guinea. Jahresber. der Geogr.-Ethnogr. Geselisch. 1907—8. Zurich 1908, p. 73).

2) Es môge daran erinnert werden, dass dagegen aile seetiichtigen Fahrzeuge der Eingeborenen die niederlandi-

sche Flagge fiihren und auch mit einem Seepass versehen sein miissen.

3) Eines langen Bestehens sollten sich dièse, noch im Laufe des Jahres fertiggestellten Gebaude nicht erfreuen,

indem sie am 28. August 1905 von Bergbewohnern gepliindert und eingeaschert wurden. Bei dem Ûberfall biissten 4

Polizeisoldaten und eine Frau ihr Leben ein und fielen 4 Gevi^ehre nebst einer Kiste Fatronen sowie 728 Gulden in

barem (ielde den Ràubern in die Hande. Die Ubeltâter waren am Kajuni-Fluss wohnende Eingeborene, die Rache nehmen

woUten fur Ûbergriffe, die sich Polizeisoldaten 1902—3 hatten zuschulden kommen lassen. ( Koloniaal Verslag 1906, p. 67— 69).

4) Nach L. RUTTEN, der aus diesen Kalksteinen Orbulina iinivcrsa^ Globigciina sp. und Piih'iiiulina erwahnt,

ist dièse Ablagerung in der Tat mit derjenigen von Fak-Fak gleichaltrig. (Foraminiferen-ftihrende Gesteine von Niederl.-

New-Guinea. Nova Guinea 6. 191 4, p. 36). Hornsteine wurden jedoch nicht angetroffen.
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legenen Mùndung des Flùsschen Kokas, dessen Bett in Kalkstein cingeschnitten ist. Die Schich-

ten der etwa 8—30 cm màchtigen Bànke besitzen ein Streichen von N55°W—S 35° O, bei

einem Fallen von 15—20° nach N 35° O. Hundert Meter stromaufwàrts miindete in den Fluss

ein Bàchlein ein. Ebensowenig wie bei Fak-Fak wurden in diesem Gebiet jùngere Ablagerun-

gen, wie Korallenkalke, bemerkt.

Nachdem wir uni lo^l^ Uhr an Bord der „Zeemeeuw" wieder eingetroffen waren, er-

schien in seiner Prau der Radja von Arguni. Sàmtliche aus den ùbrigen Landscliaften um
den Dampfer herumlungernden Boote wichen bei seinem Herannahen scheu zuriick. Auf der

ostlich von Sekâr liegenden Insel Arguni war nâmlich vor kurzem eine Epidémie ausgebro-

chen, der bereits 10 Menschen zum Opfer gefallen waren. Nach der Beschreibung zu urteilen,

die der Radja von dem Verlauf der Krankheit machte, meinte man, dass es sich dabei nur

um Choiera oder Dysenterie handeln konnte. Seiner Bitte um Arznei wurde sofort entspro-

chen und nach einem vorgeschriebenen Rezept zwei voile Weinflaschen pràparirt. Aus lan-

ger Erfahrung wissen die Papuanen, dass es ansteckende Krankheiten gibt, die sich unerbitt-

lich von Dorf zu Dorf fortpflanzen, ohne dass sie die Ursache der Ubertragung zu erkennen

vermogen. In ihren Augen sind es daher bose Geister, die von Ort zu Ort ziehen und die

Weiterverbreitung bewirken.

Da Herr VAN HiLLE noch einige Amtsgeschàfte in dem ôstlicher liegenden Ort Sekâr ')

zu erledigen hatte, so nahm er in dem Boote des Radja Platz und mit Vergnùgen beteiligte ich

mich ebenfalls an der Fahrt. In schneller Ruderfahrt erreichten wir in einer halben Stunde das

Ziel. Buchten auf Buchten, die durch vorspringende Kalksteinrùcken oder durch aneinander

gereihte Inseln gebildet waren, mussten passirt wer-

den, ehe wir in die grossere und breitere Bucht, an

der Sekâr liegt, einliefen. Das Dorf Sekâr bestand aus

etwa 20 wackeligen Hâusern, die auf hohen Pfâhlen

stehend, unmittelbar an einen, nach dem Meere zu

abfallenden Abhang gelehnt waren (Fig. 22). Es liegt

auf der ganz kleinen Insel Tupir, die durch einen

schmalen, nur wenige Meter breiten Kanal vom Fest-

lande getrennt ist. An ihrem Nordufer stehen steil

abstùrzende Kalksteinbânke an, mit einem Streichen

von N 35° W und einem Fallen von 10° nach S 55° W.
In einer kleinen Aushohlung fand sich auch etwas

Tropfstein vor.

Nachdem Herr VAN HiLLE die zu besprechen- Fig. 22. Sekar.

den Angelegenheiten erledigt hatte, traten wir die Rùckfahrt an und erreichten um 12 Uhr
20 Min. wieder den Dampfer. Der Weg erfuhr diesmal eine Abkùrzung, indem wir uns ab

und zu durch schmale Meeresarme, die sich durch Abtrennung kleiner Inseln gebildet hatten,

hindurchwanden. Als bald darauf der Radja von Sekâr nochmals an Bord erschien, erhielt er

vom Residenten den Befehl seinen ganzen Wohnort nach Kokas bis zum i. Januar 1904,

unter Androhung einer Busse von 50 fl., zu verlegen, um auf dièse Weise den Zoll fur die

1) J. W. VAN HiLLE. Reizen in West-Nieuw-Guinea. Tijdschr. K. Nedeil. Aardr. Genootsch. (2) 23. 1906, p. 533.

Nova Guinea. IV. Reisebericht. 8
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eingehenden Waren erheben und die ausgehenden kontrolliren zu konnen. Der Radja wird

aber wohl gedacht haben : Residenten kommen und gehen, wir aber bleiben. Sieben Monate

spàter war der Résident in der Tat nicht mehr im Amte und Sekar blieb an derselben Stelle,

an der es von alterslier gestanden batte. Das vom Residenten ausgesprochene Verlangen war

ùbrigens gar nicht unberechtigt gewesen. Bei den Dampfern versteht es sich ja von selbst,

dass sie in Kokas laden und loschen miissen, von den zahlreichen Handelsprauen wird es aber

anzunehmen sein, dass sie das Zollamt, besonders wenn sie verbotene Ware mit sich fiihren,

moghchst zu meiden suchen werden. Eine Hebgewordene Heimat verlàsst niemand gern, am
allerwenigsten wenn der Umzug mit grossen Kosten — dem Neubau von Wohnungen — ver-

kniipft ist und zudem, wenn sein Tun und Lassen, das nur zu oft das TagesHcht zu scheuen

hat, unter Aufsicht gestellt wird. Sekâr hat den unverkennbaren Vorzug, dass es in der Nàhe

eines schiiï'baren Plusses liegt, so dass die aus dem Hinterlande stammenden Erzeugnisse

bequem angebraclit werden konnen. Dadurch ist es zum wichtigsten Handelsplatz von West-

Neu-Guinea geworden und seine Hauptausfuhrartikel sind Massoi, Muskatnuss und Sklaven.

Das alteste, augenscheinlich ganz auf Neu-Guinea beschrânkte, fur den europâischen Handel aber

so gut wie bedeutunglose Produkt, ist die Rinde der Massoia aromatica Becc. '). Sie wird bereits in alten

Reisebeschreibungen erwiihnt und da sie sich auf den Indischen Insehi allgemein einer hohen Wertschat-

zung als Universalheihnittel zu erfreuen hat, dùrfte ihre Bekanntschaft bis in ganz entlegene Zeitraume

zurùckreichen. Die erste genaue Beschreibung dièses Baumes hat man G. E. Rumphius zu verdanken

Die Massoi wurde zum erstenmale von Wolpherï Harmaxsz. (i6oi—3) erwâhnt, der bekundete,

dass vier Tagereisen von Ceram entfernt, ein Holz von ,,fatsoen als pijp caneel", Mossy genannt, vorkâme.

Von den Javanen, die der Insel daher auch den Namen Mossy gegeben hatten, wûrde es vielfach fur

einen, ihm unbekannt gebUebenen Zweck aufgekauft In einem, unter Vorbehalt dem Stalpaerï van

DER WiELE zugeschriebenen und der Instruktion fur Steven van der Hagen beigefiigten Bericht aus dem

Jahre 1603, wird die Massoirinde ebenfalls unter den Ausfuhrartikeln von Ceram erwahnt und hinzugefiigt,

dass sie bei den Malaien und Javanen, die sie als Arznei verwendeten, sehr gesucht sei *). Ja, der unter

der Fûhrung von Gerrit Thomas Pool im Jahre 1636 ausgesandten Expédition war von dem Generalgou-

verneur Antonio van Diemen in der Instruktion als Hauptaufgabe gestellt worden, auf Neu-Guinea Erkun-

digungen nach dem Massoihandel einzuziehen. Als Pool auf den Banda-Inseln eintraf, schickte ihn der

dortige Gouverneur Cornelis Acolev, zunâchst nach den Ceram Laut-Inseln, da sich dort der Haupt-

stapelplatz befinden sollte Infolge des unglûcklichen Verlaufes dieser Fahrt konnte der Auftrag nicht zur

Ausftihrung gelangen. In demselben Jahre wurden von Batavia aus 20 Pikul [1235 kg] Massoi an den

Oberkaufmann Wollebrand Gelevnsz. gesandt, um den Versuch zu machen, sie in Martapura (SO-Borneo)

an den Mann zu bringen ^).

Adriaen Dortsman, der ùbrigens Neu Guinea selbst nicht berûhrt hatte, gelang es im Jahre 1645

wâhrend seiner Anwesenheit auf den Aru-Inseln von Ceram Laut-Insulanern in Erfahrung zu bringen,

dass die Massoirinde lângs der Westkuste von Neu-Guinea, und zwar zwischen dem Kap Van den Bosch

1) P. Pkeuss erwahnt (Die pflanzlichen Ausfuhrprodukte Xeu-Guineas. Der Tropenpfianzer 13. Berlin 1909,

p. 327) die Ausfuhr von Massoi aus Deutsch-Neu-Guinea, behufs Herstellung eines Koloniallikovs.

2) De Corticibus Massoy & Culi Lawan Miscell. Curiosa sive Ephemerides Acad. Nat. Cur. Decuria 2.

Anno 1. 1682. Norimbergae 1683, p. 55— 57. — Herbarium Amboinense 2. Amsterdam 1741. p. 62.

3) P. A. Leupe. De Reizen der Nederlanders naar Nieuw-Guinea. Bijdragen t. d. T. L. en Vk. (3) 10, 's Gra-

venhage 1875, p. 207.

4) T. K. J. DE JoNGE. De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië 3. 's Gravenhage 1S65, p. 163. —
G. P. RoUFFAER en H. H. Juynboll. De Batik-kunst in Xederl. Indië. Haarlem [1904]. Bijlage III, p. XXI.

5) L. C. D. VAN DiJK. Mededeelingen uit het Oost-Indisch Archief 1. Amsterdam 1859, p. 27—28.

6) L. C. D. VAN DijK. Neêrlands vroegstc betrekkingen met Bornéo. Amsterdam 1862, p. 43.
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[Kafura] und der Sûdspitze von Namatote von den Eingeborenen erhandelt wurde Als Dortsmax ini

folgenden Jahre zum zweitenmale die Fahrt antrat, fand sich in der ihm mitgegebenen Instruktion die

Bemerkung, dass fûr Batavia der jahrliche Bedarf an Massoi sich nicht hôlier als 20 Pikul à 50 Realen stelle -).

Als Frederick Gommersdorp und Josua Braconier 1654 nach der Landschaft Onin (Sodkûste

des Mac Cluer-Golfs) gelangten, versprach der Radja ihnen bei ihrer Wiederkehr eine grosse Partie Massoi

gegen Baarzahlung zu liefern, woraus aber in der Folge nichts wurde Auch als Braconier 1667 nach

der Insel Adi gelangte, konnte er die gewunschte Ladung nicht erhalten, dagegen erfâhrt man bei dieser

Gelegenheit, dass die Cerammer sovvie die Makassaren einen schwunghaften Handel mit Massoi trieben

und dass ferner die Hollander den Versuch gemacht hatten — allerdings ohne Erfolg — ein Absatzgebiet

dafûr in Holland und in Japan zu finden '').

Im Jahre 1678 war es Johannes Keyts, der es unternahm dem Vorkomnien von Massoi weiter

nachzuforschen. Als am 31. Juli die Westkûste von Neu-Guinea in Sicht gekommen war, sandte er sein

Begleitschiff „Spieringh" voraus nach den Karas-Inseln, um dort die vorbereitenden Massregeln fûr den

Ankauf zu treften, aber zu ernsthaften UnterhandUingen kam es erst nach seiner, am 26. August erfolgten

Ankunft*). Am 31. schloss er einen Vertrag, in dem die Eingeborenen sich zu einer Lieferung verpflich-

teten; mit keinem Worte wird aber erwahnt, dass die Ubereinkunft auch wirklich gehalten wurde.

Wahrend des ganzen 17. Jahrhunderts findet sich nicht eine einzige Angabe, aus der hervorgeht,

dass es den Niederlandern jemals gelungen war die Massoi aus erster Hand zu grwerben. Die wichtigsten

Angaben ûber Vorkommen und Handel in jener Zeit verdankt man G. E. Rumphius. In einem erst 1856

vollstândig verôftentlichten Briefe aus dem Jahre 1684") erzahlt er, dass die Ceram Laut-Insulaner zuerst

die Massoi von der Rijckloff van Goens-[Sebekor-]Bai geholt hatten, dass die Rinde in jener Gegend

selbst nur in geringer Menge vorkame und erst von einem „grossen Binnensee", fur den ich irrtùmlicher-

weise den Jamûr-See angesehen hatte ''), mit dem aber in Wirklichkeit nur die Etna-Bai gemeint sein

konnte, wie G. P. Rouffaer nachwies geholt wûrde. Wie Rumphius ferner mitteilte, war der Haupt-

stapelplatz die Insel Namatote, obgleich die Zufuhren geringer geworden seien. Auf der Insel Lakahia

wohnten die Handler, die das Produkt wieder an die Cerammer verkauften. Ausfùhrlicher verweilte Rum-
phius bei diesem Gegenstand in seinem Hauptwerke in welchem er den Massoibaum in die Nâhe seines

Lauraster Aiiiboinicus stellt '"). Er sagt — was allerdings nicht zutrifft — , dass der Baum zwar auf West-

Neu-Guinea beschrankt sei, doch dass er gerade in „Sklaven-Onin", womit er die Landschaft Onin di

bawa bezeichnet, nicht vorkame, wohl aber sùdôstlich davon auf dem Festlande gegenûber den Karas-lnseln,

sodann zwischen Katumin und Sanggala und ferner auf Namatote, Kaju Merah und Lakahia. Seit alter Zeit

besassen die Eingeborenen der Insel Kèfing (Ceram Laut-Inseln), und zwar die Bewohner der Dôrfer Kelibabu

und Tameri, das Handelsmonopol. Ihre Fahrzeuge konnten 60 — 100 Pikul Massoi fassen, fûr die sie in

1) P. A. Leupe. De Reizen der Nedeiianders naar Nieuw-Guinea 1. c. p. 44. — J. E. Heeres. Documenter! betref-

fende de ontdekkingstochten van Adriaen Dortsman. Bijdr. t. de T. L. en Vk. (6) 2. 's Gravenhage 1896, p. 269—270.

Siehe auch 1. c. pag. 626.

2) J. E. Heeres 1. c. pag. 608.

3) P. A. Leupe 1. c. pag. 47—49.

4) P. A. Leupe 1. c. pag. 71. — Nova Guinea 1. Leiden 1909, p. 112— 113.

5) P. A. Leupe 1. c. pag. 75—87. — Nova Guinea 1, p. 117.

6) Antwooid en rapport op eenige pointen uit name van zeker heer in 't vaderland. Tijdschr. voor Staathuis-

houdk. en Statistiek 13. Zwolle 1856, p. 126— 127. Auszug hieraus von P. A. Leupe. De Reizen der Nederlanders naar

Nieuvif-Guinea 1. c. pag. 85. — Zuerst wurde der Brief auszugsvveise von NiC. WnsEN (Noord- en Oost-Tartarye 2. Aufl.

Amsterdam 1705, p. 165) verôffentlicht und in der Ubeisetzung von R. H. Major (Early Voyages to Terra Australis.

London 1859. Hakluyt Soc. p. 91— 98) wurde er weiteren Kreisen zuganglich gemaclit.

7) Maatschappij ter bevordering van het Natuurk. Onderzoek der Nederl. Koloniën. Bulletin N'' 47 [1903], p. i.

8) De Javaansche naam „Seran" van ZW.-Nieuw-Guinea v66r 1545, en een rapport van Rumphius over die

kust van 1684. Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Genootsch. (2) 24. 1908, p. 328—339.

9) Herbarium Amboinense 2. Amsterdam 1741, p. 62—66. Der Titel der àltesten Schrift von Rumphius iiber

diesen Gegenstand lautet: De Corticibus Massoy & Culi Lawan. Miscell. Curiosa sive Ephemerides Germ. Acad. Nat. Cur.

Dec. 2. Ann. 1. 1682. Observ. XXII. Norimbergae 1683, p. 55. Siehe auch M. B. Valentini. Muséum Museorum i. ed. 2,

Frankfurt a/M. 17 14. Anhang p. 49. Hier auch als Cortex Ovinius bezeichnet.

10) Der jetzige botanische Name fiir den Massoibaum lautet Massoia aromatka Becc. Altère Bezeichnungen siud

Cinnamomum kiamis Nées, C. xanthoneurum Bl. und Sassafras Goesiaimm T. & B.
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Amboina einen Preis von 15— 17 Reichstalern, also 37'/;,—4272 Gulden das Pikul verlangten, wâhrend

der wirkliche Wert sich auf 20— 25 11. stellte. Auf Java wurde in guten Jahren sogar 75—100 fl. gezahlt.

Das letzte, was man ans dem 17. Jahrhundert ùber die Bemuhungen die Massoi zii erlangen,

vernimmt, ist der Bericht nach dem eine Prau, die zu diesem Zwecke im Jahre 1688 nach der Landschaft

Kowiâi gesegelt war, ausgemordet wurde '). Seitdem ist von Versuchen der Ostindischen Kompanie, den

Handel an sich zu reissen, nicht wieder die Rede.

Mit dem Erscheinen von Thomas Forrest im Geelvink-Busen im Jahre 1775 erlangte man
Kenntnis von einem neuen Vorkommen des Massoibaumes. Es waren, wie sich herausstellte, Chinesen aus

Ternate, welche dort die aus der Landschaft Waropèn stammenden Rinde erhandelten. Die weitere Angabe,

dass auch die Cerammer sie von der Sùdwestkùste aus dorther holten, beruht auf einer unrichtigen

Information-). Als John Hayes 1793 nach der Doré-Bai gekommen war, nahm er ausser Paradiesvôgeln

und Tripang auch Massoi mit

Von einem weiteren Standort erhielt man Kunde durch die „Triton"-Expedition im Jahre 1828.

Als die Korvette vor der Mûndung des Utanata lag, erzahlten die Eingeborenen, dass sie jahraus, jahrein

Besuch von den Cerammern erhielten, die dort 2—3 Monate liegen blieben, um im Austausch gegen Baum-

woUenzeuge, Messer, Eisen usw. Massoi zu erhandehi, die von den Bewohnern der umliegenden Dôrfer

angebracht wurde H. C. Macklot fiigte hinzu, dass auch ganze Schiffsladungen nach BaU gingen, wo
die Rinde mit 1 5 spanischen Matten bezahlt wurde Auch ûber den Massoihandel in der Landschaft

Kowiâi, ûber den D. Kolff ebenfalls kurz zuvor berichtet hatte *^), wurden neue Angaben gemacht.

Als J. D. VAN DEN DuNGEN CiRONOVius 1850 auf der „Circe" nach der Geelvink-Bai gelangte,

traf er vor Jendé auf der Insel Rôn 2 in Ternate beheimatete Prauen an, die dort Schildpatt, Tripang

und Massoi im Werte von 3000 fl. erhandelt hatten und zwar an einer Stelle, an der sich ehemals eine

Handelsstation des Kapt. Thomas Deighton befand '). Welch ungeheurer Gewinn dabei fur die Hândler

abfiel, geht aus den Aufzeichnungen von G. J. Fabritius hervor, der wahrend der fûnfziger Jahre des

vorigen Jahrhunderts hâufig Handelsfahrten nach Neu-Guinea unternommen hatte. Man erhielt zu jener

Zeit ein Pikul Massoi fur 6 Teller im Werte von 2 fl., wahrend man in Surabaja oder Makassar dafûr

33—35 fl. einheimsen konnte »).

Ûber den Umfang des Massoihandels in der Geelvink-Bai besitzt man einige von P. Bleeker

mitgeteilte statistische Angaben. Diesen zufolge betrug die Ausfuhr von Ternate ihrem Werte nach in

den Jahren 1844 fl. 10460, 1845 fl. 7762, 1846 fl. 268, 1847 fl. —
, 1848 fl. 2000, 1849 fl. 1113, 1850

fl. 3980, 1851 fl. 7040, 1852 fl. 3760, 1853 fl. 927, 1854 fl. 641 ^). Die bedeutenden Schwankungen lassen

sich nur durch die Unregelmassigkeit des Handelsverkehrs erklaren.

Zeuge des Massoihandels war die „Etna"-Expedition, als sie sich im Jahre 1858 auf der Reede

von Lakahia befand. Sie fand dort nicht nur ceramsche Prauen, sondern auch eine makassarsche zu dem
Zweck Massoi und Tripang von den Eingeborenen zu erwerben '"). Als sie darauf in die Etna-Bai eingefahren

1) P. A. Leupe 1. c. pag. 103— 104.

2) A Voyage to New Guinea and the Moluccas. London 1779, p. 106.

3) A. Haga. Nederlandsche Nieuw-Guinea 1. Batavia 1884, p. 335.

4) Uittreksel uit de aanteekeningen van wijlen den Heer C. J. Boers. Verhandel. en Beiigten betrekkelijk hel

Zeewezen N. V. 1. Amsterdam 1837—40, p. 583— 584.

5) Veislag van het Land, de Bewoneis en Voortbrengselen van Nieuw-Guinea. Bijdr. t. de Natuurk.

Wetensch. 5. Amsterdam 1830, p. 172. Siehe ferner J. Modéra. Verhaal van eene reize naar en langs de Zuid-Westkust

van Nieuw-Guinea. Haarlem 1830, p. 109. — Salomon Muller. Reizen en onderzoekingen in den Indischen Archipel 1.

Amsterdam 1857, p. 123. — G. P. Roufeaer. De Javaansche naam „Seran" . . .
. ,

Tijdsch. K. Nederl. Aardr. Gen. (2)

25. 1908, p. 338—339. In der lelzterwahnten Schrift wird nach der Mitteilung des Regierungskommissars A. J. vax

Delden als Verkaufspreis ii— 13 spanische Matten per Pikul angegeben.

6) Reize door den weinig bekenden Zuidelijken Molukschen Archipel. Amsterdam 1828, p. 372—374.

7) G. F. DE Bruvn Kops. Bijdrage tôt de kennis der Noord- en Oostkusten van Nieuw-Guinea. Natuurk. Tijdschr.

Ned. Ind. 1. Batavia 1850, p. 203.

8) A. GouDSWAARD. De Papoewa's van de Geelvinkbaai. Schiedam 1863, p. 48.

9) Reis door de Minahassa en den Molukschen Archipel 1. Batavia 1856, p. 203.

10) Nieuw-Guinea, ethnographisch en natuurkundig onderzocht en beschreven in 1858. Bijdr. tôt de Taal-, Land-

en Volkenk. (2) 5- Amsterdam 1862, p. 43.
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war, entdeckte sie zugleich an dem aussersten, ôstlichen Ende die Niederlassung Timbona, wohin die Ein-

geborenen von Zeit zu Zeit ihre Massoivorrâte schafften ').

Als P. VAN DER Crab sich am i6. September 187 1 vor Jendé auf der Insel Rôn befand, hatte er

einen Streitfall wegen einer Massoilieferung von der Wandamèn-Halbinsel zu untersuchen -).

A. B. Meyer ervvâhnte im Jahre 1873 das Vorkommen des Massoibaumes auf der Insel Japèn

und teilte ûberdies mit, dass in Napan, an der Sùdseite des Geelvink-Busens, Massoi zur Einlieferung

gelangte ^).

N. VON MiKLUCHO Maclay brachte im folgenden Jahre in Erfahrung, dass Eingeborene von Zeit

zu Zeit Timbona, am Ostende der Etna-Bai, aufsuchten, um dort die Massoirinde zu gewinnen *).

Als der Dampfer „Egeron" 1876 in der Sekâr-Bai, an der Sùdseite des Mac Cluer-Golfs, vor

Anker kam, war ein Chinese gerade mit dem Verladen von 200 Pikul Massoi und Kulit Lawan beschaf-

tigt ^) und zwei Jahre spater berichtete Th. B. Léon, dass gerade dièse Bai der Hauptstapelplatz fiir

Massoi sei

Odoardo Beccari meinte auf Grund seiner Erfahrungen die jâhrliche Ausfuhr aus Niederlandisch-

New-Guinea auf 700—800 Pikul schiitzen zu kônnen. Als Fundorte im Gebiete des Geelvink-Busens gab

er an Warbusi, Wairor und Jâur

1887 bekundete F. S. A. de Clercq, dass Massoi im Gebirge hinter Umâr sowie hinter Karwân
[Wairor] gesammelt wird s).

Sehr wichtig sind endlich die Mitteilungen von J. S. A. van Dissel uber Erfahrungen, die er

auf einem im Jahre 1904 unternommenen Marsche sammeln kônnte. In Wos, etwa 53 km ôstlich von

Fak-Fak, fand er namlich den Hauptort fur das Einsammeln der Massoirinde, welchem gegenùber die Men-

gen vom Berge Bâik westlich von Kowiâi, von Kowiâi selbst, sowie vom Hinterlande der Etna-Bai, erheblich

zurùcktreten. Wâhrend der Monate Juni, Juli und August 1904 waren namlich 26337 kg, im Werte von

fl. 8849, ausgefûhrt worden Da das Einernten im April beginnt und bis zum Oktober wâhrt, so stellt

jene Menge bei weitem nicht das ganze Ergebnis eines Jahres dar. Ein Baum, von den Eingeborenen Afasô

genannt, liefert etwa 2 Pikul Massoi. Die Rinde wird von Woso aus ûber Land nach einem der grossen

Nebenflûsse des Bëdidi gebracht und von dort hauptsâchlich nach Sekâr verschifft '").

Das Merkwûrdige an dieser Sache ist, dass es den Eingeborenen nicht allein gelungen war den

Hauptstapelplatz vor der Ostindischen Kompanie zu verheimlichen, sondern dass man erst 1876 und 1878

gelegentlich Kunde davon erhielt. Van Dissel war es aber erst beschieden Zeuge der Gewinnung der

Massoirinde zu sein.

Zum Schluss môgen noch einige kurze Angaben folgen, aus denen hervorgeht, dass der Massoi-

baum auch den ûbrigen Gebieten von Neu-Guinea nicht fehlt. Auf Deutsch-Neu-Guinea ist er im ôstlich-

1) Ibid. pag. 135, 53. — H. von Rosenberg. Der Malayische Archipel. Leipzig 1878, p. 429. — G. Roi.ier.

Reis vaû Amboina naar de Z.W. en N. kust van Nieuw-Guinea. Verhandel. en Berigten betr. het Zeewezen 21. Amster-

dam i86i, p. 366.

2) P. J. B. C. RoBiDÉ VAN DER Aa. Reizen naar Nederlandsch Nieuw-Guinea. 's Gravenhage 1879, p. 95.

3) Ausziige aus den auf einer Neu-Guinea-Reise im Jahre 1873 gefuhrten Tagebiichern. Dresden 1875, p. 6, 9.

4) Meine zweite Excursion nach Neu-Guinea. Natuurk. Tijdschr. Ned. Indië 36. Batavia 1874, p. 135.

5) P. C. L. Hartog. Verslag van de 3<ie reis van het stoomschip „Egeron". Soerabaia 1876, p. 4.

6) Aanteekeningen betreffende de eilanden Argoeni en Oegar. Tijdschr. voor Ind. T. L. en Vk. 37. Batavia

1884, p. 583-587.

7) Saggio statistico sulla Nuova Guinea. Cosmos di Guido Cora 3. Torino 1875—-76, p. 355. Wie Beccari

noch bemerkt, hat er die unter den einheimischen Namen bekannten CiN/ia/no/au/n-Anen Kulit Lawan und Kaju ÎSIanis

auf Neu-Guinea selbst nicht zu Gesicht bekomnien.

8) Rapport over drie reizen naar Nederlandsch Nieuw-Guinea. Tijdschr. voor Ind. T. L. en Vk. 34. Batavia

1891, p. 147.

9) Das macht 33V2 Cent oder 56 Pfennig pr. kg. Auf dem deutschen Markt wurde 1890 die Massoirinde zu

14 Mark pr. kg gehandelt ! ! (Tijdschr. Nederl. Maatschappij van Nijverheid. 's Gravenhage 1890, p. 81).

Die Ausfuhrziffern fiir die Residentschaft Ternate im Oktober 1914 sind 164 kg im Werte von fl. 60.— . im

November o und fiir die Residentschaft Amboina im Dezember 1914: 282 kg im Werte von tl. 100.— . (Publicaties van

het Encyclopaedisch Bureau N'^ 22 (i Maart 1915) Batavia, p. 2703, 2718).

10) Reis van Goras langs de Bëdidi naar Ginaroe, en over Womërâ weer naar Goras. Tijdschr. K. Nederl. Aardr.

Genootsch. (2) 24. 1907, p. 1003— 1005.
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sten Teile, und zwar im Hinterlande von Finsch-Hafen sowie an der Nordseite des Huon-Golfs bekannt,

\vo nach Hollrung die Rinde Mossi genannt wird. Aber auch im Gebiet des Konstantin-Hafens, also weit

westlicher, kommt der Baum noch vor. Mitteilungen ûber sein Auftreten finden sich bei M. Hollrung Franz
Hellwig -) und Ludw. Kàrnbach ^). Wie der letzterwahnte erzâhlt, findet die Rinde als Heilmittel gegen

sehr schvver auftretende Lungenkrankheiten Verwendung, wahrend das Holz mit Vorliebe fur den Bau
von Kanus benutzt wird, falls es unschwer zu erlangen ist.

Was Britisch-Neu-Guinea anbetrifft, so ist mir nur die Angabe von Otto Finsch bekannt gewor-

den, der den Massoibaum bei Port Moresby beobachtet hat. An der SO- und NO-Kûste soll er dagegen

selten gesehen werden. Eine Anwendung der Rinde als Arznei konnte er nicht beobachten, wohl aber

dass Stûckchen derselben als eine Art Talisman um den Hais getragen wurden

Im Gegensatz zur Massoirinde hat man der von Neu-Guinea stammenden Muskatnuss anfânglich

keine, oder jedenfalls nur geringe Beachtung geschenkt, obwohl man Grund hat zu der Annahme, dass sie

langst vor dem Erscheinen der Europaer nach den verschiedenen Inseln des Indischen Archipels ausgefùhrt

worden ist. Aile die dort lebenden Vôlker legen nun einmal Naturgegenstânden, deren Gestalt an die-

jenige menschlicher Geschlechtsteile erinnert, eine besondere Bedeutung bei und daher wird die Papua-

Muskatnuss, die ihrer lânglichen Form wegen sich einigermassen der Gestalt eines mannlichen Gliedes

niihert, neben ihrem sonstigen Zweck als Gewiirz, auch als Aphrodisiacum verwendet '•'). Da sie in frûheren

Jahrhunderten nicht nach Europa ausgefùhrt wurde, scheint man ihrem Vertrieb keine besondere Schwie-

rigkeiten in den Weg gelegt zu haben, ebensowenig wie man daran gedacht hat das Ausrottungssystem aut

Neu-Guinea zu ûbertragen. Das 1795 erlassene und 1805 erneuerte Verbot') des Handels in ^.Papoesche

mannetjesnoten" beweist, dass inzvvischen den echten Bandanûssen ein Konkurrent erwachsen war.

Soweit bekannt, hat Johannes Keyts 1678 zuerst die Papua-Muskatnuss aus der Landschaft Onin
erwâhnt und kurz beschrieben Keyts hielt sie jedenfalls der Bandanuss fur gleichwertig, denn in dem
Kontraktentwurf wurde den Eingeborenen fur die Lieferung derselbe Preis zugesagt, wie den Bewohnern
von Banda''). Darauf war es William Dampier, dem im Januar 1700 einige Muskatnûsse auf der Insel

Sabuda in die Hânde fielen •"). Jacob van Geyn stellte 1705 das Vorkommen von Muskatnussbàumen auf

Waigéu ") und Jacob Weyland in demselben Jahre an der Kleinen Geelvink-Bai fest '-). Carl Friederich

Behrexs, der an der RoGGEVEENschen Expédition (1722) teilnahm, schrieb: „Ich habe mir von glaub-

wûrdigen Leuten erzehlen lassen, dass auf den Moluckischen Insulen Bùrger oder freye Leute waren, die

auf Nova Guinea fahren und gegen ait Eisen, Muscaten-Nùsse handelten."

Jahrzehnte sollten vergehen, ehe man wieder etwas ûber die Papua-Muskatnuss, oder was man
dafùr zu halten berechtigt war, vernimmt. 1770 gluckte es Provost auf der Insel Gébé sich keimfâhige

Frûchte und Keimlinge aller molukkischen Gewiirze zu verschaffen und nach Mauritius ûberzufuhren. Was

1) Nachrichten von und Uber Kaiser Wilhelms-Land 2. Berlin 18S6. p. 122, 3. 1887, p. 141.

2) Ibid. 5. 1889, p. 40.

3) Ibid. 4. 1888, p. 59. — Eine Bootfahrt durch den Huon-Golf. Deutsche Kolonialzeitung 10 (X. F. 6). Berlin

iSQSi P- 173- — Ûber die Nutzpflanzen der Eingeborenen von Kaiser Wilhehiis-Land. A. Engler. Botanische Jahr-

biicher 16. Leipzig 1893, Beibl. W 37, p. 15.

4) Uber Naturprodukte der westlichen Siidsee. Deutsche Kolonialzeitung 4. Berlin 1887, p. 595.

5) A. G. VoRDERMAN. Pala lelaki [Alyristica argeniea Warbg.). Teysmannia 5. Batavia 1894, p. 166— 167.

6) J. A. VAN DER Chijs. Nederlandsch-Indisch Plakaatboek 1692— 181 1. 12. Batavia—-'s Hage 1894, p. 76— 77.

7) Ibid. 14. 1895, p. 155—156.

8) P. A. Leupe. De reizen der Nederlanders naar Nieuw-Guinea. Bijdr. t. de T. L. en Vie. (3) 10. 1875, p. 139. —
Einen Auszug aus diesem Bericht hatte V. Valentijn (Oud en Nieuw Oost Indien 3. 2. Dordrecht—Amsterdam 1726,

p. 63) verôffentlicht.

9j L. c. pag. 159.

10) A Collection of Voyages. 3^1 ed. 3. London 1729, p. 187.

11) P. A. Leupe 1. c. pag. 238. — Erst sehr viel spâter — 1771 — wurde mit den Radja Ampat (Salawati,

Misol, Waigama und Waigéu) ein Vertrag geschlossen, nach welchem es bei Todesstrafe verboten wurde Gewiirznelken

und Muskatniisse auszufiihren. (A. Haga. Nederlandsch Nieuw-Guinea 1. Batavia 1884, p. 274).

12) A. Haga. Het Rapport van H. Zvvaardecroon en C. Chastelijn betreffende de reis naar Nieuw-Guinea in 1705

ondernomen door Jacob Weyland. Tijdschr. v. Ind. T. L. en Vk. 30. Batavia 1886, p. 258. — Von der Entdeckung

der Muskatnussbaume hatte F. Vai.EN'TIJN (1. c. 2. l. 1726, pag. 217) bereits Mitteilung gemacht.

13) Der wohlversuchte Siidlander, das ist ausfiihrliche Reise-Beschreibung um die Welt . . . . Leipzig 1738, p. 166.
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die Muskatnùsse betrifft, so stellte sich heraus, dass man sich hatte anfûhren lassen, in dem nur '/^ der

Sendung aus echten, die ûbrigen aus „langen" Nûssen bestanden Da die Kultivirungsversuche zu kei-

nem befriedigenden Ergebnis gefûhrt hatten, wurde 1771 eine zvveite Expédition unter Provost, an der

auch Pierre Sonnerat teilnahm, ausgesandt. Bas Ziel, abermals die Insel Gébé, wurde am 9. Miirz

erreicht und dort hatte er Gelegenheit, neben der echten Banda-Muskatnuss, auch die von der Insel Sala-

wati stammende Papua-Muskatnuss zu erwerben -).

Die von Thomas Forrest wenige Jahre spâter angetretene, und ebenfalls auf den Ervverb von

Gewûrzen gerichtete Fahrt (1774), sollte nach Neu-Guinea selbst, und zwar nach dem Geelvink-Busen

fûhren, in der irrigen Voraussetzung dort vollwertiger Muskatnùsse habhaft zu werden. Im Februar 1775

konnte er sich auf der Insel Manaswari in der Doré-Bai Nûsse und Pflanzen verschaffen die er nach

Balambangan, nôrdlich von Bornéo, mitnahm, um in der neugegrùndeten Kolonie „Felicia proper"

kultivirt zu werden. Als er aber am 27. Januar 1776 dort wieder eintraf, war die junge Schôpfung inzwi-

schen durch einen Ûberfall vernichtet worden. Als eine Folge dieser Reise muss aber der 1793 von John
Hayes unternommene Versuch angesehen werden, an der Doré-Bai eine Kolonie „Nevv Albion" und damit

Muskatnusspflanzungen anzulegen. Die Statte musste aber bereits im folgenden Jahre wieder verlas-

sen werden

Nach dieser Abschweifung wenden wir uns wieder der Westkùste zu. Bei Gelegenheit der „Triton"-

Expedition im Jahre 1828 ermittelte H. C. Macklot, dass die von dort stammenden Muskatnùsse, die er

der Myrisiica dactyloides zuzâhlte, in Schiffsladungen nach der Insel Bali verfrachtet wurden *).

Auf der 1852 von C. P. de Brauw und C. Bosscher unternommenen Fahrt konnte nur die Aus-

fuhr von Muskatnùssen aus Ati-Ati sowie den Karas-Inseln festgestellt werden Das Gleiche geschah

durch die „Etna"-Expedition im Jahre 1858 in der Kamrau-Bucht

Erst seit 1872 sind Einzelheiten ùber den Handelsverkehr bekannt geworden. Aus den Aufzeich-

nungen von J. G. Coorengel geht hervor, dass die Nùsse auf den Karas-Inseln sowie an der Kùste von

Kapâur hauptsâchlich von Makassaren ausgefùhrt wurden. Die auf Tuburuasa (Karas-Inseln) gezahlten

Preise waren : i grosses Messer (Parang) fur 500 Nùsse, i Jacke von rot geblùmtem Baumwollenzeug

(Kabaja) fùr 2000 Nùsse, i makassarsche rote Hose fùr 3000 Nùsse, eine rote Flanelljacke (Baskat) fur

2500 Nùsse, I Katti (0,617 kg) Schildpatt fùr 10000 Nùsse usw. *). In der Bai von Kapaur, wo die Mus-

katnùsse nach Gewicht gehandelt wurden, erhielt man '/^ Pikul Nùsse fùr i Pikul (61,76 kg) Reis, ferner

wurden fùr je i Pikul Nùsse gezahlt, 2000 Stùck Sagokuchen, 2 Pikul Eisen, 2 Stùck geblùmtes Baumwol-
lenzeug, 4 Stùck Madapolam, i Stuck weisses Baumwollenzeug, 2 Stùck rotes oder blaues Baumwollen-

zeug, 2 Singaporesche Gewehre, 2 Fasschen Schiesspulver oder i Pikul Blei "). Abgesehen von dem unge-

heuren Gewinn, den der Handler herausschlug, fâllt es auf, dass der Wert der im Austausch gegen die

1) [G. H. J.] LE Gentil [de la Galaisière]. Voyage dans les Mers de l'Inde 2. Paris 1781, p. 688. —
O. Warburg (Die Muskatnuss. Leipzig 1897, p. 213. Anm. 2) meint, dass sie der Myristica philippc/tsis angeliorten, ich

môchte aber eininal wissen, wie dièse Art nach Gébé kommen soll, zumal dort die Pala 0/ii/t {^Alyiistica aigLittiii) billig

zu haben ist.

2) Voyage à la Nouvelle-Guinée. Paris 1776, p. 118. — O. Warburg sagt auf p. 214 seines Werkes ganz

zutreffend, dass Sonnerat bis Gébé gekommen sei, auf p. 352 lasst er ihn aber nach Salawati und Neu-Guinea gelangen,

was durchaus unzutreffend ist.

3) A Voyage to New Guinea and the Moluccas. London 1779, p. 108.

4) P. A. Leupe. Captain Me Cluer en zijne verrichtingen om de Oost 1790— 1795. Bijdr. t. de T. L. en Vk.

(4) 1. 'sGravenhage 1877, p. 277. — A. Haga. Nederlandsch Nieuw-Guinea 1. Batavia 1884, p. 349. — Ida Lee.

A Forgotten Navigator: Captain (afterwards Sir) John Hayes and his Voyage of 1793. Geogr. Journal 38. London 1911,

p. 588. Siehe auch A. Wichmann. Nova Guinea 1. Leiden 1909, p. 275., 2. 2. 1912, p. 819.

5) Verslag van het Land, de Bevvoners en de Voortbrengselen van eenige plaatsen op de kust van Nieuw-(ruinea.

Bijdragen tôt de Natuurk. Wetensch. 5. Amsterdam 1830, p. 172.

6) C. P. DE Brauw. Reis naar Banda, de Ceram Laut-eilanden, het Zuidwestelijk gedeelte van Nieuw-Guinea....

Verhandcl. en Berigten betr. het Zeewezen. Amsterdam 1854, p. 207.

7) Nieuw-Guinea ethnographisch en natuurknndig onderzocht en beschreven in 1858. Bijdr. t. de T. L. en Vk.

(2) 5. 1862, p. 28.

8) Journaal eener reis naar Misol, Onin en de Geelvink-baai . . . . 1872. (P. J. B. C. RoBiDÉ VAN DER Aa. Rei-

zen naar Nederl. Nieuw-Guinea. 's Gravenhage 1879, p. 164).

9) L. c. pag. 176.
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Niisse gelieferten Waren so erheblich auseinanderging iind man sollte meinen, dass das Angebot eines

klugen Kaufmannes sich auf die billigste Warengattung beschranken wûrde. Dass dies mit nichten der Fall

ist, ruhrt davon lier, dass der Papuane nur das kauft, was er fur sich nôtig hat oder andervveitig an den

Mann bringen kann. Das Lager des Handlers musste daher mit allen Waren versehen sein, die auf dem
papuanischen Markt verLangt wurden.

Nach Odoardo Beccari, der sich ebenfalls 1872 an der Westkûste von Neu-Guinea aufhielt, sind

es ausser den raakassarschen Prauen auch die ceramschen, welche die Muskatnûsse ausfûhren. Er schatzte

die Ernte in guten Jahren auf 3000 Pikul, wobei 10000 Nusse mit Schale und Macis im getrockneten

Zustande i Pikul 40 Katti (86 '/^ kg) wogen und bezahlt wurden mit 5 Stûck Madapolam im Werte von

+ fl. 4.25 pr. Stûck

Von Bedeutung sind endlich die Mitteikmgen von J. W. van Hille. Er wies zunachst darauf hin,

dass infolge der im Laufe der letzten Jahrzehnte zugenommenen Ausfuhr sowie der erhôhten Preise die

Pflanzungen eine Vergrôsserung erfahren haben. Man erntet in West-Neu-Guinea dreimal im Jahre und
nennt die Friichte der grôssten und besten Ernte, bei der so ziemlich aile zu derselben Zeit, nâmlich am
Jahresanfang reif werden, Pala harat"^). Die Henggi hepman (in Kapâur) oder Saircra (in Onin) nennt

man die gegen April gesammelten frùhreifen — wôrtlich warmen — Nûsse. Die gegen Juni in ungleichem

Reifezustande sowie in geringer Zahl geernteten Frûchte werden Pala iiuiur genannt. Das Einernten ge-

schieht auf sehr einfache Weise, indem die Nûsse mit Stôcken vom Baume geschlagen werden, nachdem
der Boden vorher eine Sâuberung erfahren hat, um ein Verlorengehen môglichst zu verhindern. Die

schwierigste Aufgabe bildet der Transport zur Kûste, nicht allein wegen der Steilheit der Pfade, sondern

auch der haufig weiten Entfernung vom Einschiffungsort (Sekâr oder Fak-Fak). '')

Man hat die Papua-Muskatnuss frûher identifizirt i) mit Alyristica dactyloides Gaertn. 2) mit

M. fatua Houtt. ^) und 3) mit AI. philippensis Lam. ''). Erst O. Warburg hat gezeigt dass sie eine selb-

stàndige Art, M. argentea Warbg., darstellt *) und dass die Gattung noch durch andere Artén auf Neu-

Guinea vertreten ist

Die Handelsobjekte tierischen Ursprungs, Tripang, Schildpatt, Perlmutterschalen und Vogelbalge,

sind die gleichen wie an anderen Kûsten Neu-Guineas und nicht von besonderer Bedeutung. Etwas

anders steht es dagegen hinsichtlich des Menschenhandels und der Sklaverei ûberhaupt. Wenn man die

Westhalfte Neu-Guineas ins Auge fasst, so darf man getrost behaupten, dass den Papuanen die Sklaverei

ursprûnglich fremd war und zum grôssten Teile auch noch heutigentags fremd ist. H. J. Nieboer war denn

auch meiner Ansicht nach im vollen Rechte, wenn er zu dem Ergebnis gelangte „that in most parts of

the world where agricultural savages live slaves are, or were purchased or captured by civilized or semi-

civiiized people" '").

1) Saggio statistico sulla Nuova (luinea Olandese. Cosmos di Guido Coia 3. Torino 1875— 76, p. 356.

2) Nach H. HiRSCHi (Reisen in Nordwest-Neu-Guinea. Jahresber. Geogv. Ethnogr. Ges. 1907—8. Zurich 1908,

p. 104) wurden Anfang 1905 1000 Niisse mit i fl. oder einem Aquivalent in natura bezahlt. — Nach J. M. Janse wird

die Papua-Muskatnuss mit
'-/s,

ihre Macis aber nur mit '/é des Preises der ecliten Musicatnuss auf dem Weltmarl-ct bezahlt.

(De nootmuskaat-cultuur in de Minahassa en de Banda-eilanden. Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin 28. Buitenzorg

1898, p. 230— 231). Siehe auch O. Warburg. Die Muskatnuss 1897, p. 359—361.

3) H. HiRSCHI, der sich gerade nach Ablauf einer derartigen Ernte in Fak-Fak befand, erzàhlt : „Da die reifen,

lose in der Schale sitzenden Niisse einen hoheren Preis ziehen, als die unrcifen, fest in der Schale sitzenden, so haben

z. B. die Handler in Fakfak spezielles Personal, um die unreifen Niisse in scheinbar reife umzuwandeln, indem durch

Klopfen die Niisse freigemacht werden. Einige Tagc vor Abgang eines Dampfers nach Java hort man wiihrend der Mus-

katnusszeit in Fakfak Tag und Nacht das eintônige Nussklopfen." (1. c. pag. 104— 105).

4) Reizen in West-Nieuw-Guinea. Tijdschr. Kon. Nederl. Aard. Gen. (2) 23. 1906. p. 507— 50S.

5) H. C. Macklot 1. c. pag. 172. Nach O. Warburg (Die Muskatnuss 1897, p. 378) diirften die Gaertnerschen

Friichte zu M. laurifolia gehôren. 6) C. L. Blume. Rumphia 1. Lugd. Batav. 1835, p. 185— 187.

7) J. B. HoMBRON. Aperçu comparatif sur la côte N. de la Nouvelle-Hollande. Ann. marit. et colon. 85. Paris

1844, p. 826. — J. DUMOXT d'Urvili.e. Voyage au Pôle Sud et dans l'Océanie. Histoire du Voyage 6. Paris 1844, p. 307.

8) O. Warburg. Die Muskatnuss. Leipzig 1897, p. 347—366. — Monographie der Myristicaceen. Nova Acta,

Abhandlungen der Kaiserl. Leop. Carol. Deutschen Akad. der Naturf. 68. Halle 1897. p. 446.

9) L. c. pag. 392—542.

10) H. J. NiERiîOER. Slavery a an Industrial System. The Hague 1900, p. 414, Siehe auch A. Vierkandt. Peterm.

Mittlg. 47. 1905, p. 285.
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Indem wir uns vorderhand auf die Betrachtung des Sklavenhandels in West-Neu-Guinea beschraiiken,

kônnen wir feststellen, dass die ersten Europâer, die mit den Eingeborenen in nâhere Berûhrung kamen,

ihn als eine bestehende Institution vorfanden. Er wird denn auch nicht viel jûnger sein, a!s die Handels-

beziehungen der Malaien mit den dort lebenden Stàmmen, die in eine graue, uns gânzlich unbekannte

Vorzeit zurùckreichen. Der Handel lag, wie wir bereits frtiher sahen, bei der Ankunft der Hollândcr

hauptsâchlich in den Hânden der Ceram Laut-Insulaner, die fur den Weitervertrieb der Waren Serge tru-

gen. Schon damais gab es aber am Menschenfleisch am meisten zu verdienen.

Einmal darauf aufmerksam gemacht, suchte die Ost-Indische Kompanie die ihr in den Molukken

mangelnden Arbeitskrafte, unter Ausschaltung des Zwischenhandels, in der Landschaft Onin, damais

geradezu Sklaven-Onin genannt, zu erwerben. Die ersten, welche einen dahingehenden Auftrag erhielten,

waren Josua Braconier und Frederick Gommersdorp, denen bei ihrem Besuch 1654 vom Radja zugesagt

wurde, „dat de Nederlanders, wanneer zij daar verschenen, jaarlijks 2 à 300 slaven en een groote partij

massooi à contant te koop zouden vinden" Im ûbrigen liess man sie mit leeren Handen abziehen und

da man auch bei spâteren Versuchen nicht allein nicht zum Ziel gelangte, sondern sogar noch Ûberfâllen

ausgesetzt gewesen war, so wurden unter dem 30. April 1659 von der Indischen Regierung die weiteren

Fahrten untersagt Trotzdem wurde 1662 bereits wieder ein Schiff ausgesandt, das wirklich mit 38 Skla-

ven heimkehrte ^). Im Jahre 1663 konnten 23, und 1696 sogar 99 erworben werden ''), womit dieser Han-

delszweig im wesentlichen sein Ende fand und den Cerammern als Monopol verblieb, die es bis weit bis

in das 19. Jahrhundert hinein fast ungestôrt ausûben konnten.

Als William Dampier im Jahre 1700 die Westkuste von Neu-Guinea berûhrt hatte, gelangte er

nach der Insel Sabuda (2^38' S, i3i°34' O) und erfuhr hier, dass die Bevvohner Fahrten nach Neu-Guinea

unternahmen, um u. a. Sklaven zu erwerben und dièse nach Goram [Gorong] weiter zu verkaufen s). Sie

werden dièse wohl von der am nâchsten liegenden Berâu-Kûste, „dem klassischen Lande der Sklavenjagden"

geholt haben. W. Marsden war es zuerst, der auf dièses Gebiet die Aufmerksamheit lenkte, auf Grund

eines Lerichtes iiber den Uberfall der „Northumberland" im Jahre 1783"). Naher bekannt geworden ist

dièses Gebiet erst durch die Forschungen von J.
W. van Hille, aus denen hervorgeht, dass es sehr schvver

hait die Ûbeltâter in dem morastigen, von unzâhligen Kreeks durchzogenen Lande aufzuspùren

Gesetzlich hatte die Sklaverei am i. Januar 1860 zu bestehen aufgehôrt; es wiihrte aber noch

lange Jahre, ehe die Aufhebung in den Molukken zustande kam. Sie begann in Batjan am i. Juli 1878,

wo die Freilassung von 152 Sklaven auf fl. 8840.— zu stehen kam. Auf Tidore wurde am i. Juli 1879

damit ein Anfang gemacht und fur die Freilassung von 3078 Individuen die Summe von fl. 146.000

aufgewandt. Auf Ternate, wo man am 28. September 1879 begann, waren es 137 1, die mit fl. 51.000

abgelôst wurden s). Davon war die Mehrzahl Papuanen, von denen jedoch viele auch von den Papua-

nischen Insein und Nord-Neu-Guinea stammten. Es ist klar, dass man die durch die Freilassung entstan-

denen Lûcken durch neue Sklavenzufuhren, wo dies nur irgendwie môglich war, ergânzte. ,

Um 5'/^ Uhr des Nachmittags setzte die „Zeemeeuvv" sich wieder in Bewegung und

traf bei lachendem Sonnenschein atn Morgen des 22. Januar, gegen 7^/,, Uhr, wieder auf der

Reede von Fak-Fak ein. Wâhrend der Résident, in Begleitung des Herrn VAN HiLLE, kurz

darauf wieder der Station zustrebte, gingen VAN NOUHUYS und ich nach dem Friihstùck auf

den kleinen Stationsdampfer „Pionier" ùber, auf dem auch Herr J. van Dissel sich zu uns

1) P. A. Leupe. De reizen der Nederlanders naar Nieuw-Guinea. Bijdr. t. de T. L. en Vk. (3) 10. 'sf lraven-

hage 1875, p. 49.

2) L. c. pag. 57. 3) L. c. pag. 59. 4) L. c. pag. 62, 64, 103.

5) A Voyage to New Holland, &c. in the Year 1699. A Collection of Voyages 3^' ed. 3. London 1729, p. 1S8.

6) Notice respecting the Natives of New Guinea. Transact. R. Asiat. Soc. of Gr. Britain and Ireland 3. London.

1831, p. 125— 130. Siehe auch A. Wichmann. Nova Guinea 1. 1909, p. 235.

7) Reizen in West-Nieuw-Guinea. Tijdschr. K. Nederl. Aardrijksk. Clenootsch. (2) 22. 1905, p. 262—263; (2)

24. 1907, p. 554—557-

8) O. M. DE MuNNiCK. Mijn ambtelijk verleden (1858— 1894). Amsterdam 1912, p. 109. — J. H. P. E. K.nip-

HORST. Een korte terughlik op de Molukken en Noordwestelijk Nieuw-Guinea. De Indische Gids 5. 2. Amsterdam

1883, p. 341.

Nova Guinea. IV. Reisebericht. q
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gesellte, um eine mehrtagige Fahrt nach der grossen Bucht von Adi anzutreten. Dem Resi-

denten vvar nàmlich Anfang April 1901 die Nachricht zugegangen, dass unweit der Mùndung
des Belangkat eine Erdolquelle sich befànde. Er hatte sic bereits in demselben Jahre personlich

besucht, aber nicht mit Sicherheit ermitteln konnen, ob der erwartete Leuchtstoff vorhanden

sei. Seinem Wunsche, eine dieser Untersuchung Quelle vorzunehmen, leistete ich sehr gern

Folge, aber um ein Haar wàre daraus nichts geworden. Kurz nach der Rùckkehr von Sekar

war ich nàmlich zu Fall gekommen und hatte mir eine Verletzung der Kniescheibe zugezo-

gen, die mich wàhrend der nàchsten VVochen erheblich im Gebrauch der Extremitàten hin-

derte. Im Hinblick auf eine nie wiederkehrende Gelegenheit musste aber der Ausflug ge-

wagt werden.

Der von Herrn VAN HiLLE zu Verfùgung gestellte „Pionier" war eigentlich nicht viel

mehr als eine grosse Dampf barkasse, reichte aber fur die Zwecke, denen er diente, voUig

aus. Das Personal bestand ausschliesslich aus Eingeborenen. Der Fiihrer (Djuragan) sovvie der

Maschinist waren Malaien, die Mannschaft dagegen stammte dagegen durchweg aus verschie-

denen Gegenden des ustlichsten Telles des Archipels. Dementsprechend war auch der Wirkungs-

kreis des Bootes ein beschrànkter und eigentliche Fahrten auf hoher See sowie zur Nachtzeit

waren ihm untersagt. Auf strenge Ordnung und Disziplin wurde nicht allzuviel Gewicht ge-

legt, aber ohne dass jemand sich ein Versàumnis zu Schulden kommen liess, trug ailes mehr

den Anstrich des Sichgehenlassens. Bereits um g Uhr fuhren wir mit sudlichem Kurs, beglei-

tet von einer frischen Siidwestbrise ab. Auf einem eisernen Aufbau auf dem Deck sass oder

stand mit unerschùtterlichem Ernst der Djuragan wàhrend des ganzen Tages neben dem

Rudergànger. Einer Seekarte bedurfte er nicht, da ihm das ganze Kùstengebiet genau be-

kannt war. Auf dem verhàltmàssig grossen Hinterdeck ging es dagegen àusserst gemùtlich zu.

Neben der Schiffsmannschaft lagerte dort eine Schaar von Menschen, zusammengewurfelt aus

den verschiedensten Gebieten. Sie hockten stets in Gruppen von Gauverwandten zusammen,

die auch stets gemeinsam ihre Mahlzeiten einnahmen. Daher ging auch das Herdfeuer wàhrend

des ganzen Tages nicht aus; fortwàhrend gab es etwas zu schmoren und zu braten. Und wie

herrlich, dass Uberfluss an Speisen herrschte ! Am. Hinterende des Schiffes waren nàmlich

in kurzen Abstànden nebeneinander nicht weniger als 5 Fischleinen befestigt worden. Eine

jede endigte in einem kràftigen Haken, an dem aber kein Aas, sondern lediglich einige Vo-

gelfedern angebracht waren, die vollig genugten, um die begehrten Schuppentiere anzulocken.

Unausgesetzt stand ein Mann auf dem Ausguck, um die Leine sofort einziehen zu konnen,

wenn eines angebissen hatte. Mit grosser Spannung wird dem Ergebnis des Fanges entgegen-

gesehen und als einmal, als Besonderheit, ein i ni langer Fisch erbeutet worden war,

konnte es sich selbst der Djuragan nicht versagen von seinem hohen Sitz herabzusteigen und

das schmucke Beutestùck schmunzelnd zu bewundern. Das Opfer wurde jedesmal sofort ab-

geschlachtet, um nach seiner Herrichtung mit fabelhafter Schnelligkeit zu verschwinden. Her-

vorgehoben moge jedoch werden, dass uns Europàern mit Vergnugen reichliche Mengen fur

den Mittags- und Abendtisch abgetreten wurden.

Um 1 1 Uhr befanden wir uns auf der Hohe der Inseln Otar und Urat, die damais

noch auf den Karten als ein Eiland, unter dem Namen Samei, angegeben waren '). Wie Herr

i) Maatschappij ter bevordeiing van het Natuurkundig Onderzoek der Nederl. Koloniën. Bull. N'' 43. 1903, p. 21.
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VAN DiSSEL uns mitteilte, ist dies der Name eines hinter ihnen liegenden Kusten.strichcs.

Beide Inseln, ebenso wie die hùgelige Kùste von Neu-Guinea, sind ùber und ùber bewaldet.

Auf Otar konnte man am Strande einige Entblossungen von Kalkstein beobachten. Spàter

tauchte die Gruppe der Karas-Inseln auf und liess sich auch das Kùstengebirge von Neu-

Guinea, das in dem Berge Bâik gipfelt, uberblicken. Auf Tuburuâsa folgte die hnhere Insel

Karas, in deren Nàhe wir um 2 Uhr gelangten. Beide Inseln waren bewaldet und lugten nur

am Meeresufer hier und da weisse Kalksteinmassen hervor. Die dritte, Fâur, blieb hinter Karas

verborgen. Das hinter ihnen Hegende Kùstengebiet war ganz flach und niedrig; erst weiter

gen S. wurde es aufs neue gebirgig. AUmàhhch ansteigend, erschicn als hochster Gipfel der

etwa I200 m hohe und volHg bewaldete Berg Bâik, dem wir uns um 4^/^ Uhr gegenùber be-

fanden. Eine Stunde spâter gewahrte man den aus dem untersten Abhang herabsturzenden,

bereits von RUMPHIUS erwàhnten VVasserfalI Giti-Giti '), der aber, aus der Ferne gesehen,

durchaus nicht den erwarteten grossen Eindruck hervorruft. Giti-Giti ist ein ceramsches Wort

und bedeutet dasselbe wie das einheimische Gor-Gor, nàmhch nichts anderes als Wasserfall.

Weiter sùdlich folgte noch ein zweiter, der aber weit schmàchtiger war. Schliesslich kam noch

der Kumawa, ein ziemlich schroffer, vielfach gezackter, etwa 1482 m hoher Berg in Sicht und

dann brach die Nacht herein. Von rechtswegen wàren wir vorher genotigt gewesen irgend

einen Ankerplatz aufzusuchen, wenn nicht, um die Zeit auszunutzen, VAN NOUHUYS das Opfer

gebracht hàtte die Fùhrung des Dampfers zu ijbernehmen. Auf dièse Weise konnte die Fahrt

ununterbrochen fortgesetzt werden. Als wir in der Frùhe des 23. erwachten, bemerkten

wir in SSO den 1392 m hohen, isolirt anfragenden Berg Buru, der aber sehr bald sein Haupt

in Wolken zu verstecken begann. Wir dampften bereits angesichts der Insel Kaju Merah

und durchfuhren darauf die zwischen ihrer Ostkùste

und dem Festlande von Neu-Guinea sich befindende

Meerenge (Fig. 23). An der kleinen Insel Mona -)

vorbei, gelangten wir in die Kaju Merah-Bucht,

die voUig einem Binnensee gleicht, da keine Durch-

fahrt mehr sichtbar ist. Auf der spiegelglatten See,

deren Oberflàche nicht einmal durch ein sàuseln-

des Lùftchen gekràuselt wird, erscheint ailes wie

tôt und ausgestorben. Kein Segler, kein Ruderboot

belebt die Szene und auch auf dem ùber und ùber

bewaldeten Kaju Merah spàht das Auge vergebens Fig. 23. Triton- und Kaju Merah-Bucht.

nach einem lebenden Wesen oder menschlichen

Behausungen und doch gibt es ùberall Bewohner. Reizvoll sind in der Bucht die zahlreichen

kleinen baumbedeckten Eilande und Korallenfelsen, die nur wenige Meter ùber dem Spiegel

der See hervorragen.

Wenige Minuten vor 9 Uhr stoppte der „Pionier" plôtzlich unweit der Kùste von

Kaju Merah. Der Mandur, der Mann unter dessen Fuchtel die Schififsmannschaft steht, rief

etwas mit ùberlauter Stimme nach dem anscheinend ganz verodeten Strand hinùber. Bereits

1) Antwoord en Rapport Tijdschr. voor Staathuishoudk. en Statistiek 13. Zwolle 1856, p. 126.

2) Mondan der Seekarte. (Vaarwaters en Ankerplaatsen op de Zuidwestkust van Nieuw-tniiuea. 's Gravenhage

1903. Dept. van Marine N° 271— 5).
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nach vvenigen Minuten sahen wir ein Boot auf der Wasserflàche erscheinen und auf uns zurudern.

An Bord gekommen, bemerkte der Insasse auf Befragen, dass er nicht der gesuchte Mann sei und

dass dieser an einer anderen, von ihm nàher bezeichneten Stelle der Insel zu finden sei. Der

Dampfer setzte darauf seine Fahrt fort, um nach 20 Minuten abermals zu halten. Diesmal war

das Anrufen von Erfolg begleitet, indem der Kapitan des Ortes Larui, der Bescheid musste,

sich bald darauf nebst einigen Begleitern einfand. Im ùbrigen kam uns vvàhrend des Aufenthal-

tes in der Bucht von Kaju Merah nur noch ein einziges Lebewesen in Gestalt eines kleinen

Walfisches zu Gesicht. An den Vorsprùngen der Insel, die dann und wann passirt wurden,

konnte man deutlich das Fallen der Kalksteinbànke, nach der Bucht zu, beobachten.

Um 9 Uhr 55 Minuten hatten wir das sùdliche Ende von Kaju Merah erreicht und

trat nunmehr der Berg Buru vvieder frei hervor. Von dem jetzigen Standpunkt aus konnte man

zugleich beobachten, dass auf ihn das Charles Louis-Gebirge folgte. Auch die langgestreckte,

niedrige Insel Lakahia wurde in derselben Richtung bemerkt. Um 11
'/4 Uhr kam der Dampfer,

nach Umschifïung des Kaps Awura, endlich in einer kleinen Ausbuchtung der Lakahia-Bucht

zu Anker. Rasch wurde abgegessen, worauf wir, nach vierstelstùndiger Ruderfahrt, mit dem

Glockenschlage 12 Uhr, uns an dem flachen sandigen Strande bei der Mùndung des Belangkat '),

4'/, km westlich vom Eingang in die Etna-Bai, befanden. Dort, am linken Ufer, lagen einige

verlassene armselige Hiitten oder, besser gesagt, ganz primitive, nach allen Seiten offene

Schuppen und in ihrer unmittelbaren Nàhe wahre Kjokkenmoddinger, riesige Haufen von

Austernschalen, in denen diejenigen anderer Mollusken nur als accessorische Gemengteile

erschienen. Sie riihrten von Eingeborenen lier, die auf ihren Handels- oder auch Raubfahrten,

sich dièse Stàtte zu einem zeitweiligen Aufenthaltsort ausersehen hatten -).

Die Mùndung des Belangkat besitzt eine Breite von etwa 40 m ; an dem gegenùber-

liegenden rechten Ufer endigt am Strande ein bewaldeter Rùcken, der aus einem schwàrzlich-

grauen Kalkstein besteht, der àusserlich einen ganz palàozoischen Eindruck machte L. RUTTEN

wies sich jedoch darin nicht nàher bestimmbare Reste von Globigerinidae und Textularidae

nach, die keine Altersbestimmung zuliessen. Sie dùrften wohl dem Neogen angehoren. Nach-

dem ich mich hatte hinùberrudern lassen, um einige Handstùcke zu schlagen, wurde die Fahrt

stromaufwàrts angetreten, wobei den zahlreichen Krùmmungen des Elusses gefolgt wurde.

Sehr bald war zu beiden Seiten nichts anderes als ein Rhizophorenmorast zu bemerken und

nach einer halbstùndigen Fahrt wurde der Fluss so untief, dass wir inmitten desselben aus-

steigen mussten. Nunmehr begann eine zwar nur 12 Minuten wàhrende, aber doch fur mich

sehr schmerzhafte Wanderung, die zuriickzulegen, ohne die ausgiebige Unterstùtzung von

YAN NOUHUYS, untunlich gewesen wàre. Nach dem Verlassen des Sumpfes ging es auf ziem-

lich ebenem Boden, der nur von einigen Bacheinschnitten, in denen sich Kalksteingerôlle vor-

fanden, durchfurcht war, in nordlicher Richtung weiter. Erst um 2 Uhr 10 Minuten stiessen

wir auf einen Hugel, der bestiegen wurde und an dessen Abhàngen innerhalb einer Viertel-

stunde eine schmale Schlucht erreicht wurde, in der sich die „Petroleumquelle"' befand *). Sie

1) Kambelangan nach J. W. van Hille. (Reizen in West-Nieuw-Guinea. Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Genootsch.

(2) 22. 1905, p. 313).

2) Uber das Drama, das sich ein halbes Jahr spatei- dort abspielte, werden wir bei der Beschreibung unseies

Aufenthaltes auf dem Jamûr-See berichten.

3) Maatscliappij îer bevordering van het Natuurk. Onderzoek der Nederl. Koloniën. Bulletin N° 43. 19 13, p. 17.

4) Foraminiferen-fuhrende Gesteine von Niederliindisch-Neu-Guinea. Nova Guinea 6. Leiden 1914, p. 40-
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liegt nicht viel mehr als lo m ii. d. M. Inmitten des Taies war ein grosses Loch ausgesprengt

worden, an dessen unterem Ende zwei grosse Sandsteinblocke lagen. Etwas entfernt davon

befanden sich unter einem Absturz 4 Wasserbecken, von denen aber nur das grr)sste bemerkens-

wert war (Fig. 24. B). Es war von rechteckiger Gestalt; die grôsste Lange betrug 1,27 m, die

grosste Breite 1,20 m und die Tiefe nur 82 cm. Das Wasser besass eine gelblichbraune Fàr-

bung und wurde durch starke Kohlensàureaustromungen in

einer lebhaft aufwirbelnden Bewegung gehalten, an drei Stellen

war dièse so stark, dass das trùbe Wasser in einem dicken

Strahl herausgestossen wurde und das dadurch erzeugte Gé-

lose, demjenigen einer Dampfmaschine glich. Die Temperatur

betrug nur 19° C. ') In eine Flasche gefiillt, setzte sich der trùbe

Schlamm allmàhlich ab und stellte dann das Wasser einen Sàuer-

ling dar, dem nur ein etwas toniger Geruch anhaftete. Die 3

anderen Becken besassen einen Durchmesser von nur 20— 25 cm

und fand in ihnen ein ruhigeres Aufsteigen der Gasblasen statt

(Fig. 24 A). Es scheint kein Zweifel darùber obwalten zu

konnen, dass die Aussprengung des grosses Loches, in dem

die Wasserbecken sich gebildet haben, durch stark gespanntes

Kohiensàuregas bewirkt worden war.

Um 2'/^ Uhr traten wir den Rùckmarsch auf, worauf

wir um 4 Uhr das im Fluss liegende Boot wieder bestiegen

und um 4'/2 Uhr die Mùndung erreichten. Nachdem ein in

der Nàhe im Meere aufragender Felsen, von einer sonderbaren

Gestalt, besichtigt worden war, kehrten wir nachdem „Pionier" ^'ë- 24- l'ian der Schiammquelle.

zurùck, der alsdann unter Dampf ging, um vor der Insel Lakahia ùber Nacht liegen zu bleiben.

Am Morgen des 14. statteten wir der genannten Insel, die etwa 2,8 km lang und

0,8 km breit ist, einen Besuch ab, wozu eine viertelstùndige Ruderfahrt erforderlich war, da

das umgebende Strandrift" den Dampfer, trotz seines geringen Tiefganges, gezwungen hatte

ziemlich weit draussen vor Anker zu gehen. Gleich beim Betreten des flachen sandigen Stran-

des stiessen wir auf zahlreiche grossere und kleinere Fragmente von Kohle, auch fanden

sich Stùcke eines schonen Lacazinakalksteines -), welch letztere aber verschleppt sein dùrften,

da auf Lakahia das Eozùn fehlt. Die Insel war zur Zeit unseres Besuches unbewohnt und

der Radja von Lakahia hauste schon seit langer Zeit mit seinen Untertanen in dem niedrigen

und morastigen Kùstengebiet, das 3'/2 km von der Insel entfernt liegt und als Schlupfwinkel

weit geeigneter ist. Zwar hatte VAN DiSSEL im April igoi noch eine kleine Niederlassung

am Strande von Lakahia gefunden, die jedoch nur sehr zeitlicher Art gewesen sein kann.

Unweit der Landungsstelle fanden sich in einer, an einem Baume hàngenden Tasche 3 Schà-

del und spàter im Walde ein des Schàdels beraubtes Gerippe, das eine nur zu beredte

Sprache redete.

Der ostliche Teil der Insel ist ganz flach und grosstenteils mit Wald bedeckt. An

i) Von H. IIiRSCHi, der sie 1904 besuchte, wird sie kurz ervvahnt. (Jahresbericht der Geogr.-Ethnogr. Gesellschaft

1907—8. Zurich 1908, p. 92).

3) L. RUTTEN. 1. c. pag. 40.
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ihrem Ostrande fand sich zunàchst ein sandiger Kalkstein anstehend, der noch unter dem

Einfluss der Gezeiten stand. Die Schichten waren an der Oberflàche, ebenso vvie die ans ihnen

stammenden, massenhaft umherliegenden, losen Blocke von Muscheln gànzlich zernagt. Auch

fanden sicli kugelformig abgesonderte Stùcke desselben Gesteines, an denen man zugleich

eine Umwandlung in braunes Eisenhydroxyd bemerkte. Dieser Kalkstein wird von einem Floz

schwarzer Braunkohie ùberlagert, das in N-S streicht und schwach (ii— 20°) nach W ein-

fâllt, wo es sehr bald unter Sanden verschwindet. Als im Fallen mit der Hacke ein Loch

gegraben wurde, konnte in wenigen Fuss Tiefe das Floz wieder aufgefunden werden, das

Loch fullte sich aber alsbald mit Seewasser. Darauf durchquerten wir das schmale Eiland,

das mit dichtem Urwald bedeckt war, wàhrend der Boden aus Seesand mit zahlreichen Resten

rezenter Muscheln bestand. Das SO-Ufer wurde an einer Stelle erreicht, von der aus das Kap

Bohia in S 25° O gepeilt werden konnte. Das Floz war dort in einer Ausdehnung von etwa

180 m am Strande aufgeschlossen und fiel mit 19° nach N 35° W ein. Da meine Gehwerkzeuge

der Schonung bedurften, setzte van Nouhuys allein den Marsch in einer siidwestlichen Rich-

tung weiter fort. Seinen freundlichst mitgeteilten Beobachtungen ist zu entnehmen, dass auf

die Kohlen blàuliche feste Tonbànke und ferner 4 Bànke eines lichtgrauen Schiefertones von

je 21 cm Màchtigkeit folgen. Sie befanden sich ^/^ m ùber dem hochsten Wasserstande und

fielen mit ig° nach N 65° W ein. Weiter nach SW geht der blàuliche Ton, der zuweilen fest,

zuweilen aber weich ist, wieder zu Tage aus. Der im Innern der Insel sich erhebende, etwa

25 m hohe Hugel setzt sich dagegen aus einem harten Sandsteine zusammen.

Die Kohlen von Lakahia sind wiederholt in der Literatur erwahnt worden. Zum erstenmale hôrt

man von ihnen durch Johannes Keyts, der wahrend seiner Anwesenheit auf Banda davon benachrichtigt

worden war. Seine Bemûhungen den Fundort bei Gelegenheit seiner Reise im Jahre 1678 zu ermitteln,

schlugen indessen fehl. Als er wahrend seiner Anwesenheit auf Namatote die Eingeborenen zu bestimmen

suchte, ihm das Eiland mit den Kohlen zu zeigen, erfolgte ein Ûberfall Als Augustijn Dircksz. im

nâchsten Jahre nach der Westkûste abging, wurde er zugleich beauftragt Nachforschungen nach den Kohlen

anzustellen, aber obwohl er dem Ziele weit nilher kam, namlich bis zur Kaju Merah-Bai [„Pisang-Bai"],

gelang es ihm nicht die gewiinschte Auskunft zu erhalten. Erst C. P. de Brauw, der am 19. Mârz 1852

auf der Schonerbrigg „Egmond" nach Lakahia gekommen war, liess Proben der Kohlen sammeln, die auf

dem Herdfeuer sehr gut brannten -). Als jedoch im folgenden Jahre der Kriegsdampfer „Vesuvius" seine

Anwesenheit dazu benutzte, die Kohlen fur die Heizung der Dampfkessel zu verwenden, erwiesen sie sich

als unbrauchbar Eine eingehendere Untersuchung der Lagerstatte fand 1858 durch J. H. Croockewit
gelegentlich der „Etna-Expedition" statt, wobei er an 4 Stellen Flôze nachweisen konnte ').

Eine Untersuchung der Kohlen, an verschiedenen Punkten der Oberflàche gesammelt, hat J. Koo-

MANS vorgenommen. Er fand 20,52— 23,15 "/o
O und 8,61— 18,6570 Asche. Eine Probe enthielt 0,759 S

und lieferte 28,067 Koks, woraus der Schluss gezogen wurde, dass man es mit einem minderwertigen Material

1) P. A. I^EUPE. De Reizen der Nederlanders naar Nieuw-Guinea en de Papoesche Eilanden. Bijdr. t. de T. I,.

en Vk. (3) 10. 's Gravenhage 1875, p. 150, 152.

2) C. P. DE Brauw. Reis naar Banda, de Ceram-Laut-eilanden, het Zuidwestelijk gedeelte van Nieuw-Guinea....

Verhandel. en berigten betr. het Zeewezen 14. i. Amsterdam 1854, p. 217. — C. Bosscher. Statistieke aanteekeningen

omtrent de Aroe-eilanden. Tijdschr. voor Ind. T. L. en Vk. 2. Batavia 1854, p. 343.

3) -Siehe Nova Guinea 2. i. Leiden 1910, p. 84. — Auch die 1875 von dem Dampfer ^Soerabaja" angestellten

Versuche fielen ungiinstig aus. (1. c. pag. 217).

4) Nieuvir-Guinea, ethnographiseh en natuurk. onderzocht en beschreven. Bijdr. t. de T. L. en Vk. (2) 5. 1862,

p. 134— 138. —• H. VON RosENBERG bemerkt, dass quer durch die Insel, von Nordvvest nach Sudost, 3 Floze hindurch-

gehen. (Bescbrijving van eene reis naar de Zuidwest- en Noordwestkust van Nieuw-Guinea. Xatuurk. Tijdschr. Ned. Ind.

19. Batavia 1859, 413).
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zu tun habe Zu berûcksichtigen ist allerdings, dass die Kohle seit Jahrhunderten dem Einfluss des See-

wassers sowie der Atmosphâre ausgesetzt gewesen war.

Vom Siidoststrande der Insel aus bemerkten wir, ihr gegenùber, ein niedriges bewal-

detes Kiistenland, aus dem nur ein einziger Hùgel nahe der Kiiste hervorragte. Krst in wei-

terer Ferne gewahrte man Gebirge.

In Anbetracht der knapp, nur allzuknapp bemessenen Zeit mussten wir an die Weiter-

fahrt denken. Um g'/j Uhr ruderten wir nach dem „Pionier" zuriick, der um lO Uhr wieder

unter Dampf ging. Um 1 1 Uhr 50 Min. hielt er, wie am vorhergegangenen Tage, vor dem

Dorfe Larui an der NO-Kùste der Insel Kaju Merah die von den Eingeborenen Didrom

genannt wird, um unsere Fùhrer, die teils mit einem Fez, teils mit Kopftùchern geschmùckt

waren, wieder abzusetzen. Wir gaben ihnen das Geleite und fanden an einem schmalen Strande

ein halbes Dutzend ganz niedriger and primitiver Hùtten, bemerkten aber sofort, dass dièse

nur provisorisch hergerichtet waren. Denn unmittelbar ùber dem Steilabsturz erhoben sich die

Gerippe einige grosserer und kunstgerecht hergerichteter Hàuser. Es handelte sich also um
eine Neuanlage, wie sie bei der Unrast der papuanischen Bevolkerung nicht weiter Wunder

zu nehmen braucht. Zu beiden Seiten der Hiitten am Strande erhoben sich die steilen Wànde
eines weissen, kompakten, aber stark angefressenen Kalksteins von eozànem Alter, der im

Niveau des Meeres stark unterwaschen war

Nachdem wir um 12 Uhr 25 Min. an Bord zuriickgekehrt waren, setzte der „Pionier"

10 Minuten spàter die Fahrt zwischen der Insel und dem Festlande weiter fort. In einigem

Abstande bemerkt man, dass Kaju Merah uber und ùber bewaldet und hùgelig ist; seine

Hohe diirfte 200 m nicht ùbersteigen. Entblossungen des Kalksteins gewahrt man nur an

vereinzelten Steilen. Nachdem wir die Insel hinter uns hatten, gerieten wir in die Meerenge,

welche die 5 km lange Insel Dramai vom Festlande trennt. An beiden Seiten sind Steilab-

stiirze sichtbar, an denen der gelbliche Kalkstein zwischen dem Waldesgrùn hervorleuchtet.

Nirgends begegneten dem Auge hier Spuren menschlicher Behausungen. An einer geeignet

erscheinenden Stelle, der einen bewaldeten Rùcken darstellenden und kaum 150 m liohen

Insel, stoppte der Dampfer, worauf wir ans Land ruderten. Wir fanden dort einen schmalen,

etwa 30 Schritt breiten, sandigen Uferstreifen, der von Kalkfelsen vollstàndig umgeben war.

Das Gestein zeigte sich von Alveolinen und anderen Foraminiferen geradezu vollgepfropft *)
;

die Schichten besassen ein Streichen von N45°W und fielen mit 15° nach N 45° O ein. Beim

Rudern làngs der Kuste konnte auch hier bemerkt werden, dass die Felsen oft mehrere Meter

tief im Niveau des Meeres unterwaschen waren. Auf dièse W^eise dùrfte die Entstehung der

meisten, an den Kiisten sich findenden Steilabstùrze ihre Erklàrung finden.

Nachdem wir um 3 Uhr an Bord zuriickgekehrt waren, setzte der Dampfer 10 Minu-

ten spàter seine Fahrt fort und lief nach dem Verlassen der Meerenge von Dramai in die

4) J. KoOMANS. Steenkool van het eiland Lakahia. jaarboek van het Mijnwezeii Ned. Indië. 1898. Techn. adnii-

nistr. en wetensch. ged., p. 21.

2) Kaju Merah ist ein malaiisches Woit und bedeutet Rotliolz, welcliei' Name besondeis auf Ptcrocarpus indiens

Anwendung findet. Es ist unbekannt aus welchem Grunde geiade dièse Insel diesen Namen erhalten hat.

3) Nach L. RuTTEN (Nova Guinea 6. 1914, p. 40) zeigt er auch mikroskopisch keine erkennbare organische Reste.

4) L. RUTTEN beschreibt (1. c. p. 39—40) aus diesem Kalkstein : Lacazina Wichma/iiii^ Ahcoliiia U'ichmanni^

Miliola^ Operculina^ Rotalia und Lithothamnium.
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Iris-Strasse ein. Eine Stunde spàter dampfte er der Insel Aiduma entlang, um gegen 4'/^ Uhr

an ihrem Nordostende, in der Hohe des Dorfes Waikala zu halten. Als wir uns in dem Ru-

derboote dem Strande nàherten, suchten sàmtliche Frauen das Weite, wàhrend die Mânner

uns eine fieundliche Aufnahme zuteil werden liessen und uns auch mit Kokosmilch bevvirteten.

An dem sandigen Strande fanden sich Felsen von

Alveolinenkalkstein, der aber durch eine von demjeni-

gen von Dramai etwas abweichende Zusammenset-

zung sich unterscheidet '). In Begleitung einiger Ein-

geborener, die an Bord von Herrn VAN DiSSEL mit

Tabak und Ziindholzern beschenkt wurden, kehrten

wir zurùck und setzten um 5 Uhr 10 Min. die Fahrt

fort. An dem Westende der Iris-Strasse stiirzten die

Kalksteinfelsen auf dem Festlande, am Kap Kumawa
oder Kumowa, schroff zum Meere ab und unweit des-

selben — in N55°0 — erhob sich der Berg Narora.

Darauf liefen wir um 5' Uhr in die Triton-Bai ein,

aber es wàhrte noch bis nach J Uhr, ehe das Schiff,

Fig. 25. Die statte de. frùheren Forts Du Bus. ^hne, trotz der eingetretenen Dunkelheit, Fàhrlichkei-

ten ùberstehen zu miissen, von sicherer Hand geleitet, in der kleinen Bucht, an der ehemals

das Fort Du Bus lag, vor Anker gehen konnte.

Fig. 26. Das Fort Du Bus zur Zeit seiner Errichtung 1828.

Als wir am nàchsten Morgen, dem 25. Januar, das Deck betraten, konnte man wàhnen

sich in einem Binnensee zu befinden. Nirgends war die Lùcke sichtbar, durch welche sich das

i) Nach L. RuTTEN (1. c. pag. 40) fehlen niimlich die Lacazinen, wahrend die Alveolinen die gleiche Ausbil-

dung, wie auf Dramai zeigen. Ausserdem wurden gefunden OrbitoUUs^ Hctcrostegina (r ). Miliola und Spiroloctdina.



73

Schifif am vergangenen Abend einen Weg gebahnt hatte. Wàhrend sonst die Bucht nur von

niedrigen Hiigeln umgeben sich zeigte, ragte unweit der Kùste der ganz steil emporsteigende

Lamantjiri [Lamansiri] empor und neben ihm zur Rechten der Wasanembo.

Bereits um 6 Uhr begaben wir uns in der Jolie an den Strand und stiessen zunàchst

auf die alte, vor 75 Jahren in die See hineingebaute Mole, die aus aufeinander gestapelten

Kalksteinblocken bestand. An ihrer zunehmenden Vernichtung hatten indessen nicht nur die

Wellen, sondern in intensiver Weise auch die Bohrmuscheln gearbeitet. „Und ailes, ailes sah

durchlochert aus", konnte man von ihnen sagen. Der schmale Landstrich zvvischen dem sandi-

gen Strande, an dem zahlreiche Kalksteinblocke umherlagen '), und dem Lamantjiri war mit

dichtem Urwalde bedeckt, in dem die Ûberreste des 1828 errichteten Forts Du Bus sich

finden mussten. Obwohl Herr VAN DissEL bereits einmal dièse Stàtte aufgesucht hatte, ver-

mochte er in dem dichten Gestrùppe, in welchem es weder Weg noch Steg gab, schwer zurecht

zu finden ^). Das Erste, worauf wir stiessen, war ein alter Backofen, der noch ganz gut erhalten

war und der von einem frùheren Besucher fur ein Grabmal gehalten worden war. Alsdann

fanden sich nicht weit davon noch die Fundamente eines kleinen, rechteckigen Gebâudes, das

als Pulverkammer gedient haben mag. Die ursprùnglich errichtete Niederlassung, von der eine

von P. VAN OORT angefertigte Abbildung die Erinnerung festzuhalten berufen ist (Fig. 26),

ist bis auf die letzte Spur vom Erdboden getilgt worden. Von dem Erdwall, der nebst den

Versperrungen, die eigentliche Befestigung ausgemacht hatte, waren noch einige Reste erhal-

ten geblieben.

Die Leiden der Besatzung, die erst ini Jahre 1836 endgùltig wieder eingezogen wurde,

habe ich bereits ausfùhrlich geschildert, so dass es genùgt darauf zu verweisen "*). Es kam
uns aber so recht zum Bewusstein, wie unglucklich und verlassen sich die hierhin Verbann-

ten, denen nicht einmal ein freier Ausblick aufs Meer vergonnt gewesen war, gefuhlt haben

mussten. Zur Erinnerung an den Besuch dieser unseligen Stàtte nahm ich einen der umher-

liegenden Ziegelsteine mit, die damais, bald nach der Grùndung, von Amboina hatten herbei-

geschafft werden mussen. Als lebende Zeugen fanden sich am Strande, an dem auch zwei

elende Hùtten standen (Fig. 25), noch einige einsam in die Hohe strebende Kokospalmen, von

denen wir wissen, dass sie von javanischen Soldaten gepflanzt worden waren "').

Darauf kehrten wir an Bord zuriick und gingen um 7 Uhr 40 Min. wieder unter Dampf.

Nach dem Verlassen der Triton-Bai setzte der „Pionier" Kurs nach der unfernen Insel Nama-
tote. In der Fortsetzung der Làngsachse dieser langgestreckten Insel schliessen sich, als abge-

sprengte Telle derselben, einige kleine, aus Kalkstein bestehende Eilande und Felsen an. In

der Nàhe derselben stoppte der Dampfei, worauf wir die Jolie bestiegen und zunàchst nach

der Sùdseite der Insel Sangnus ruderten An dem sehr schmalen sandigen Strande fanden

1) Sie gehôren, nach L. Rutten, gleich denjenigen von Dramai, Aiduma und Natamatote, zu der Gruppe der

Lacazina-Alveolinenkalke (1. c. pag. 40).

2) Dort wurde aufgelesen die Nanina \_Hcmipkcta\ Wichmanni Bavay. (A. Bavay. Mollusques terrestres et

fluviatiles. Nova Guinea 5. p. 284—285).

3) Verhandelingen over de natuurlijke geschiedenis der Nederlandsche Overzeesche Bezittingen. Land- en Volken-

kunde. Leiden 1839 — 44, Taf. 3.

4) Nova (luinea 2. i. Leiden 1910, p. 9— 10, 13— 15, 19—21, 24—25, 35—36.

5) H. J. Lion. De kultuur van den klapperboom in den Indischen Archipel. Tijdschr. voor Nederl. Indié

1855. 2. p. 316.

6) Auf den Karten meistens als Sagil bezeichnet.

Nova Guinea. IV. Reisebericht. 10
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sich dort steil aufragende Felsmassen, die aus demselben eozànen Kalkstein bestanden, wie

wir sie auf Dramai, Kaju Merah und Aiduma kennen gelernt hatten '). Um 5 Minuten vor

9 Uhr fuhren wir weiter, rundeten die Sudostecke, an der unter den ùberhàngenden Felsen

Tropfsteingebilde beobachtet werden konnten und gingen alsdann weiter làngs der Ostseite.

Die nackten, steil abfallenden Kalksteinfelsen waren stellenweise braunrot gefàrbt und im

Niveau des Meeres, wie bei dem am vorigen Tage besuchten Inseln, unterwaschen.

Sangnus ist von Namatote nur durch eine schmale Meerenge getrennt, die wir querten,

worauf das Boot um 10 Uhr 24 Min. auf den sandigen, flachen Sùdstrand der letztgenannten

Insel auflief. Die Stelle ist leicht daran zu erkennen, dass sich dort Kokospalmen vorfinden

und Hnks von der Landungsstelle ein Felsen von Alveolinenkalkstein ansteht '-). Durch lichten

Wald wandernd, erreichten wir nach nur wenigen Minuten iiber sandigen Boden den West-

strand in dessen Nàhe sich der nur aus zwei, auf Pfàhlen ruhenden Hàusern bestehende

Wohnort des Radja von Namatote befand Ausser diesen Wohnstàtten bemerkten wir nur

einige Nebengebàude, die sich aber unmittelbar iiber dem Erdboden erhoben. Fines derselben

war nach allen 4 Seiten offen und im Innern befand sich, inmitten des mit einer Matte be-

deckten Fussbodens, nichts weiter als ein unbesetzter Stuhl. Die Bedeutung dièses Gebàudes

wurde uns nicht klar gemacht. Ferner bemerkten wir ein schmuckloses, gemauertes Grab, das

die irdischen Reste des Vaters des jetzigen Radja barg. Das eine, grossere Haus diente diesem

als Wohnstàtte. Vor ihm befand sich ein Pohôn, also eine Pomali- oder Tabu-Stàtte, wie die

Malaien resp. die Sùdsee-Insulaner sagen wiirden. Sie besass die Gestalt eines ovalen Beetes

auf dem Kalksteinblocke, ein dem Gebiet fremdes und hierher verirrtes Stùck Phyllit sowie

endlich in der Mitte — als Kronung des Ganzen — der obère Teil eines zerbrochenen Trink-

glases prangte. Ubersehen durften auch nicht werden, die in der Nàhe lagernden, geradezu

riesigen Haufen von Muschelresten, besonders von Austern.

Wir begaben uns schliesslich noch nach dem Weststrande, in dessen Nàhe sich ein

Brunnen befindet. In etwa 60 m Entfernung wurde ein isolirt aus dem Meere emporragender

Felsen bemerkt.

Namatote ist zweimal die Statte einer blutigen Untat gewesen und trotzdem ich den Gegenstand

bereits ausfûhrlich behandelt habe *), will ich noch kurz darauf zuruckkommen.

Gerrit Thomas Pool war am 17. April 1636 von Banda mit zwei Schiften ausgesegelt, die

sich am Mittag des 27. unter 3°95' S. in der Kaimana-Bucht befanden. Am nachslen Tage segelten sie in

sùdôstlicher Richtung, also langs der Westkûste von Namatote und ankerten nachmittags in 20 Faden vor

einer Flussmundung, wenigstens was dafûr gehalten wurde. Zwei bemannte Schaluppen fuhren in dieselbe

ein, worauf Pool in Begleitung von 10 Mann an einer Stelle, an der eine Hiitte bemerkt worden war,

landete. Sofort wurde er von etwa 100 Eingeborenen ùberfallen und nebst einigen seiner Begleiter nieder-

gemacht. Zur Erinnerung an diesen Vorfall hatte der „Fluss" den Namen „Moordenaars-rivier" erhalten.

Trotzdem seine ungefahre Lage zu der Zeit von Kevts ziemlich gut bekannt war, da er ausdrucklich

1) L. RUTTEN 1. c. pag. 40.

2) L. RuTTEN 1. C. pag. 40.

3) Nach der von N. voN Miklucho Maclay verôffentlichten Karte (Natuuik. Tijdschr. Ned. Ind. 36. Batavia

1876, bei p. 148) heisst der Ort Waitemnomu. Siehe auch Nova tiuinea 2. i. Leiden 1910, p. 185.

4) Nova Guinea 1. i. Leiden 1909, p. 82—84, 119— 120, 2. 2. 1912, p. 815. — De „Moordenaars-rivier" en

de ,Doodslagers-rivier" op Nieuw-Guinea. Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Gen. (2) 25. 1908, p. 571—575. L'ber eine gegen-

teilige Ansicht s. J. W. van Hille. De Moordenaars-rivier en de Snopi-rivier in West-Nieiuv-Ciuinea. Tijdschr. K. Nederl.

Aardr. Gen. (2) 26. 1909, p. 274—278.
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bemerkte, dass seine Westspitze zugleich das Sûdostkap von Namatote sei, hatte G. E. Rumphius hervorgeho-

ben, dass ein derartiger grosser Fluss in jener Gegend nicht vorhanden sei. Wie ich friiher bereits auseinander

gesetzt habe, hatte Pool die schmale Meerenge zwischen Sangnus und Namatote fiir einen Fluss angesehen

und war auf seiner Fahrt von den damais zahlreichen Bewohnern des Dorfes beobachtet und sodann ûber-

fallen worden Die flache Stelle, an der er landete, ist augenscheinlich dieselbe, welche wir, von Sangnus

kommend, erreichten.

Im Jahre 1678 nâherte sich Johannes Keyts ebenfalls dem Sùdende von Namatote. Als ihm

mitgeteilt worden war, dass in der Nahe ein Brunnen vorhanden sei, wodurch der Wasservorrat ergânzt

werden kônnte, gab er seine Erlaubnis, um dort Wasser zu schopfen, mit dem ausdrùcklichen Befehl Vor-

sicht zu ùben und eine armirte Schaluppe mitzunehmen. Die Warnung wurde aber in den Wind geschla-

gen und die Folge war ein Uberfall, bei dem 4 Mann ihr Leben lassen mussten. Auch dieser Brunnen

ist, wie wir gesehen haben, heute noch vorhanden.

Nach dem Landungsplatz zurùckgekehrt, bestiegen wir wieder das Boot und trafen um
10 Uhr 50 Min. an Bord des „Pionier" ein. Kurz darauf kam unter Trommelschlag und

Gesang ein grosses Boot mit dem Radja von Aiduma und 26 Eingeborenen làngsseits. Er

hatte den Assistentresiden-

ten, dem er seine Aufwar-
133''2o'0,L.Gr 4-0' 134'

J :' 90c 'OOO.

iiîGNOWO(GÉNOf O)

tung machen wollte, ver-

mutet und zog mit einem

etwas enttâuschten Gesicht

wieder ab, als er keinen,

zu einem amtlichen Ver-

kehr Berufenen, antraf.

Um 1 1 Uhr ging es

mit westlichem Kurse nach

der kleinen, zwischen Na-

matote und Adi liegenden

Insel Kèlemala, die damais

noch auf den Karten unter

dem Namen Karawatu, in-

folge einer Verwechslung,

eingetragen war. Da die

Insel von einem weiten Riff

umgeben ist, mussten wir

in einem betràchtlichenAb-

stande von ihr vor Anker

gehen (Fig. 27). Um 2^/^ Uhr

wurde die Jolie bestiegen,

die uns nach einer Fahrt

von 25 Minuten bis in die

Nàhe des Strandes brachte. Der Rest des Weges musste im Wasser watend zuriickgelegt werden.

Fig. 27. Karte der Adi-Bucht.

i) Die Bevolkerung scheint aile die Jahihunderte hindurch ihren bosartigen Chaiakter bewahrt zu haben. So
wurde noch im Juni 1890 das Dorf eingeaschert zur Strafe dafiir, dass sie im August 1889 den australischen Kuttcr

nYsabel" gepliindert hatte. Es ist unbekannt wohin darauf die Bewohner verzogen sind.
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Kèlemala ist vollig eben und ausschliesslich aus lockerem Korallenschutt, Muschelresten

und Foraminiferen-reichen Sanden aufgebaut. Die wenigen Gesteinsblôcke, die sich vorfanden,

diirften wohl als Ballast verschleppt worden sein. Abgesehen von dem schmalen Strandsaum

ist das Eiland mit dichtem Urwald bedeckt, in dem, wenigstens am Rande, Casuarinen nicht

sclten waren. Nach einem etwa halbstùndigen Marsche in westlicher Richtung, befanden wir

uns plotzlich an einer Biegung unmittelbar vor einem, aus mehreren Hàusern bestehenden

Dorfe. Nicht weniger gross war aber die Uberraschung der vor dem einzigen grosseren, auf

Pfàhlen ruhenden Hause sitzenden und in der Unterhaltung begrififenen Bewohner, denen

ùberhaupt noch niemals der Besuch eines weissen Mannes zuteil geworden war. Die wenigen

ùbrigen Gebàude lagen gleichfalls nahe dem Strande, waren aber nur zu ebener Erde liegende

Hùtten. Ein etwa i m tiefer Brunnen lieferte gutes Trinkwasser. Vor den Wohnungen lagen

Haufen von Tripang und von Trochusschalen, welche letzteren spàter nach Europa gelangen,

um zur Herstellung von Perlmutterknopfen Verwendung zu finden. Am Strande lagen eine

Reihe von Prauen und machte der Ort einen wohlhabenden, um nicht zu sagen behàbigen

Eindruck. Er war der Stapelplatz fur die auf den umliegenden Inseln und dem unfernen

Kùstengebiet gesammelten Meeresprodukte. Die Leute, unter denen sich librigens kein Papuane

befand, gaben ùber ailes die gewùnschte Auskunft und bewiesen auch durch ihre vollstàndige

Beherrschung der malaiischen Sprache, dass sie im wcsentlichen Hàndler waren.

Vom Strande aus hat man eine weite Aussicht. Man gewahrt die umliegenden kleinen

Inseln Karawatu, Arobi, Wanaga und Pasiata, die samt und sonders, gleich Kèlemala niedrige

Koralleninseln sind. Der Blick schweift aber weiter, nicht allein hinùber bis zur langgestreck-

ten Insel Adi, sondern auch noch bis zu dem Berg Buru. Inzwischen hatte das Ruderboot,

die Insel umfahrend, den Weg zum Dorfe gefunden, wo es unmittelbar am Strande anlegen

konnte. Um 4 Uhr verabschiedeten wir uns und fuhren nach dem „Pionier" zurùck, der darauf

Kurs nach der Nordspitze von Adi setzte, die wir aber erst nach Einbruch der Dunkelheit,

um 6'/o Uhr, erreichten.

Am folgenden Morgen begaben wir uns bereits kurz nach Tagesanbruch nach dem

Strande, der flach und sandig war, an dem aber zahlreiche Gerolle von Kalkstein und ferner

von Sandstein umherlagen. In nordlicher Richtung fanden wir Bànke des Kalksteins im Flut-

niveau anstehend und oberflàchlich zerfressen und angenagt '). Van Nouhuys unternahm es

noch die Nordspitze zu umwandern, worauf er an der Westseite denselben Kalkstein wieder-

fand, aber ùberlagert bis in etwa 12 m Hohe von jugendlichem Korallenkalk, das einzige

wahrend dieser Fahrt beobachtete Vorkommen -).

Nachdem wir noch vergebens an dem verodeten Strande Ausschau nach einer mensch-

lichen Niederlassung gehalten hatten, kehrten wir um y^j., Uhr nach dem „Pionier" zuruck.

Wen man dort aber nicht antraf, das war unser Djuragan, der davon gehort hatte, dass auf

der Insel Schweine hausten und sich nunmehr mit einem Schiessgewehr bewafifnet hatte, um

1) Nach den Untersuchungen von L. RUTTEN besitzt dieser Kalkstein ein ziemlich jugendliches Alter. Er be-

stimmte darin die folgenden Foraminiferen : Aliliola sp., Polytreina miniacetim^ TruncatuUna cf. rosira ta^ Planorbiilina sp.,

Discorbina sp., Calcarina SpengUri^ Gypsina cf. globulus^ Amphistegina Lessonii^ Glabigerina und Nummulites Cuminghii.

Ausserdem konnten noch Korallen und Lithothamnien nachgewiesen werden. (Nova Cluinea 6. 1914, p. 38—39).

2) Es ist demnach nicht richtig, wenn H. von Rosenberg (Natuurk. Tijdschr. Ned. Indië 19. Batavia 1859,

p. 400) und J. H. Croockewit (Bijdr. t. de T. L. en Vk. (2) 5. 1S62, p. 135) behaupten, dass die ganze Insel aus

gehobenem Korallenkalk besteht.
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seiner Leidenschaft zu frohnen. Erst auf den wiederholten Mahnruf der Dampfpfeife kam er,

ohne seinen Zweck erreicht zu haben, an Bord zurùek.

Die Insel Adi ist sicher bereits Ende 1605 von Willem Jansz. entdeckt worden ') und auch

Luis Vaëz de Torres nmss sie in dem darauf folgenden Jahre, auf der Fahrt von Kaju Merah nach den

Molukken, gesehen haben, aber sie ist bis zum heutigen Tage noch nicht der Gegenstand einer naheren

Untersuchung gevvorden. Zum erstenmale erwâhnt wurde sie bei Gelegenheit der Fahrt von Thomas Gerrit

Pool im Jahre 1636, der ihr den Namen VVesel-Eiland gab. Bei der am 25. April erfolgten Landung an

der Westsùdwestkuste wurden einige Hûtten vorgefunden ^). Spâter hiess es, dass dort die Massoirinde zu

haben sei aber zu einer Nachforschung kam es nicht. 1678 wurde das Eiland von Johannes Keyts

besucht, der erwâhnt, dass er nur einen einzigen Eingeborenen bemerkt, der bei der Annaherung der Fremd-

linge die Fkicht ergriffen habe. Auf der Rûckfahrt wurde an der Sûdostspitze vergebUch nach Wasser

gesucht ''). 1684 schilderte G. E. Rumphius, auf Grund der ihm gemachten Mitteikmgen, die Insel als

durchgehends flach, stark bewaldet und von treulosen und bôsartigen Menschen bewohnt^).

Als im Jahre 1828 in der Triton-Bai das Fort Du Bus errichtet und mit den Hâuptlingen der

umliegenden Gebiet Vertrâge abgeschlossen wurden, fand auch der Radja von Adi Erwâhnung Aus

der Zeit dieser Niederlassung, und augenscheinlich aus dem eigenen Munde des Radja, stammt die Angabe,

dass die Insel 6 Dôrfer zahle, namlich Watukarbau, Kiliwulu, Niguar, Kisiwui, Mangawitu und Burbau '').

A. de Boer, der am 11. Dezember 1832 an der Nordkûste, nahe dem Westende der Insel, vor Anker

gegangen war, teilte sodann mit, dass dieser Teil besser bevôlkert sei, als der sûdwestliche und sùdôstliche.

Von den, vom Schiffe aus bemerkten Niederlassungen wurde Mangawitu als Hauptdorf bezeichnet

Erst im Jahre 1858 wurde Adi wieder eines Besuches gewûrdigt und zwar durch die ,,Etna"-

Expedition, die auch eine Beschreibung der Insel gab. Bereits damais soll die Zahl der Bewohner nicht

einmal 200 betragen haben"). Als aber P. van der Crab am 9. Februar 1863 an der Nordseite landete,

fand er, ausser halb verfallenen Hûtten, nur ein bewohntes Haus, das dem Radja gehôrte. Die ùbrigen

Bewohner waren, infolge von Ûberfâllen, nach anderen Gebieten geflohen '"). G. Emilio Cerruti fand bei

seinem Besuche der Nordkûste im Jahre 1870 nur ein verlassenes Dorf Als das Kriegsschiff „Soerabaja"

am 21. Februar 1876 dort vor Anker gekommen war, begaben sich 5 Eingeborene an Bord des Schiffes,

uni zu bekunden, dass vor einem Monat, als der grôsste Teil der Bevôlkerung auf den Tripangfang aus-

gegangen war, die zurûckgebliebenen Bewohner ûberfâllen und soweit sie nicht hàtten die Flucht ergreifen

kônnen, zu Sklaven gemacht worden seien '^). Wie man durch J. van Oldenborgh 1879 erfâhrt, waren

die Geretteten spâter zurûckgekehrt '^). Endlich berichtet William Doherty, dass Bewohner der Land-

1) A. WiCHMANN. Nova Guinea 1. 1909, p. 53.

2) P. A. Leupe. De reizen der Nederlandere naar Nieuw-Guinea. Bijdr. t. d. T. L. en Vk. (3) 10. 1875, p. 13.

3) A. WicHMANN 1. c. pag. 103, 112.

4) P. A. Leupe 1. c. pag. 143, 155.

5) Antwoord en Rapport op eenige pointen .... Tijdschr. v. Staathuishoudk. en Statistiek 13. Zwolle 1856, p. 126.

6) J. Modéra. Verhaal van eene reize naar en langs de zuid-v^estkust van Nieuvi'-Guinea. Haarlem 1830, p. 102.

7) Verhandelingen over de natuurlijke geschiedenis der Nederlandsche Overzeesche Bezittingen. Salomon MÛller.

Land- en Volkenkunde. Leiden 1839—44, p. 33.

8) A. WlCHMANN L c. pag. 21. Irrigerweise heisst es dort Manganitu statt Mangawitu.

9) Nieuw-Guinea, ethnographisch en natuurkundig onderzocht in 1858. Bijdr. t. de T. L. en Vk. (2) 5. 1862,

p. 107— 116.

10) Reis naar de zuidwestkust van Nieuw-Guinea. Tijdsclir. v. Ind. T. L. en Vk. 13. Batavia 1864, p. 531.

11) Esplorazione di G. Emilio Cerrutti. Cosmos di Guido Cora 1. Torino 1873, p. 149.

12) P. J. B. C. RoBiDÉ VAN DER Aa. Reizen naar Nederk Nieuw-Guinea. 's Gravenhage 1879, p. 316—321.

Falls es richtig ist, wie G. W. Earl 1850 schrieb (Tlie Trading Ports of the Indian Archipelago. Journ. Indian Archi-

pelago 4. Singapore 1850, p. 246), dass die Bewohner von Adi in Tripang, Muskatnuss und Schildpatt, besonders aber

in Sklaven handelten, dann wUrde das uralte Gesetz, dass die Kinder und Kindeskinder fiir die Stinden ihrer Vàter biissen

miissen, sich an ihnen bewahrheitet haben.

13) P. J. B. C. ROBIDÉ van der Aa. Kritisch overzicht der reizen naar Nederl. Nieuw-Guinea in de jaren

1879— 1882. Bijdr. t. de T. L. en Vk. van Ned. Indië. Uitgegeven ter gelegenlieid van het 6'''^ Intern. Congres der

Orientalisten te Leiden. 's Gravenhage 1883. Land- en Volkenk., p. 177.
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schaft Kapaur in der ersten Halfte des Jahres 1896 einen Zug nach Adi unternommen und die ganze

Bevôlkerung vernichtet hâtten Seitdem die im Umkreise der Adi-Bucht liegenden Gebiete eine stren-

gere Beaufsichtigung, infolge der Errichtung des Postens Kafura erfahren, wird sich wohl auch eine dauernde

Neubesiedelung von Adi ermôglichen lassen.

Mit einer halbstUndigen Verspàtung wurde darauf die Fahrt in nordlicher Richtung fort-

gesetzt. Die Nautilus-Strasse war bald durchfahren und dann ging es lângs der gebirgigen West-

kiiste von Neu-Guinea weiter. Um i '/^ Uhr hielten wir an der Sùdseite der Halbinsel Dapit, die

durch den tief einschneidenden Meerbusen den Anschein erweckte, eine Insel zu sein '-). Sic war

auf den Karten als Nusa Wulan eingetragen, die aber unter 4°7'59" S, I32°57'4" O liegt. An
der von uns besuchten Stelle, wie auf dem gegeniiber liegenden Festlande, waren die, anschei-

nend NW—SO streichenden Kalksteinschichten aufgeschlossen. Sie waren an der Oberflàche stark

angefressen In der Fortsetzung des Streichens erhoben sich im Meere mehrere isolirte Felsen.

Nachdem wir um 2 Uhr an Bord zurùckgekehrt waren, ging der „Pionier" wieder unter

Dampf, hatte aber auf der Weiterfahrt mehrere heftige Regengùsse zu uberstehen. Inzwischen

waren wir in die Sebekôr-Bucht gelangt und begannen uns allmàhHch den Karas-Insehi

zu nàhern, die von Siiden gesehen (Fig. 28) den folgenden Anblick darboten. Die zunàchst

Hegenden Inseln Karas und Pâur [Fâur] waren von mittlerer Hohe und ûber und ùber mit

Neu-Guinea-Kiiste

Karas Tuburuâsa Pâur

Fig. 28. Die Karas-Insein von der Sebekor-Bucht gesehen.

Grûn bedeckt. Die letztgenannte fiel steil nach Osten ab, wàhrend zwischen ihnen, von Pâur

halb verdeckt, das niedrige Tuburuâsa lag. Das ostHch von Pâur Hegende Kùstenland von

Neu-Guinea ist so niedrig, dass es nur aïs ein schmaler Streifen erschien und erst hinter

Karas stieg es wieder zu einem Gebirge an.

Als wir endlich um 7 Uhr abends, unter Anwendung aller Vorsichtsmassregeln, vor

Karas zu Anker gekommen waren, erschien sofort der Hàuptling des Dorfchens Mas, der den

Titel Major fùhrte, an Bord, um seine Aufwartung zu machen. Es war ein kleines, diirres

Mànnchen, dessen Haupt als Zeichen seiner Wùrde, ein schwarzes, mit silberner Borte um-

randetes Kâppchen zierte. Da wir notgedrungen am folgenden Morgen vor Tagesanbruch

weiterfahren mussten, so blieb uns nichts anderes ubrig als dièse Abendstunde zum Besuch

des Ortes zu verwenden. Mit zwei Schififslaternen bewafifnet, bestiegen wir das Boot und trafen

bald darauf an dem flachen, von schneeweissem Korallensand bedeckten Strand, auf dem

1) Walther Rothschild and Ernst Hartert. Notes on Papuan Birds. Novitates Zoologicae?. Tring 1901, p. 57.

2) Es war J. W. VAN HiLLE, der feststellte, dass man es mit einer Halbinsel zu tun habe, deren Namen, nach

seinen Erkundigungen, Mon-Mon lautet. (Reizen in West-Nieuw-Guinea (2) 22. 1805, p. 291).

3) Nach L. RUTTEN (1. c. pag. 38) sind es Lepidocyclinenkalke, in denen nachgewiesen werden konnten:

? Nîimnmliles Ciuninghii^ Lcpidocyclina sp., Cycloclypeiis cf. iiegkctiis^ Amphistegina Lessonii^ Carpeutaria cf. pi oteiformis

und Lîthothamnhim.
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Gespensterkrabben lautlos hin- und herhuschten, ein. An seiner rechten Seite fand sich ein

Kalksteinfelsen, von dem einige Handstiicke abgeschlagen wurden '). Unmittelbar hinter dem

Strande lag das aus 6 bescheidenen Hùtten bestehende Dorf, das gegen 50 Seelen zàhlte.

Von einem Einwohner, der Malaiisch sprach, erhielten wir noch einige Angaben uber die

Inselgruppe, die unsere bisherigen Kenntnisse zu crgànzen und altère Angaben zu berichtigen

berufen sind.

Auf Pâur ist das Dorf Kaidba oder Kaiba nicht mehr bekannt. Die beiden einzigen Niederlassun-

gen heissen Pada (nicht Patpada) und Pâur (Fâur bei den Cerammern) Von den siidlich von den Karas-

Inseln vvohnenden Eingeborenen wird die Insel Batur genannt. Auf Karas liegen, ausser dem bisher un-

erwâhnt gebliebenen Mâs, Sila mit 10 Hâusern und etvva 50 Einwohnern sowie Biger mit etwa 15 Hausern.

Dagegen ist Suwa sait geraumer Zeit verlassen worden und besteht nicht mehr Was endlich Tuburudsa

anbetrifft, so besitzt auch dièse Insel 3 Dôrfer, nâmlich Tnburuâsa (5 Hauser), Dokopanû (6 Hâuser) und

das an der Ostki'iste liegende Tarak (10 Hauser) '').

Nach diesem, etwas abenteuerlichen Besuch, von dem die Bewohner von Mâs nichts

begriffen hatten, kehrten wir zum Dampfer zurùck, auf dem unserer ein reichliches Abendes-

sen, infolge der gùnstigen Fangergebnisse in diesen fischreichen Gewàssern harrte.

Mit dem Glockenschlage 5 Uhr, am 27. Januar, trat der „Pionier" die Weiterfahrt an.

Vorsichtig wand er sich durch Karas und Pâur hindurch, worauf er an der Neu-Guinea-Kiiste

wieder sicheres Fahrwasser fand. Nachdem ein Regenschauer ùberstanden worden war, hielt

er um S'/j Uhr vor dem Dorfe Warèsa, das in der Nàhe des Vorgebirges Krama an der

Innenseite einer Bucht liegt. Der aus nur 3 Hausern bestehende Ort, in dem sich auch Huhner

und Hunde herumtummelten, befand sich am Fusse eines etwa 300 m hohen Rùckens, dessen

Abhànge mit Kalksteinblôcken ubersàet waren. Auch der schmale Strand war mit Kalkstein-

und daneben mit Hornsteingerollen bedeckt '^). Etwas nordlich von Warèsa lag das, nur aus

einem einzigen Hause bestehende Dorf Patikos worauf das Gebirge sich abflacht. Wie Herr

VAN DiSSEL uns mitteilte, nimmt in der NO-Ecke der Bucht, der îiach dem Mac Cluer-Golf

fùhrende Pfad seinen Anfang.

Um 9 Uhr 10 Min. ruderten wir nach dem Dampfer zuriick, der alsdann Kurs nach

der Insel Otar zu einem ganz kurzen Besuch setzte. Wir hielten um 11
'/4 Uhr vor dem, an

der Nordkijste liegenden und aus 3 Hùtten bestehenden Dorfe Krobèt Meswindin. Rechts

von ihm fanden wir Bànke eines dichten Kalksteins mit einem Streichen von N55°W und

1) Nach L. RuTTEN (1. c. p. 37) ist das Gestein ganz mit Orbitolites (wohl Soritcs Martini) und Lithothamnien

erfullt. Sparlich treten auch Milioliden und Operculinen (?) auf.

2) Es war J. G. Coorengel, der die Namen dieser 3 Dôrfer zuerst angefuhrt hatte. (P. J. B. C. Robidé van

DER Aa. Reizen naar Nederlandsch Nieuw-Guinea. 's Gravenhage 1879, p. 165).

3) Die Namen lauteten bei Coorengel (1. c. pag. 167): Sila, Bigoor und Suwan.

4) Die Namen dieser Dôrfer wurden bereits von Coorengel aufgefiihrt (1. c. pag. 161), doch heisst es bei ihm

Dokopanuan statt Dokupand.

5) Frtiher als Kap Patiwonin bezeichnet, das aber in Wirklichkeit Patimuni heisst und anderswo liegt.

6) Dièse harten Kalksteine enthalten nach L. RuTTEN (1. c. pag. 38) eine reiche Foraminiferenfauna, namlich :

Spiroloctilina^ sp., Triloctdina sp., Q^dnqueloctiHna sp., Alveolina sp., Orbtilina universa^ Globigeriiia sp., Tcxtularia sp.,

Bigenerina sp., Pulvinuli/ia cf. iurnida^ ? Plaîiorbulina sp., Rotalia sp., Carpeniaria conoidea^ Gypsina cf. globulus^ Amphi-

stegina Lessottii^ Operailina sp., Polystomella craticidata^ Cycloclypeiis neglectus^ Cycloclypeus cf. cofiimttnis^ Heterostegina

depressa^ Lepidocyclina Mimicri^ Lcpidocyclina sp., ? Miogypsina.

7) Der Name bedeutet „Grosser Stein".
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einem Fallen 36° nach N 35° O, der demjenigen von Fak-Fak und Kokas sehr àhniich war ').

Nach Ablauf einer halben Stunde begann der Dampfer seine letzte Wegestrecke zu-

riickzulegen. Gegen i Uhr erblickten wir in der Ferne den Postdampfer „Reael", in dem

Augenblick, als er gerade die Reede von Fak-Fak verliess. Nach '/^ stiindiger Fahrt hatten

wir dièse erreicht, uni uns darauf an Bord der „Zeemeeuw" zu begeben.

Nach der Mittagsrast suchte ich den Residenten auf, der bereits befiirchtet hatte, dass

uns ein Unglùck zugestossen sei, obwohl wir nur wenige Stunden spàter, als ursprùngHch be-

stimmt worden war, zurùckgekehrt waren. Der Bericht ùber die angebliche Petroleumquelle

bereitete ihm eine grosse Entàuschung. Nachdem ich mich noch von der Familie VAN DisSEL

verabschiedet hatte, kehrte ich nach Einbruch der Dunkelheit nach der ^Zeemeeuw" zurùck.

Gleich nachdem der Résident sich um /'/j Uhr ebenfalls an Bord eingefunden hatte, setzte

der Dampfer sich in Bewegung, um die Rùckfahrt nach Ternate anzutreten. Sie begann damit,

dass wir, wie auf der Hinfahrt, zwischen der Insel Pandjang und der Kùste hindurchfuhren,

um dann aber eine andere, nàmHch SVV-Richtung einzuschlagen und Kurs nach der Insel

Gisser zu setzen.

Als wir in der Frùhe des 28. das Deck betraten, erblickten wir in der Ferne, auf der

Wasserflàche die kleinen Inseln Gorong [Goram], Manuwoko und Suruaki und ferner das sùd-

ostliche Ende von Ceram, das hohe Berge tràgt, an deren Abhàngen hier und da Entblôssungen

von Kalkstein zu bemerken waren. Endlich gelangte auch das etwas gebirgige Ceram Laut

und rechts davon das ganz niedrige Kilwaru und endlich Gisser — richtiger Gésir — in Sicht.

Beim Nàherkommen waren vereinzelte Hàuser zwischen Baumgruppen zu erkennen. Alsdann

wurde in die Meerenge, die Gisser von Kèfing trennt und durch die eine starke Stromung

geht, eingefahren, worauf um 10 Uhr der Anker an der Westseite der Insel, in der Nàhe der

Landungsbrùcke fiel. Alsbald stellte sich der Postenhalter P. S. Makatita an Bord ein, in

dessen Begleitung wir uns eine halbe Stunde spàter nach der nahe der SW-Spitze lie-

genden Landungsbrùcke rudern liessen, an der uns der Agent der „Paketvaart-Maatschappij",

namens Hesler, begriisste. Der dritte Europàer, der Agent der im vorigen Jahre (1914) liqui-

dirten „Nieuw-Guinea-Handels-Maatschappij", war dagegen zur Zeit abwesend.

Gisser, das unter 3°52^29^' S., I30°52'i6'^ O. liegt, ist trotz seiner Kleinheit ein stark

bevolkertes Eiland, das sich von allen benachbarten auch durch einen regen Handelsverkehr,

den es zum Teil auch dem Schmuggel zu verdanken hat, auszeichnet. Da es seit Jahrzehnten

Kohlenstation ist, so laufen auch die Postdampfer regelmàssig an und nicht selten stellen sich

fremde Dampfer ein. Die Insel gehort zwar zur Residentschaft Amboina, aber der Besuch

des Residenten von Ternate galt dem Kohlenschuppen, den die Regierung die Absicht hatte

nach Manokwari am Geelvink-Busen auf Neu-Guinea ùberfùhren zu lassen. Nach der gemein-

samen Besichtigung des Gebàudes, bestiegen VAN NOUHUYS und ich ein Ruderboot, um in

die Lagune, die den Anlass gegeben hatte, Gisser als Atoll zu bezeichnen einzufahren.

Trotzdem dies bei Eintritt der Flut geschah, sassen wir, kurz nachdem wir unter der Holz-

1) Nach L. RUTTEN (1. c. pag. 37) enthalten die Kalksteine neben zahlieichen Globigerinen und Orbulinen,

einige Textulariden sowie Nodosaria cf. radicula.

2) Eine Zusammenstellung der Literatur iiber diesen Gegenstand findet sich bei A. Wichmann. Over de zoo-

genaarade atollen van den Oost-Indischen Archipel. Verslag Gewone Vergad. K. Akad. v. W. Amsterdam 20.2. 1911— 12,

p. 646—647.
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briicke, die den schmalen Eingang ûberbriickt, hindurchgefahren waren, fest. Wir waren daher

gezwLingen auszusteigen und den Weg zu Fuss fortzusetzen. J. A. C. OUDEMANS war also

im Rechte a!s er bereits 1866 der Lagune eine Tiefe von nur 4— 5 Fuss zuschrieb Wic

aus dem nebenstehenden Kàrtchen (Fig. 29) ersichtlich ist, stellt sie eine ganz unregelmàssig

gestaltete Einbuchtung dar, die an einer Stelle mit dem Meere in Verbindung steht. Der Boden

dieser Lagune besteht, gleich ihren Rândern, aus einem mit Korallen- und Muschelresten

untermischten Sand, wie denn iiberhaupt die ganze Insel nichts

anderes darstellt als eine an und fur sich ode, einem Koral-
.

yp:^'''^'-:

lenrifif aufruhende Sandplatte, die sich durch die Zertrùmme-

rung seines oberflâchlichen Teiles gebildet hat. Die Ufer der

Lagune sind kahl und nur an vereinzelten Stellen hatten sich

Rhizophoren angesiedelt.

Wir wanderten zunàchst làngs des Sùdrandes und sties-

sen dort ab und zu auf die von Gecarcinus, der bekannten

Krabbe, aufgeworfenen HiigeL Die Pflanzenwelt war durch

wenige Casuarinen und Pandaneen, neben Strauchgewàchsen

vertreten. Dazwischen lagen vereinzelte, bescheidene Grabstàt-

ten, auf denen sich die bekannte Pliinieria acutifolia, wie dies

in malaiischen Làndern der Brauch ist, vorfand. Im ostHchen

Teile stiessen wir endhch noch auf einen Schuppen, der fiir

die Unterbringung von Prauen bestimmt war und dort bog

eine Strasse nach Suden ab, an deren Westseite abermals

Gràber, aber auch einige Hàuser, lagen. Die eigentliche Ort- pjg 29. Karte der Insel Gisser.

schaft, mit etwa 300 Seelen, bedeckt den siidlichsten Teil der

Lisel und sie besteht aus 2, fast parallel in der Ost-Westrichtung verlaufenden Strassen, die

von 3 Querstrassen durchzogen sind. Wir wandten uns von der erwàhnten Strassenkreuzung,

nachdem wir auch den Si.idstrand besucht hatten, gen Osten, wo zu beiden Seiten der Strasse,

ausser wenigen Hàusern, Begràbnisplàtze lagen. Der fiir Europàer bestimmte, war mit einer

Einfriedigung versehen. Sehr bald war der flache Oststrand erreicht, dem gerade gegenùber die

Spitze von Ceram Laut lag, und dann schlugen wir, unaufhorlich gefolgt von einem Dutzend

recht dreister Rangen — etwas Unerhortes in dem Archipel — den Weg nach Norden ein.

Ausser Casuarinen bemerkte man verschiedene gemauerte Gràber von ziemlich bedeutenden

Abmessungen, dabei plump, ohne Verzierungeu und nur mit Mortel abgeputzt. Sie stellten

sich immer und immer wieder ein, um an der Westseite besonders zahlreich zu werden. Sie

geben der Insel ein charakteristisches Gepràge, so dass sie voraussichtlich im Laufe der Jahr-

hunderte noch einmal zu einer riesigen Nekropole auswachsen und alsdann manchen Archào-

logen zu tiefsinnigen Betrachtungen den Anlass geben wird.

Nach einer Wanderung von 20 Minuten dem Strande entlang, bog der Weg scharf

ab, um sich bald darauf mit einem quer durch die Lagune fùhrenden zu vereinigen. Wenige

Minuten davon entfernt, lag der Pasanggrahan (Unterkunftshaus). Làngs der Westseite kehrten

i) Verslag van de bepaling der geogiaphische ligging van eenige punten in de Molukken. Natuurk. Tijdschr.

Ned. Ind. 30. Batavia 1868, p. 184— 185.

Nova Guinea. IV. Reisebericht. ii
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wir nach dem Landungsplatz und von dort nach der „Zeemeeuw" zuriick. Unser Besuch hatte

reichlich zwei Stunden gevvàhrt, die aber genùgt hatten, um uns die Herrlichkeiten der Insel

im grossen und ganzen zu offenbaren. Dass der grosste Teil der Bevolkerung vom Handel,

und daneben vielleicht vom Fischfang, leben muss, geht bereits daraus hervor, dass landwirt-

schaftliche Betriebe fehlen. Denn das Bischen Gemùsebau in den Gàrten, welche die Wohnun-
gen umgeben, sowie die geringen Bestànde an Bananen dùrften schwerlich als solche zu be-

zeichnen sein. Nicht einmal eine einzige Kokospalme erhebt ihre gefiederte Blàtterkrone, und

es muss ein unbewachter Augenblick gewesen sein, der H. O. FORBES die Feder in die

Hand drùckte zu der Bemerkung, dass Gisser von diesen Bàumen umsàumt sei Wir haben

keine einzige Palme bemerkt und man versicherte uns ausdrùcklich, dass Kokosniisse zwar

keimten, dass aber die jungen Pflanzen sehr bald eingingen, sobald ihre Wurzeln tiefer in

den Boden gelangten und auf Seewasser stiessen. Es gibt ùbrigens auch einige ganz gute,

allerdings untiefe Brunnen, manche enthalten dagegen Brackwasser.

Ûber die Geschichte von Gisser ist sehr wenig zu berichten. Sie hat ihre erste Erwahnnng erst

lange Zeit, nachdem sich die Niederlânder in den Besitz des Archipels gesetzt hatten, gefunden, und auch

dann zunâchst nur ganz beilâufig. Wouter Schouten, der den im Oktober i659gegen Ceram Laut unternom-

menen Zug beschreibt, kennt noch nicht einmal ihren Namen, sondern charakterisirt sie als „een verdron-

ken Eylant (daer van niet anders zagen dan een boschagie van Mangamanges -) boomen) welke groen en

jeugdig rontom in 't soute water stonden" Es unterliegt keinem Zweifel, dass sie bereits auf frûheren

Hongifahrten bemerkt worden ist Da auf ihr aber weder Nelken- noch Muskatnussbâume gedeihen, wiirde

eine Landung wenig Sinn gehabt haben. Wie wenig die Insel auch noch in spater Zeit bekannt war, geht

aus der ganz unrichtigen Beschreibung von F. Valentijn hervor, der sie als hoch, schmal und gebir-

gig bezeichnete ^). Als D. H. Kolff sie im Jahre 1826 besuchte, brachte er in Erfahrung, dass sie frûher

eine zahlreiche Bevolkerung besessen, die aber infolge eines Krieges mit den Bewohnern von Kilwaru

grôsstenteils vernichtet worden sei, vvâhrend die LIberlebenden sich auf Ceram Laut niedergelassen hatten *).

Da an anderer Stelle von einem Orangkaja von Gisser gesprochen wird so werden dièse ihren eigenen

Hâuptling behalten haben.

C. P. DE Brauw ermittelte auf seiner Fahrt im Jahre 1852, dass sowohl Gisser als Kilwaru von

Mohammedanern bewohnt seien und wahrend seines Aufenthaltes in Ati-Ati Onin, an der Westkiiste von

Neu-Guinea, vernahm er, dass es jene waren, die den dortigen Handel in Handen hatten Aus einer

Notiz erfahrt man, dass dièse Handler Bugis waren, die Neu-Guinea aber nur in Begleitung von Eingebo-

renen von Ceram oder den Ceram Laut-Inseln aufsuchten

Um 12'/, Uhr verliess die „Zeemeeuw" wieder die Rede von Gisser, um zunâchst Kurs

nach der Insel Saparua zu setzen. Wahrend man im Norden ununterbrochen die bewaldeten

Anhohen von Ceram erblickte, bot sich dem Auge im Siiden lediglich die weite Wasserflàche

1) A Naturalist's Wandering in thc Eastern Ai'chipelago. I-ondon 1885, p. 299.

2) Afa>2ggi-Ma?tggi ist eine Bezeichnung fiir Rliizophoren im Molukken-Malaiisch.

3) Reys-togten naar en door Oost-Indien. 2e diuk. Amsteidam 1708. <7, p. 60.

4) H. BoKEMEVER. Die Molukken. Leipzig 1888, p. XLIII.

5) Oud en Nieuw Oost Indien 2. i. Dordrecht—Amsterdam 1724, p. 6.

6) Uittreksel uit liet gehouden dagregister (J. F. L. Schroder. Verhandelingen en beiigten over eenige

onderwerpen der Zeevaartkunde. N. V. 1. Amsterdam 1837—40, p. 511— 512). — D. H. KoLl-F. Reize door don weinig

bekende zuidelijken Molukschen Archipel. Amsterdam 1828, p. 310—311.

7) Ibid. p. 144, 328.

8) Reis naar Banda, de Ceram-Laut-eilanden, het zuidvvestelijk gedeelte van Nieuw-Guinea Verhandelingen

en berigten belr. het Zeewezen 14. l. Amsterdam 1854, p. 201, 207.

9) Ceram Laut Isles. Journal of the Indian Archipelago 6. Singapore 1852, p. 6S9—6gi.
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dar, die nur einmal, und nocli dazu wàhrend einer kurzen Zeit, eine Untcrbrcchung erfuhr,

als um 5 Uhr in der Ferne die Banda-Inseln auftauchten.

Bei Tagesanbruch des 2g. fuhren wir gerade an der hùgeligen und bewaldeten Insel

Nusalaut vorbei. An Steuerbordseite erblickte man alsdann eine ziemlich niedrige Halbinsel, zu

Saparua gehorend, deren Bewaldung unterbrochen wurde durch die als weisse Flecken gekenn-

zeichneten Entblôssungen von Kalkstein. Darauf àndert das Schifif seinen Kurs, indem es in nord-

westlicher Richtung abschwenkt und in die tiefe Saparua-Bai einfàhrt. Um 7^/^ Uhr fiel der

Anker unweit ihres Endes vor dem gleichnamigen Ort und angesichts des alten Forts Duurstede.

Der Résident, VAN NOUHUVS und ich liessen uns alsbald an Land rudern, \vo wir an

der Anlegestelle von Herrn J. VAN SON, dem Kontrolleur von Saparua, begrùsst wurden.

Wahrend dieser mit den Residenten wieder seiner Behausung zustrebte, begaben VAN NoUHUYS

und ich uns, unter der Fùhrung des Sohnes eines Lehrers, auf die Wanderung. Wir liessen

das, augenscheinlich auf jugendlichem Korallenkalk ruhende Fort zur Rechten liegen und

schlugen den Weg nach dem Berge Frikadell ein. Die dorthin fuhrende Dorfstrasse fand sich

eingeschnitten in einen brockeligen Korallenkalk, der zahlreiche, wohl erhaltene Reste von

Korallen und Mollusken enthielt. Wàhrend des allmàhlich sich voUziehenden Anstieges ver-

schwand, nach einer Wanderung von 20 Minuten, der Kalkstein zeitweilig, um alsbald aufs

neue sich einzustellen. Als wir aber die Kuppe des Frikadell erreichten, bemerkten wir

auf dem, lediglich mit dùrrem Grase und wenigem Gestriipp bedeckten Abhange nur unbe-

deutende Aufschliisse, an denen ziegelroter Laterit zutage ausging. Auf dem Boden konnte

man noch in spàrlicher Verbreitung kleine Stuckchen von Dacit und ausserdem ganz ver-

einzelt GeroUe und Fragmente von Quarzit, Glimmerschiefer und Grauwacke auflesen ').

Unmittelbar am Gipfel fand sich dann schliesslich Korallenkalk wieder anstehend. Trotz

seiner geringen Hohe von etwa îo6 m, ist die Aussicht, die man von ihm hat, eine

weite. Der Blick schweift hinùber nach dem im Norden liegenden Ceram, nach Haruku im W
sowie nach der kleinen, in S 10° W auftauchenden Insel Pombo und Nusalaut im Sudosten.

Man iaberblickt besonders das hugelige Saparua von dessen Anhohen, keine einzige das Aus-

sehen eines Vulkanes besitzt, trotzdem es der Insel nicht an Zeugen einer ehemaligen vul-

kanischen Tàtigkeit fehlt In der Richtung S 20° W bemerkten wir am Abhang eine tiefe,

baumbedeckte Schlucht. Da mein beschàdigtes Knie ein Hinabsteigen nicht gestattete, unter-

nahm es VAN NoUHUYS — hiilfsbereit wie immer •—
• hinabzuklettern. Glucklicherweise nicht

vergebens. War auch sein neugewaschener, weisser Anzug dahin, so war ihm doch der Erfolg

beschieden dort den Rhyolith im Anstehenden zu finden. Es war ein grauer Bimsstein und,

wenn auch meist grusig zerfallen, gab es doch auch recht gut zusammenhàngende Stùcke ^^).

1) K. Martin (Reisen in den Molukken. Geolog. Theil. Leiden 1903, p. 84) hatte an dieser Stella bereits ein

Stùck des Glimmeischiefers aufgefunden.

2) K. Martin (I. c. pag. 54) sieht in der Bucht von Saparua einen alten Krater, doch fehlt es fUr eine derartige

Annahme an geniigenden Anhaltspunkten.

3) Das Liegende dièses Bimssteinstromes war nirgends sichtbar, die Ausbruchsstelle ist auf der Hohe des Frika-

dell zu suchen, wo jedoch aile Spuren infolge durchgreifenden Zersetzung und Denudation vernichtet vvorden sind.

Der urspriingliche Vulkan war weit aller als der Korallenkalk und reicht jedenfalls in das Neogen zurtick. Bekannt-

lich gehoren samtliche Gesteine der rezenten Molukken- Vulkaue dem pazifischen Typus der Pyroxenandesite an. tiesteine

vom Frikadell sind von J. L. C. Schroeder van der Koi.k als Biotitdacite, deren Mineralbestand sich den Rhyolithen

nahert, beschrieben worden. (Gesteine von Ambon und den Uliassern. N. Jahrb. f. Min. 1896. 1, p. 156; Mikroskopische

Studien iiber Gesteine aus den Molukken. Beitrage zur Géologie Ost-Asiens 5. Leiden 1888— 1898, p. 107).
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Nachdem wir noch einen kleinen, in der Nàhe sich findenden Lateritaufschluss besucht hatten,

mussten wir, da die Zeit dràngte, an den Rùckweg denken. Wir holten im Orte Saparua den

Residentcn ab und trafen gegen ii'/j Uhr wieder an Bord der „Zeemeeuw" ein, die eine

Viertelstunde spàter unter Dampf ging.

Nachdem die Bai verlassen worden war, ging es mit vvestlichem Kurse weiter, wobei

um 12^/^ Uhr das kleine, langgestreckte Eiland Melano passirt wurde, deren Siidspitze anschei-

nend aus Riffkalk mit einem schmalen Sandstrand besteht '). Darauf folgt die Insel Haruku

und endlich die Sùdkiiste von Amboina. Es wahrte aber noch bis um 6 Uhr des Nachmittags,

ehe der Anker unweit des Forts Victoria fiel. Dreiviertel Stunden spàter statteten der Rési-

dent und ich dem Residenten E. VAN AsSEN einen Besuch ab.

Den Vormittag des 30. benutzte ich dazu die Stadt noch einmal vor dem endgùltigen

Abschiede nach den verschiedensten Richtungen hin zu durchwandern. Um die Mittagsstunde

wurden wir von dem Wagen des Residenten von Amboina abgeholt, um an der Reistafel im

Familienkreise teilzunehmen. Auf dièse Weise bot sich die Gelegenheit den vielbewunderten

Wohnsitz Batu Gadja (Fig. 30), der sich in einem schonen Park befindet, bei Tageshcht in

Augenschein zu nehmen '^).

Nachdem Dr. HORST, der sich wàhrend des eintàgigen Aufenthaltes im Gasthof ein-

quartiert hatte, am Morgen des 31. um 6'/., Uhr an Bord zurùckgekehrt war, dampfte die .,Zee-

In der Frùhe des i. Februar lag Gross-Obi bereits hinter uns, aisbald folgten die ubri-

gen Obi-Inseln. In der Mittagsstunde befanden wir uns unweit der Westkiiste von Batjân. Die

letzten Inseln, die wir noch aus der Nàhe beobachten konnten, waren Siko [Sikau] und

1) Auch P. Bleeker (Reis door de Minahassa en den Molukschen Aichipel 2. Batavia 1856, p. 176) und

K. Martin (Reisen in den Molukken. Geol. Teil. Leiden 1903, p. 43) haben die Vermutung ausgespiochen, dass die

Insel aus Koiallenkalk besteht.

2) Dieser Landsitz wivd in vielen Reisebeschreibungen — besonders fllteren erwalint — aber weniger seiner selbst,

als vielmehr der dort veranstalteten Festlichkeiten wegen. Die ausfiihrlichste Beschreibung hat J. F. G. Brl'mund (Herin-

neringen aan Batoe Gadja. Indiana 1. Amsterdam 1853, p. 198— 222) geliefert.

F'g- 30- Batu Gadja, der Wohnsitz des Residenten.

meeuw" eine halbe Stunde spàter ab.

Uni 8 Uhr befand sie sich dem Kap

Nusaniwi gegenùber und als auch die

Sudwestspitze der Halbinsel Hitu — das

Kap Alang — hinter ihr lag, wurde

Nordwestkurs eingeschlagen. In der Mit-

tagsstunde wurde in die Kelang-Strasse

eingefahren, Manipa zur Linken und

Kelang — beides bewaldete hiigelige

Inseln — zur Rechten lassend. Erst um
3 Uhr lag das letzterwàhnte Eiland hin-

ter uns. In der Ferne tauchte noch das

Eiland Buano mit seinen schrofien Ab-

stùrzen auf. Abends gegen 7 Uhr ging ein

pràsselnder Regen wieder, der mehrere

Stunden anhielt und auch das Deck

iiberschwemmte.
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Lélé die zu den sogen. Gurah-Itji-Inseln gehoren. Beide bestehcn aus deutlich geschichteten

Tuffen die an den vom Schiffe sichtbaren Steilabstùrzen sehr gut aufgcschlossen waren.

Wegen der geringen Widerstandsfàhigkeit des Gesteines haben die Meereswogen ein leichtes

Spiel. Es war gegen 5 '/i
Uhr als wir in der Hohe dieser Inseln waren, die aber noch vor

Einbrucli der Dunkelheit unseren Augen wieder entschwunden waren.

Nach einer ungewohnlich schnellen, von der Stromung bcgùnstigten Fahrt trafen wir

um II Uhr 25 Min. auf der Reede von Ternate ein, worauf wir uns an Land begaben.

Das Erste, was ich nach dem Erwachen am folgenden Morgen vernahm, war, dass

meine Reisefàhrten inzwischen, am 25. Januar, eingetroffen waren. Bereits auf dem Wege zum

Gasthof begegnete ich G. A. J. VAN DER Sande, der im Begriff stand sich nach der

Laguna zu begeben, wo die Zoologen einige Tage zuvor gefischt hatten, um das zuriick-

gelassene Zelt abzubrechen und nach dem, an der NNW-Seite der Insel liegenden See Sula

Takumi di bawa, deren Fauna L. F. DE Beaufort und H. A. LORENTZ ebenfalls unter-

suchen wollten, zu befordern. Im Hôtel traf ich die beiden letztgenannten an, worauf wir uns

nach dem Gùterschuppen begaben, um einen UberbHck ùber die dort aUmàhlich angesammel-

ten Ausriistungsgegenstànde und Mundvorràte zu gewinnen. Der Anbhck war geradezu ùber-

wàltigend. Da auf Neu-Guinea auf eine nennenswerte Ergànzung der Lebensmittelvorràte nicht

gerechnet werden konnte, so musste ailes, was fiir den Magen der etwa 40 Teilnehmer fiir

einen Zeitraum von 7 Monaten bestimmt war, mitgeschleppt werden.

Die Reede war in diesem Tage besonders belebt, denn ausser der bereits dort liegen-

den „Zeemeeuw", erschien im Laufe des Vormittags der Postdampfer „Van Riebeck" und

bald darauf auch der Dampfer „Constantijn" der Nieuw-Guinea-Handels-Maatschappij.

Am 3. Februar stellte der Résident die „Zeemeeuw" zu unserer Verfùgung und konnte

nunmehr mit dem Laden begonnen werden, nachdem vorher von Sachkundigen der Raum-

inhalt der Gùter berechnet worden war. Dabei stellte sich heraus, dass wir die Ladefàhigkeit

der „Zeemeeuw" ùberschàtzt hatten. Glijcklicherweise wurde am 7. der Ankunft des Post-

dampfers „Van Goens", auf Ternate kurzweg das Papuaboot genannt, weil er ausschliess-

lich den Verkehr mit Neu-Guinea vermittelte, entgegengesehen, so dass diesem die viel Platz

fressenden Bretter fiir das an der Humboldt-Bai zu errichtende Haus anvertraut werden konnten.

Inzwischen waren DE Beaufort und LORENTZ nach dem Telaga Takumi abgegangen,

wohin ich ihnen am 4. folgte. In einem Ruderboote, das mit einigen unserer Kulis aus

Bornéo, die schon jetzt keinerlei Neigung sich zu beeilen zeigten, bemannt war, konnte ich

um 6^/^ Uhr des Morgens die Reede verlassen. Die Nàhe der Kiiste, der wir in nordlicher

Richtung entlang fuhren, gestattete einige Beobachtungen anzustellen.

Nachdem um y^j.^ Uhr der Palast des Sultans passirt worden war, konnte eine Viertel-

stunde spàter am Vulkankegel eine Verànderung der Gestalt wahrgenommen werden. Wàhrend

er von der Reede aus nur als ein unregelmàssig gestaltetes, plumpes Massiv erscheint, der

keinerlei Kraterform erkennen làsst, konnte man nunmehr das Hervortreten eines Kraterkegels

erkennen, der im Siiden von einem Mantel umgeben war. Zwischen beiden senkte sich eine

1) Auf den Seekarten unter dem Namen Lelij eingetragen.

2) Was Siko betrifift, so hat Verbeek (Molukken-Veislag, p. 246—247) eimittclt, dass das zusammensetzende

Gestein ein Basalttuff ist, aber ausserdem Basait zwi.schen den Tuffen als Strom auftritt. Siko liegt 35 km westlich von

der Nordspitze von Kajoa.
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tiefe bergabwiirts verlaufende Schlucht, die anscheinend in die bis ans Meer gehende Brangka

Toloko iiberging. Wàhrend der Mantel bis zu seinem hôchsten Rande Pflanzenwuchs zeigte,

war der obère Teil des Kraterkegels kahl und nur in den Schlucliten zvvischen den von ihm

ausstrahlenden Rippen sah man einiges Grùn, ùber die Zone der Waldbedeckung hinaus, herauf-

klettern. Kurz nachdem vvir an dem, einen Vorsprung bildenden Fort Toloko vorbeigefahren

waren, konnte man am Strande eine etvva 2 m ùber dem Niveau des Meeres sich erhebende

Ablagerung von etwa l km Erstreckung, die aus einem braunen Tufif bestand, bemerken.

Anscheinend enthielt sie zahlreiche Andesitgerolle, so dass es sehr vvohl moglich ist, dass man

es dabei mit dem Rest eines alten Schlammstromes zu tun bat. Weiter nordwàrts war der

Strand wiederum ganz flach. Um S'/^ Uhr kam im Norden der zerrissene Kegel der Insel

Hiri in Sicht, die eine Viertelstunde spâter sich in ihrer ganzen Ausdehnung iiberblicken liess.

Neben den kleineren Erhebungen wurde in der Mitte ein etwas grôsserer Kegel bemerkt; sie

waren sàmtlich bewaldet, wàhrend der mittlere Teil der Abhànge Grasbedeckung zeigte, deren

Eintonigkeit durch vereinzelte Baumgruppen eine Unterbrechung erlitt. Der unterste bis zum

Strand verlaufende Abschnitt zeigte wiederum dichte Bewaldung ').

Um S''/^ Uhr befanden wir uns in der Nàhe des Batu Angus, der einer schwarzen,

etwa lO m hohen und 120 m langen Mauer rfeichend, bis ans Meer trat. Er bildet das Ende

eines aus Augitandesit bestehenden Lavastromes, den man weit aufwàrts verfolgen kann. Dabei

lasst sich leicht feststellen, dass er dem gegenwàrtig tàtigen Krater nicht entstammt.

Der Batu Angus oder, wie die HoUander ihn nennen, Verbrande Hoek, wird in der Literatur erst

sait der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts angefûhrt. Er ist zum erstenmale von C. G. C. Reinwardt,

und zwar im Jahre 182 1, untersucht worden, der ihn beschrieb als einen langen, hohen, aus rabenschvvar-

zen Blôcken bestehenden Rùcken oder Damm, in halber Hôhe des Piks beginnend und sich in einer

gebogenen Linie bis zum âussersten Vorgebirge am Meere ausdehnend. Nicht allein seine Lange und Hôhe
war bedeutend, sondern auch die Breite war eine so ansehnliche, dass sie auf — i Stunde Gehens an

der Kùste veranschlagt wurde ^). Die zusammensetzenden Gesteinsblôcke waren meistens von einer be-

deutenden Grosse und durch und ùbereinander geworfen. Ganz zutreffend bemerkt er, dass die gewaltigen

Gesteinsmengen nicht dem Gipfelkrater entstammen kônnen, mit der allerdings sehr anfechtbaren BegrUn-

dung, dass erstens, um dièse zu liefern, ein Berg von der Grosse des Piks von Ternate ganz und gar aus-

einander gesprengt hâtte werden mùssten. Zweitens aber sei die Gesteinsbeschaffenheit eine andere, als die-

jenige der Massen, welche vom Krater ausgeworfen worden seien, denn unter jenen fânde man weder Lapilli

noch Aschen. Reinwardt meint daher, dass der ganze Riicken sich an Ort und Stelle gebildet und dass

er sich aus dem Boden emporgehoben habe. Das Datum seiner Entstehung vermochte er nicht festzustellen,

doch glaubte er, dass der Vorgang noch nicht weit zurùckliegen kônne und wies darauf hin, dass nach

einem Bericht des Gouverneurs P. J. Valckenaer ein Lavastrom, wàhrend des Ausbruches am 28. August

1771, bis ans Meer geflossen sei

Dièse, dem heudgen Geschlechte unverstândlichen Ansichten fanden durch die Dissertation seines

Schûlers H. A. van der Boon Mesch '') Verbreitung und kamen auch Leopold von Buch sehr gelegen

1) Nach Verbeek (Molukken-Verslag 1. c. pag. 152) besteht der Berg zum grôssten Teile aus lockeren Aus-

wurfsmassen von Pyroxenandesit, doch befindet sich an der NO-Seite ein bis ans iSIeer gehender Lavastrom.

2) Reinwardt meint damit 'nicht die Breite am Batu Angus allein, sondern die Gesamtausdehnung der Blocklava

an der Nordkiiste.

3) Over de vuurbergen van den Indischen Archipel. Magazijn van Wetenschap, Kunsten en LeUeren 5. Amster-

dam 1826, p. 85. —• Reis naar het oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel. Amsterdam 1858, p. 493—495.

4) De incendis montium igni ardentium insulae Javae. Lugd. Batav. 1S26, p. 26. Hieraus F. H[offmann]. \ lû-

kanische Ilebungen in den Molukken. Poggend. Ann. 12. Leipzig 1828, p. 510— 511.

5) Gesammelte Schriften 3. Berlin 1877, p. 579.
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F. JuNGHUHN sah in dieser Hinsicht scharfer; er bestritt die Hebung und erklarte, dass es sich bei dem
Ereignis lediglich um einen Lavastrom handeln kônne Die Richtigkeit dieser Ansicht hat sich auch den

meisten Besuchern ohne vveiteres aiifgedrângt.

Zwei Fragen harren indessen noch der Beantwortung : Woher stammt der Lavastrom und wann ist

er entstanden? Die erste hat nur Q. M. R. Verhuell zu beantworten gesucht. Er bestieg den Pik 1818

und meinte, dass die wâhrend des Ausbruches im Jahre 181 1 vom Krater ausgeworfenen „Lava- und

Feuerstrôme" bis nach der Nordseite der Insel gelangt seien und dort den Batu Angus gebildel hiitten

Der gegenwartige Krater hat indessen, wie Reinwardt ganz richtig hervorgehoben hat, nur lockere Aus-

wûrflinge gehefert und zudem kann man noch sehr gut beobachten, dass die Ausbruchsstelle etwas ober-

halb der halben Hôhe des Piks liegt. Sie wird von den Ternatern Tugarora genannt, aber noch niemals

ist ein Europiier bis zu dieser Stalle vorgedrungen.

In Betreff des Zeitpunkts der Entstehung des Batu Angus gehen die Angaben weit auseinander.

Wie bereits erwâhnt, verlegte Q. M. R. Verhuell sie in das Jahr 181 1; J. Olivier meinte dagegen, dass

sie einige Jahre vor seinem Besuch (t824) stattgefunden habe ^). J. S. van Coevorden setzte sie in das

Jahr 1763 und ihm folgten P. Bleeker und H. Quarles van Ufford N. A. T. Arriëns gibt,

der Vermutung Reinwardts folgend, das Jahr 1771 an^ ), wâhrend C. B. H. von Rosenberg das Jahr

1781 wâhlte.

Glticklicherweise gibt es jenen widerspruchsvoUen Angaben gegenùber noch einheimische Quellen.

Eine von F. S. A. de Clercq in der Chronik des Sultans von Ternate aufgefundene Notiz besagt, dass

am 10. Mârz 1737 ein Eavastrom ausgeflossen sei, der im Laufe von 3 Tagen das Meer erreicht und dort

den Dukô Gulaba (einheimische Bezeichnung fur Batu Angus) ") gebildet habe '•'). In den gedruckt vorhe-

genden hollândischen Berichten wird dièses Ereignis nicht erwâhnt, was nicht ausschliesst, dass sich in

den noch ungedruckten Journalen von Ternate ein Bericht darùber vorfindet. Jedenfalls ist die Richtigkeit

jener Mitteilung nicht zu bezweifeln, trotzdem sie in einem scheinbaren Widerspruch mit einer anderen

Angabe steht. In der von dem Ternater Naidah verfassten Geschichte von Ternate heisst es namlich, dass

der Berg von Ternate 1770 Feuer, welches zu Kolaba niederfiel, ausgeworfen habe, weshalb Kolaba jetzt

die „Verbrannte Huk" genannt werde '").

Ûber die vulkanische Tatigkeit in dem erwâhnten Jahre liegt ein ausfûhrhcher Bericht vor"), der

die Richtigkeit der Mitteilung zu prûfen gestattet.

Die bereits Anfang des Jahres 1770, besonders im April, auf Ternate fùhlbar werdenden Erderschûtte-

rungen, hatten in den ersten Tagen des Juli an Heftigkeit zugenommen, worauf man in der Nacht 6/7. Juli

vom Pik ein rollendes Getôse hôrte, unter Zunahme der ausgestossenen Rauchmassen. Dièse Erscheinun-

gen nahmen an Starke zu, so dass der Berg am 13. unter heftigen Erdbeben „Feuer und Steine" auswarf.

Àhnliche Erscheinungen wiederholten sich in der Nacht 18/19. J^^i- „Inzwischen hatte man entdeckt, dass

der Berg an seiner NO- und NW-Seite ebenfalls brannte, doch an einer viel tieferen Stelle. Unsicher

erschien es, ob man es mit Bâumen und Strâuchern zu tun hatte, die durch das [vom Gipfelkrater] aus-

geworfene Feuer entzùndet worden waren, oder ob der Berg infolge des Erdbebens aufgerissen worden sei

und nunmehr auch Feuer und Asche aus diesen Spalten auswarf. Der letzte Fall schien am meisten Wahr-

scheinlichkeit fur sich zu haben, weil man kein Feuer zu entdecken vermochte, wenn der Berg selbst

brannte, wohl aber, wenn am Gipfel nichts davon zu bemerken war" '^). Auch die Postenhalter von Gam-

1) Java 2. Leipzig 1854, p. 840.

2) Herinnevingen aan eene reis naar de Oost-Indien 2. Haarlem 1836, p. 36.

3.) Reizen in den Molukschen Archipel 1. Amsterdam 1844, p. 233.

4) Beknopt overzigt van het eiland Ternate. Tijdsclir. voor Neérl. Indië 1844. 2. p. 200.

5) Reis door de Minahassa en den Molukschen Archipel 1. Batavia 1856, p. 178.

6) Aanteekeningen betreffende eene reis door de Molukken. 's Gravenhage 1856, p. 178.

7) De vulkaan van Ternate. Gama-Lama. Natuurk. Tijdschr. Ned. Indië 29. Batavia 1867, p. 86.

8) Batu Angus ist namlich malaiischen Ursprungs. {^Batu = Stein, Fels und angus = verbrannt).

9) Bijdragen tôt de kennis der residentie Ternate. Leiden 1890, p. 164.

10) P. VAN DER Crab. Geschiedenis van Ternate.... Bijdr. t. de T. L. ea Vk. (4) 2. 1878, p. 481.

11) Maandelykse Nederlandsche Mercurius. Voor de maand Junij 1771. 30. Amsterdam, p. 205—209.

12) Maandelykse Nederlandsche Mercurius. 30. Amsterdam 1771, p. 206. — J. Pijn'APPEL. Bijdrage tôt de geschie-

denis der vulkanen in Nederl. Indië. Bijdr. t. de T. L. en Vk. (2) 2. 1S59, p. 269.



88

lamo iind Sidangoli hatten berichtet, dass an der Nordwestseite des Berges aus einer neugebildeten Offnung

viilkanisches Material ausgeworfen vvurde.

Auch die von Reinwardt fur môglich gehaltene Entstehung des Batu Angiis im Jahre 1771 kann
nachgeprùft werden, da die Berichte, auf die er sich beruft, von J. Pijnappel verôffentlicht worden sind.

Es heisst darin, dass am 28. August 1771 Rauch und glûhende Steine unter einem unaufhôrlichen, hefti-

gen Getôse ausgeworfen wurden, „wahrend man das Feuer, einem glùhenden Strome gleich, aus der

Offnung des Berges abwiirts fliessen sah, wobei — wie behauptet wird — die Lava oder der Feuerstoff

bis nahe an das Meeresufer gelangt ist" ').

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass ausser im Jahre 1737 noch 1770 und 1771 Lavastrôme

auf Ternate bis an den Meerestrand gelangt sind, von denen der eine den Dukù Gulaba (Kolaba bei

Naidah) oder Batu Angus geliefert hat und ferner, dass die Strôme — wenigstens diejenigen von 1770 —
nicht dem Gipfelkrater entstammten.

Auf der Weiterfahrt trat, 2 km vom Batu Angus entfernt, abermals schwarze Lava zum
Vorschein, worauf ein flaches Strandgebiet folgte, das eine Strecke lang mit schwarzen Ande-

sitgerollen ùbersàet war, dann aber weiss und sandig wurde. Landeinwàrts erhoben sich Hugel,

die mit Gras und Bàumen bedeckt waren.

Um g Uhr 20 Min. kam das Boot an einem Vorgebirge vorbei, das wiederum von

schwarzer Lava, in einer Hohe von etwa 5 m aufgeschlossen, gebildet war. Von dieser Stella

wurde der Pik in S 10° W gepeilt, wàhrend die Westspitze von Hiri in N55°W, seine Ost-

spitze aber in N I5"W lag. In geringer Entfernung gewahrte man am Strande von Ternate aber-

mals einen Strom in einer Erstreckung von etwa 50 m, der aber niedriger als der Batu Angus

war. Kaum 50 m weiter wurde wiederum einer, jedoch von grosserer Ausdehnung bemerkt.

Nunmehr folgte ein Einschnitt, eine kleine, aber ziemlich tiefe Bucht, an deren Westseite sich

ein Lavagebiet anschloss, das einen ziemlich weit ins Meer reichenden Vorsprung von etwa

30 m Hohe bildete und der mit Bananenstauden sowie Bàumen bedeckt war-). Fiinf Minuten

spàter bemerkten wir das allmàhliche Verschwinden des alten Kraterrandes hinter dem Pik, so

dass dies die einzige Richtung war, in der er die regelmàssige Gestalt eines Vulkankegels zeigte.

Auf ein, um 9 Uhr 32 Min. umfahrenes Vorgebirge folgte eine kleine Bucht, hierauf ein

flaches Strandgebiet und alsdann ein aus Blocklava gebildeter Strom. Drei Minuten spàter wurde

ein vorspringendes Kap bemerkt, worauf die Westspitze von Hiri in N 30° W, die Ostspitze

in N 10° W gepeilt wurde. Am Strande von Ternate folgte eine flache Bucht, deren Ufer-

rànder von Lava gebildet wurden. Um 9 Uhr 40 Min. erschien der Strand wiederum flach und

von weissen Sanden bedeckt, woran sich ein aus Lava bestehendes, ins Meer vorspringendes

Kap anschloss. Der Gipfel des Piks lag von dort aus in S 20° O, zugleich wurde nunmehr an

seiner Westseite der àltere Sommarand sichtbar. Am Ufer bemerkte man eine kleine tiefe,

etwa 2 km breite Bucht, an der Lavamassen mit flachen Strandteilen abwechselten. Fùnf

Minuten spàter kam das Boot an einem, etwa 50 m breiten und 4— 5 m hohen, aus Lava

bestehenden Vorgebirge vorbei, das mit Pandaneen bedeckt war. Dann folgte ein weite Bucht,

von einem flachen Strande begrenzt, an dem sich alsbald regelmàssig geschichtete Tuffe

einstellten. Am Ende dieser Ablagerung war der Strand wiederum ganz flach geworden und

1) J. Pijnappel 1. c. pag. 274. — Es beruhrt eigentiimlich, dass Reinwardt daraus einen Hebungsprozess hat

machen wollen, trotzdem in dem Bericht ganz unbefangen von einem Lavastrom gesprochen wird. (s. oben p. 86).

2) Es ist daian zu eiinnern, dass Reinwardt (s. oben) die Breite des Batu Angus auf 74— i Stunde Gehens —
sagen wir + 5 km — veranschiagte. Vermutlich handelt es sich dabei nicht um cinen^ sondern um mehrere Lavastrôme.
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dies war die Stelle, an der um lo Uhr 25 Min. gelandet wurde. Die Fahrt hatte 4 Stunden

und 40 Minuten gewàhrt.

De Beaufort und Lorentz, die das Boot hatten kommen sehen, erwarteteu mich an

der Landungsstelle, von der ans nach wenigen Minuten der kleine Strandsee Télaga Takumi,

auch Sula-Takumi di bavva, von den Eingeborenen aber Tomaâdu genannt, erreicht wurde.

Unter Bàumen, nahe dem Ufer, war das Zelt aufgeschlagen worden. Der See enttàuscht etwas,

Fig. 31. Der Pik von Ternate von der Insel Hiri aus geselien.

da von der Wasserflàche nicht viel zu sehen ist. Sehr untief, ist er zugleich von Baumge-

wàchsen, wie Pandanus, Tenninalia Catappa und Nipa fruticans nicht allein umschlossen,

sondern dièse sind auch weit vorgedrungen, so dass der See je langer, je mehr eingeengt wird.

Ausserdem ist er mit Nelumbium speciosuin bedeckt. Seit langer Zeit ist bekannt, dass er den

Fisch Opliiocephaliis striatiis beherbergt (Fig. 32. Taf. I).

Hinter dem Westende fùhrt ein Fussweg hinauf zu dem oberen See, Télaga Taliri oder

Sula-Takumi di atas, von den Eingeborenen aber Daku genannt. Nach kurzem Anstieg hatten

wir den aus wenigen und dùrftigen Hùtten bestehenden und von Bananengàrten umgebenen

Kampong Télaga ') erreicht. Alsdann ging es ùber Grasland (Alang-Alang) mit vereinzelten

l) Dies ist der malaiische Name, der Seedorf bedeutet. Der einheimisclie ist mir unbekannt geblicben.

Nova Guinea. IV. Reisebericht. 12
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Stràuchcrn [TiDioniits) weiter bergan, worauf vvir innerhalb 20 Minuten am Rande des Sees (23 m)

standen, dcr einen ganz anderen Anblick bot, als sein am Strande gelegener Biuder (Fig. 33.

Taf. I). Mail steht vor einem tiefen Kessel, dessen Wànde nach allen Seiten ausserordentlich

steil abfallen. Ich schàtze die Tiefe auf mindestens 60 m, so dass sein Spiegel unter dem
Niveau des Meeres liegen muss. An den Abhàngen findet sich vulkanischer Tuff entblosst, der

Gerolle, aber auch grosse Blocke von Andesit enthielt. Wenn man in den Abgrund hinab-

blickte, gewahrte man einigermassen treppenartige Absàtze, auf denen màchtige Baume wuch-

sen. Die Kronen der auf den hoheren Absàtzen stehenden, ragten ùber den Rand des Kessels

empor; die auf den tiefsten befîndlichen erreichten ihn aber bei weitem nicht. Der Nordabfall

ist so steil, dass die Tufifmassen fast iiberhàngen. An der Sùdseite bemerkten wir dagegen

eine Stelle, die einen Abstieg zu gestatten schien. Einer Gazelle gleich hùpfte DE Beaufort

hinuntcr, aber der letzte Absatz, der noch etvva 10 m ùber dem Spiegel lag, gebot ihm Hait

zu machen. Der Durchmesser an der Oberflàche ist auf etwa 600 m zu veranschlagen. Die

Uberlieferung will, dass er durch Einsturz entstanden ist, daher auch der zuweilen gehorte

Name Tanah Tenglam '). Sie ist diesmal im Rechte, vvie sich aus der Beschaffenheit des Kes-

sels ergibt. Von einem Krater kann nicht die Rede sein, da Ausvvurfmassen an den Ràndern,

die sich nirgends ùber dem allmàhlich nach Sùden ansteigenden Terrain erheben, vollig fehlen.

Was bisher ûber den Zeitpunkt, an dem die Bildung des Sees erfolgte, berichtet worden ist, ent-

behrt der Begriindung. Behufs Bestimmung desselben kommen meiner Ansicht nach nur zwei Quellen in

Betracht. Die eine berichtet ûber einen heftigen Ausbruch des Piks von Ternate am 15. Juni 1648,

„jettant fort loin entre les flammes, de la fumée & les cendres, quantité de pierres enflammées qui brûloient

tout ce-quelles rencontroient de sorte qu'un Village des Mores, appellé de la Soula, en fut consumé. L'Isle

fut dans un mouvement continuel, pendant tout ce tems-la &: on entendit un bruit effroyable dans les

Cavernes sousterraines pareil celui des Forges, &: de tems en tems comme des coups de canon" -).

Der andere Bericht bezieht sich auf ein Ereignis, das sich in der Nacht vom 5/6. September 1775

abgespielt hatte ^). Es heisst darin, dass „op den 5 September daar aan een verschrikkelyke bezoeking

volgde, wanneer men aldaar van 's nachts 10 uuren weder zodanige geduurige beweging van het Aardrijk

gevoelde, die wel 2 à 3 uuren duurde eer dezelve stilstond, en toen deze bedaarde, zag men den Berg

bedekt met Rook en Zwaveldampen." Nachdem bemerkt worden war, dass weder der Ausbruch, noch das

Erdbeben sowie das Seebeben erheblichen Schaden in den Dôrfern, die im Gebiet der Kompanie lagen,

angerichtet habe, heisst es weiter: „maar de geloofwaardige rapporten, ontfangen van den Koning van

Ternaten, behelzen, dat aan de Noordkust van het Eiland Xulla Tacomy eene groote streek Land ver-

zonken is, bij welke gelegenheid 16 Tuinen door de afvlietende Vuurstromen, waren geruineerd, hetgeen

het leven gekost heeft aan 141 zich met den Landbouw ophoudende Inlanders welke gedeeltelijk met het

land in Zee verzonken en eenige met hun Vaartuigjes uitkomst zoekende door de Zee verzwolgen zijn."

Den Bericht aus dem Jahre 1648 halte ich auf das Ereignis, welches die Bildung der beiden Seen

bewirkt hat, nicht anwendbar, denn obwohl von der Vernichtung des Kampong Sula die Rede ist, so wird

1) Dièse Bezeichnung ist malaiischen Uisprungs und bedeutet versunkenes Land.

2) Gemelli Careri. Voyage du Tour du Monde. Traduit de l'Italien 5. Paris 1719, p. 222—223. Er findet

sich gleichlautend wieder bei Bruzen La Martinière. Le Grand Dictionnaire géogr. et critique 8. i. La Haye, Amster-

dam et Rotterdam 1738. p. 388, ferner bei Giovanni Vivenzio. Istoria e teoria de tremuoti in générale ed in parlico-

lare.... Napoli 1783, p. XLVII sowie bei K. E. A. von Hofk. Geschichte der nattlrlichen Veranderungen der Erdober-

flache 4. Gotha 1840, p. 296, nur mit dem Unterschiede, dass sie das Ereignis in das Jahr 1643 verlegen. Alexis Perrev

hat die richtige Jahreszahl, dagegen das Datum des 25., statt 15. Juni. (Documents sur les tremblements de terre et les

phénomènes volcaniques aux Moluques. Ann. Soc. d'Emulation des Vorges 10. 2. 1859. Epinal 1860, p. 144). Er entnahm

seine Angabe der Pariser Ausgabe des Dictionnaire von La Martinière (9. 1739, p. 286).

3) Maandelijksche Nederlandsche Mercurius 42. Amsterdam 1777, p. 2 II.
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sie doch ausschliesslich der Tàtigkeit des Vulkanes zugeschrieben. Auch der zweite spricht von Lavastrô-

men, zugleich aber von dem Versinken eines Stuck Landes, das sich in der Nahe des Strandes befunden

haben muss. Die Angabe kônnte sich demnach nur auf den unteren See beziehen, wobei es natiirlich nicht

ausgeschlossen erscheint, dass der obère zu gleicher Zeit entstanden ist, von dem man aber keine Notiz

ofenommen hat, da wahrscheinlich das versunkene Gebiet unbewohnt und unbebaut war. Dann môchte ich

aber noch auf einen, in sprachlicher Hinsicht bemerkenswerten Umstand aiifmerksam machen. Sula und

Takumi bildeten keine Einheit sondern wurden meistens als zwei voneinander getrennt liegende Ort-

sciiaften angefûhrt. Hier werden sie aber in ciiiciii Atem genannt und dies geschicht auch noch heutigen-

tags, indem man sie Sula-Takumi di bawa (Unter-Sula-Takumi) und Sula-Takumi di atas (Ober-Sula-

Takumi) nennt ^). Der scheinbare Widerspruch. der darin besteht, dass auch von Lavastrômen die Rede

ist, wâhrend in der unmittelbaren Umgebung beider Seen lediglich, Tuffe anstehen, dùrfte sich vielleicht

dahin aufklaren, dass ein wenig ôsUich von ihnen Lavamassen sich ergossen hatten.

Nachdem vom Nordrande des Sees der Gipfels des Piks in S 40° O, die Westspitze

von Hiri in N 5° W und deren Ostspitze in N 20° O angepeilt worden war, kehrten wir nach

dem unteren See zurùck und suchten den, etwa 20 m von ihm entfernt liegenden Brunnen

auf, dessen Wasser ziemlich brack war. Auch das Wasser des Sees diirfte, nach der Anwesen-

heit von Nipapalmen zu urteilen, ebenfalls brack sein.

Inzwischen hatten unsere Burschen Reis gekocht, so dass wir unser Mittagmahl ein-

nehmen konnten. Der Versuch von den umherstehenden Ternatern Auskunft ùber die Lage

des frùheren Forts Willemstad, das unmittelbar bei Takumi gelegen hatte, zu erhalten, miss-

glùckte. Sie behaupteten nichts davon zu wissen. Die Eingeborenen machten ùbêrhaupt einen

wenig angenehmen Eindruck. Den Vorwurf des Fleisses hat ihnen anscheinend noch niemand

gemacht, den der FreundHchkeit wage ich ebensowenig zu erheben.

Inzwischen war die Zeit der Rùckfahrt herangeriickt, die jedoch nicht so glatt von

statten gehen sollte. Infolge des aufgekommenen Windes herrschte eine kràftige Brandung

und als wir gRickHch dem Bereich derselben entronnen waren, wurde das Weiterkommen

durch den starken Wellenschlag sowie den Gegenwind erschwert. Erst nach dem Erreichen

der Ostkiiste fanden wir giinstigen Wind und Strom, so dass wir nach vierstiandiger Ruder-

fahrt wieder auf der Reede von Ternate eintreffen konnten.

1) In einem Schreiben von Jacques Le Febure vom 23. Dezember 1623 heisst es, dass er beschlossen habe

ein Fort „op Xoula (plaetse omirent een cleyn mijltgen over dees sijde van Taccomy gelegen) te maecken." (P. A. Tiele—
J. E. Heeres. De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië (2) 2. 's Gravenhagc 1890, p. 4). Mit „Xoula"

war gemeint, der von Eingeborenen der Sula-Inseln bewohnte Kampong Sula.

2) So sagt auch P. Ki.eeker, dass die Bevolkerung noch 2 Seen kennt, die denselben Namen tragen, wie die

Ortschaft, die in dem geoffneten Boden verschwunden war, namlich Sula-Takumi. Er meinte, dass das Ereignis 1763 oder

1771 stattgefunden habe. (Reis door de Minahassa en den Molukschen Archipel 1. Batavia 1856, p. 178— 179).



III.

VON TERNATE NACH DEM GEELVINK-BUSEN.

Die letzten Tage der Vorbereitung verflogen nur allzuschnell. Yorràte auf Vorràte

waren aus dem Gùterschuppen nach der „Zeemeeuvv" gewandert, um in deren Bauch zu ver-

schwinden und merkbar senkte sich das Schift" ob der ihm zugemuteten Bùrde. Als endlich

auch die leider nicht zu vermeidende Decklast glùcklich verstaut worden, war auch fur die

lebende Fracht die Stunde der Einschiffung gekommen. Den Anfang machten am 7. Februar

die Kulis, die sich noch vor Anbruch der Nacht an Bord begaben, wàlirend wir ùbrigen um

9 Uhr folgten. Dreiviertel Stunden spàter setzte sich die Schiftsschraube in Bewegung und in

dunkler Nacht ging es, zwischen Maitara und Ternate hindurch, mit sudlichem Kurse in die

Molukken-See hinein.

Das Schifif hatte seit seinem Bestehen noch niemals so zahh-eiche Gàste, wenigstens

wàhrend eines grosseren Zeitraumes, beherbergt. Es waren ihrer 43, und von diesen europài-

scher Herkunft : G. A. J. van der Sande, H. A. Lorentz, L. F. DE Beaufort, J. M.

Dumas und meine Wenigkeit. Aus Java stammte ein Mantri des Botanischen Gartens in

Buitenzorg, namens DlBDJA, neben dem Pflanzensammler Adjip und ausserdem die 4 die

Dienerschaft bildenden Burschen. Die 30 Tràger kamen zwar aus Bornéo, aber -— wie bereits

erwàhnt — hatte die Wiege der Vorfahren keines einzigen auf dieser grossen Insel gestan-

den. Den Beschluss machten die trefflichen Jàger Rasip und MarengGÉ, die beide in Ternate

zu Hause waren. Nicht mit Stillschweigen dùrfen die Hunde ùbergangen werden, die sich in

unserem Gefolge befanden und die uns nur Arger und Verdruss bereitet haben. Auf Anraten

von Dr. A. W. NiEUWENHUIS hatte LORENTZ sie von Batavia mitgebracht, aber bereits auf

der Fahrt nach Ternate iible Erfahrungen mit ihnen gemacht '). Wàhrend der nunmehrigen

Reise htten dièse bejammerswerten Geschopfe fortwàhrend an Seekrankheit, so dass sie den

Boden Neu-Guineas in einem ganz abgemagerten Zustande betraten, von dem sie sich allerdijigs

schnell erholten. Zur Mitnahme aber auf den Màrschen sollten sie sich als durchaus unge-

eignet erweisen. Wàre es uns darum zu tun gewesen Neu-Guinea zu erobern, so wàre dies

mit Hùlfe dieser vierfùssigen Genossen ein Leichtes gewesen ; es hatte dazu nicht einmal der

Mitnahme eines Schiessgewehres bedurft. Denn das Gebell eines einzigen genùgte, um einen

ganzen Papuastamm in die Flucht zu treiben. Da es aber darum zu tun war mit den Ein-

geborenen, und zwar moghchst freundhch zu verkehren, so musste man von vornherein auf

ihre Mitnahme in das Innere verzichten.

i) H. A. Lorentz. Eenige maanden onder de Papoea's. Leiden 1905, p. 4— 5.
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Wir hatten aber noch ungebetenere, in der Deckladung verborgene Gâste mitgebracht.

In den Atapmatten die zur Daclibedeckung des an der Humboldt-Bai zu errichteten Hau-

ses bestimmt war, iiauste eine Menge Ungeziefer, besonders die làstigen Schaben {Periplatieta

orientalisj, deren Vertreibung noch scliwerer fiel als die Wegschafifung des Unrats der Hunde.

Als wir am nàchsten Morgen erwachten, befanden wir uns in der Hohe von Kajoa.

Weit im Norden war Maitara eben nocli sichtbar, dagegen trat der Pik von Tidore noch

scharf hervor. Das Schiff lief hierauf in die Halmahera von Batjan trennende Patientie-Strasse

ein und ging um 2'/.> Uhr nachmittags auf der Reede von Gané di dalam '-), kurzweg Gané

genannt, vor Anker. Gleich nach unserem Eintreffen erschien der Utusan, der dort seines

Amtes waltende Vertreter des Sultans von Tidore, dessen Hauptaufgabe in dem Eintreiben

der Steuern besteht. Wie trugen ihm unser Anliegen vor, zwei Boote, die fur das Befahren

der Flùsse von Neu-Guinea geeignet waren, zu erwerben. Er erklàrte sich sofort bereit ein

derartiges Geschàft zu vermitteln. Wàhrend VAN DER Sande und DUMAS zuriickblieben, um
die Objekte zu prùfen und den Handel abzuschliessen, liessen wir iibrigen uns an Land

rudern und fanden hier zunàchst das Dorf, dessen auf Pfàhlen ruliende Hàuser làngs des

Strandes standen. Eine kurze Wanderung in nordlicher und darauf nordwestlicher Richtung

fùhrte durch Morast auf einen mit Mais bepflanzten Hiigel, dessen Abhànge mit braunem Ton

bedeckt waren. In einem Bachbett fanden sich Gerolle von Andesit und Andesittuff, verein-

zelt auch ein Stùck Kalkstein. Das Hinterland war wellig hùgelig und, soweit man sehen

konnte, dicht bewaldet.

Als wir kurz nach 3 Uhr an Bord zuriickkehrten, war man inzwischen handelseins gewor-

den und hingen die Boote bereits in den Davits. Das grosste (7,15 m lang und 1,03 m breit)

war fiir fl. 38, das kleinere fur den Preis von fl. 18 erstanden worden. Sie waren beide aus

starkem Holz angefertigte, kiellose Einbàume, die uns ausgezeichnete Dienste leisten sollten.

Der Utusan klagte ùber das Auftreten von Fieber im Orte, das, namentlich unter Kindern,

bereits einige Opfer gefordert hatte. Es wurde ihm ein Packet Chininpillen verabfolgt, worauf

er sich verabschiedete.

Gané ist bereits am Anfang der portugiesischen Herrschaft dadurch bekannt geworden, dass es im

Jahre 1524 unter Martin Correa, nach tapferer Gegenwehr, ûberwaltigt wurde'). Dann verschwindet es

aber aus dem Gesichtskreise und nur ab und zu findet es als Fluchthafen Erwahnung. Fur den Weltver-

kehr ist es ohne aile Bedeutung gewesen, aber keineswegs fur den einheimischen. Auf dem nach Gané di

luwar fûhrenden Landwege vollzieht sich auch ein Teil des Handelsverkehrs mit der Ostkuste von Hal-

mahera. Endlich haben auch Naturforscher, die sich der Prauen als Verkehrsmittel bedienen mussten,

wie A. R. Wallace '') und H. A. Bernsïein dort wiederholt angelegt. Endlich hat A. G. Voruerman
1897 in der Umgebung des Ortes der Vogeljagd obgelegen ^).

1) Zur Herstellung des Atap spaltet man die Bliitter der Sagopalme an der Mittelrippe und hindet die Haiften

mit Rotang so iibereinander, dass die Fiederblatter sich dachziegelartig decken.

2) Zum Unterschiede von dem an der gegenùberliegenden Ostseite der Siidhalbinsel von Halmahera liegenden

Gané di luwar. Beide Namen sind die bai den malaiischen Seefahrern gebrauchlichen und bedeuten Binnen-Gané und

Ausen-Gané. In der Landessprache lauten sie aber nach M. J. van Baarda (Woordenlijst Galelareesch-Hollandsch.

's Gravenhage 1895, p. 137) Gané ma raba und Gané ma dudu.

3) F. LoPES DE Castanheda. Historia do descobrimento e conquista da India 6. Lisboa 1S33, p. 142.

4) The Malay Archipelago 2. London 1869, p. 180—200.

5) S. C. J. W. van Musschenbroek. Dagboek van Dr. H. A. Bernstein's laatste reis. Bijdr. t. de F. L, en

Vk. (4) 7. 's Gravenhage 1883, p. 29—30.

6) Molukken-vogels. Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind. 58. Batavia 1898. p. 168—252.
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Kurz nach 2'/) Uhr lief die „Zeemeeuw" wieder aus und setzte ihre Fahrt der Sùd-

halbinsel von Halmahera entlang fort, die einen sehr eintonigen Charakter zur Schau trug,

da nichts anderes wie bewaldete Hùgel zu bemerken waren. Bis zur Siidspitze, dem Kap Libobo,

hatte das Meer uns durch seine Ruhe erfreut, dann aber kamen wir in den Bereich eines

Auslàufers des Weltmeeres und die sehr kràftige Diinung hatte ein allgemeines Auftreten der

Seekrankheit zur Folge. Nur VAN DER Sande und ich vermochten an der Abendtafel Platz

zu nehmen, aber leicht vvurde uns die Erfùllung der unserer dort harrenden Aufgabe auch

nicht gemacht.

In der Friihe des 9. befanden wir uns zvvischen der grosseren Insel Kofiau und der

kleinen Gruppe der Doif-Inseln [Jèf Doif]. Die Diinung hatte bedeutend nachgelassen und als

wir bald nach 1 1 Uhr vormittags an die Siidkùste der langgestreckten Insel Batan Ta ge-

langten, war die See wieder ganz still geworden. Dieser langgestreckten Insel war das kleine

Visscher-Eiland vorgelagert, beide voUig bewaldet. Batan Ta steigt nach der Mitte zu all-

màhlich an. Die allein sichtbaren sudlichen Gehànge waren ziemlich steil und vom Kamm
gingen Auslàufer aus, die erst an der Kùste ihr Ende erreichten. Inzwischen waren wir in

die Sagui'n- oder, wie sie gewohlich genannt wird, Sagewi'n-Strasse eingelaufen. Ihre Sudseite

wird gebildet von den Inseln Sagui'n [Sagewi'n] und Salawati, deren nordlicher Teil ziemlich

gebirgig, deren sùdlicher aber flacher erscheint. So reizvoU das Durchfahren einer Meerenge

auch an und fiir sich erscheinen moge, so eintonig wirkt auf die Dauer die unbelebte lebende

Natur, die uns uingibt. Uber aile dièse grùnenden Inseln, iiber die Meeresflàche liegt gleich-

sam ein Hauch des Todes. Nirgends vermag das Auge menschliche Behausungen zu ent-

decken, die unabsehbaren Waldungen leuchten in dem einen und unverànderlichen Grùn.

Nirgends taucht wenigstens ein Segel auf, das bestimmt wâre den Verkehr zu vermitteln.

Und doch leben iiberall, halbverborgen, Menschen, deren Bedùrfnisse aber gering sind und

deren Zahl im Verhàltnis zur bewohnten Oberflâche unbedeutend ist.

Nach dem Verlassen der Saguin-Strasse passirten wir an Steuerbordseite die kleine

Insel Duf oder, wie sie von den Seefahrern gewohnlich genannt wird, Snapan. Sie setzt sich

aus einem gerundeten, etwa 50 m hohen Hiigel zusammen, in dessen Fortsetzung man ein

langgestrecktes, niedriges Vorland erblickt. Dadurch erhàlt das Eiland ein Aussehen, das einiger-

massen an einen Gewehrlauf mit Kolben erinnert und daher auch der Name Snapan, der aus

der Verstiimmelung von Schnapphahn (Gewehr) entstanden ist (Fig. 34). Der Hùgel bildet den

nordlichen Teil der Insel und besteht nach R. D. M. Verbeek aus Diabas '). Auf Duf

war es auch, wo H. A. Bernstein am 19. April 1865

starb -). Geradeaus erschien das Land der Verheissung,

Fig. 34. Die Insel Duf [Snapan]. Neu-Guinea, vorderhand allerdings nur in der Gestalt eines

niedrigen Hùgels, der beim Nàherkommen immer hoher

und hoher anschwoll. Es war der nordwestlichste Teil der Weltinsel, in deren Nàhe wir noch

im Laufe des Abends gelangten. Vorher hatten wir im Norden, die in weiter Ferne bleibende

Insel Waigéu auftauchen sehen.

1) Molukken-Versiag. Jaarboelc van het Mijnwezen 38. Wetensch. ged. Batavia 1908, p. 199—200.

2) S. C. J. W. VAN MussCHENBROEK. Dagboek van Dr. H. A. Bernstein's laatste leis. Bijdr. tôt de T. L. en

Vk. (4) 7. 's Gravenhage 1883, p. 104.
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Am Morgen des lo. kamen wir um s'/.^ Uhr gerade noch friih genug an Deck, um

die beiden kleinen und niedrigen Mios Su — die Eilande Amsterdam und Middelburg —
vor unseren Ausen vorbeiziehen zu sehen. Fast unmittelbar hinter ihnen erhob sich das steile

und hohe Kùstengebirge, hinter dem, eine halbe Stunde spàter, der durch seine beiden

Horner sich auszeichnende Tamrau, den J. DUMONT d'Urville deshalb Dicéras nannte,

folgte Bald darauf kam auch das steile Kap der Guten Hoffnung, Jermur Sbâ der Einge-

borenen, in Sicht. In seiner Nàhe befindet sich der Fluss Kor der damais zugleich die

Grenze der Abteilungen Nord- und West-Neu-Guinea bildete

Um 9 ','2 Uhr erblickten wir einen Wasserfall, der in einem langen, schmalen Strahle

aus bedeutender Hohe herabstùrzte. Er fàllt von dem am weitesten im Sùden sichtbaren

Rùcken, von denen sich 2 oder 3 hintereinander, parallel zur Kuste erheben, herab. Sie sind

sàmtlich dicht bewaldet und nur dann und wann gevvahrt man Entblossungen, an denen ein

braunes Gestein zutage trat. Kalkstein sah man nirgends hervorleuchten.

Nachdem wir nachmittags der kleinen Felseninsel Tupedo ansichtig geworden waren,

konnte auch noch die Kleine Geelvink-Bai gesichtet werden, ferner der eigentiimlich ge-

staltete Hiigel, den TlîOMAS Forrest „Bienenkorb" nannte bei dem aber, wie gewohnlich,

der Vergleich hinkt, da die Hohe im Verhàltnis zur Breite zu gering ist. Ehe die Schatten der

Nacht sich herabsenkten, konnte man noch in scharfen Umrissen das Massiv des Arfak in weiter

Ferne hervortreten sehen. In ruhigem Takte arbeitete die Maschine weiter bis wir bald nach

lo'/j Uhr Manokwari an der Doré-Bai erreicht hatten. Mit dem Lande trat man nur in sofern

in Verbindung als die mitgebrachte Post zur Ablieferung gelangte.

Frohliches Vogelgezwitscher begrùsste uns am folgenden Morgen, so frohlich, wie wir

es an keiner anderen Sielle wieder erleben sollten. Unmittelbar vor uns am Strande dehnte

sich der Ort Manokwari aus, der einen Teil des unter dem Namen Doré bekannten Dorfkom-

plexes ausmacht. Erst seit dem Jahre 1898, als die ersten Verwaltungsbeamten ins Land

kamen und es zum Sitz eines Assistentresidenten erhoben wurde, hat es sich màchtig ent-

falten kônnen. Das Strandbild hatte seit jener Zeit allerdings keine wesentliche Verànderung

erfahren. Zwar waren die Hàndler inzwischen von der Insel Manaswari dorthin iibergesiedelt,

aber der Kohlenschuppen sowie die liederlich gebauten Hiitten der Eingeborenen, iiber welche

G. Friederici sich mit Recht aufgehalten hat da sie beweisen, dass die Baukunst der

Doréer stàrk zuriickgegangen ist "j, stammten noch aus einer fruheren Zeit. Desto grosser war

die Umwàlzung, die das dahinter sich erhebende, hùgelige Gebiet erfahren hatte. Hier war

es zunàchst die Axt gewesen, welche unter den Waldriesen aufgeràumt hatte. Vom Gipfel

eines Hùgel schaute einem Herrenhause gleich die Wohnung des Assistentresidenten herab.

1) Voyage de la corvette l'Astrolabe... pendant les années 1826— 1829. Histoire du voyage 5. Paris 1833, p. 399.

2) Gesteinsfragmente aus diesem Fluss, die Herr J. W. van Hille mir verehrt hatte, bestanden aus Granit-

und Quarzporphyr.

3) Im Jahre 1914 wurde dièse Grenze nach dem Kap Sélé an der Sélé-Strasse verlegt. (Indisch Staatsblad 209).

4) A Voyage to New Guinea and the Moluccas. London 1779, p. 92. Die Eingeborenen nennen ihn Smufui

oder, nach H. Helb, Bon Simufui. (Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Gen. (2) 30. 1913, p. 229).

5) Beitrage zur Vôlker- und Sprachenkunde von Deutsch-Neuguinea. Mitteilg. aus den Deutschen Schutzgebie-

ten. Ergiinzgsheft N° 5. Berlin 1912, p. 72.

6) Wie sich aus dem Vergleich mit der Beschreibung und Abbildung der Gebaude von Forrest (1. c. p. 95—96

und Taf. bei Titelblatt) ergibt.
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In einiger Entfernung davon erhoben sich zur Linken einige Amtsgebàude, darunter als

grosstes die Kaserne fur die Polizeitruppe (Fig. 35. Taf. II).

In sùdsiidwestlicher Richtung fiel das Auge auf das 33 l<m entfernt aufragende Arfak-

gebirge '), dessen Silhouette aber nur noch kurze Zeit nach Sonnaufgang sich scharf abhob.

Dann begannen aber die Tàler zu dampfen ; den tiefen Schluchten entstiegen die Schwaden,

welche sich iiber den Gipfeln zu einer Wolkenhaube verdichteten , in der die Bergmasse

schliesslich, und zwar bereits innerhalb nur einer halben Stunde, verschwand (Fig. 36. Taf. II).

Abends, kurz vor Sonnenuntergang, trat dann meistens das Gebirge wieder klar her hervor.

Um 7'/^ Uhr begaben wir uns gemeinsam in den Ort, um dem Assistentresidenten,

Herrn L. A. VAN OOSTERZEE, unsere Aufwartung zu machen. Der vom Strande auf den Hiigel

fiihrende breite Weg ist in einen lockeren, sehr jugendlichen Korallenkalk eingeschnitten, der

ausser Korallenfragmenten auch zahlreiche, mehr oder weniger gut erhaltene Molluskenschalen

enthàlt. Das Material unterscheidet sich von den lockeren, rezenten Strandablagerungen der

Koralleninseln lediglich dadurch, dass es verkittet ist.

Herr VAN Oosterzee empfing uns sehr freundlich, setzte aber ein bedenkliches Ge-

sicht, als er von dem Plane horte das hinter Mawes liegende Gebiet zu besuchen, um den

Fundort der Kohlen aufzuspiiren, die der Kreuzer „Ceram" 190 1 von Eingeborenen erhalten

hatte -). Er riet entschieden davon ab wàhrend des Westmonsuns einen derartigen Versuch zu

machen, wegen der an der Matterer-Bai herrschenden starken Brandung. Er teilte uns ùbri-

gens mit, dass auch an dem, nahe bei Mawes mùndenden Tawarin Kohlen vorkommen soll-

ten. Ferner zeigte er uns Stùcke einer schwarzen, glânzenden, anscheinend guten Kohle, die

aus dem Wasian -) stammte und die den Wunsch in uns rege machte, zunàchst dièse Lager-

stàtte aufzusuchen. Nach der Verabschiedung besuchten wir noch den Kontrolleur, Herrn

P. E. MOOLENBURGH, und kehrten darauf nach dreistùndiger Abwesenheit an Bord der

„Zeemeeuw" zuriick. Im Hinblick auf die uns gemachten Eroffnungen galt es einen raschen

Entschluss zu fassen und nach gemeinsamer Uberlegung warfen wir unsere Plane, wenigstens

teilweise ùber den Haufen und beschlossen, da es uns an der Humboldt-Bai noch an ein

Unterkommen fehlte, zunàchst im Gebiet des Geelvink-Busens zu bleiben und den Versuch

zu machen nach dem Wasian vorzudringen. DUMAS erbot sich mit dem am 13. zu erwarten-

den Postdampfer „Van Goens" direkt nach der Humboldt-Bai zu reisen, um dort mit Hiilfe

der ihm ùberlassenen beiden ternatischcn Jàger sowie einiger Kulis die Errichtung der Ge-

bàude in die Hand zu nehmen. Die Fahrt nach dem Tawarin musste auf eine geeignetere

Jahreszeit verschoben wcrden.

Als die Herren VAN OoSTERZEE und MOOLENUURGH um die Mittagsstunde an Bord

der „Zeemeeuw" eintrafen, erhielten unsere Plane eine festere Form. Der erstgenannte erbot

sich am nàchsten Vormittag auf dem Stationsdampfer „ Résident Bensbach" nach Sian' zu

fahren, um dort bei den Vorbereitungen fur den Marsch ins Innere seine hùlfreiche Hand zu

bieten. Wir selbst beschlossen aber noch im Laufe des Nachmittags Manokwari zu verlassen.

1) Bon [Berg] Fak der Eingeborenen.

2) H. E. Baron van Asbeck. Over de veis van H. M. Ccram in de wateren ter noordkust van Nieuw-Guinea.

Maatschappij ter bevordering van het Natuurk. Onderzoek der Nederl. Koloniën. Bull. N° 41. 1902, p. 2—4.

3) Die Bevvohnër der Geelvink-Bai fitgen, wie bei manchen anderen Worten, ein euphonisches i an und nennen

den Fluss Wasiani.
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Fig. 36. Das Aifak-Gebirge von der Reede von Manokwari gcsehen.
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Es war allerdings fur die Offiziere und die Mannschaft des Schiffes eine starke Zumutung aus

seinen Tiefen die erforderlichen Ausrùstungsgegenstànde hervorzuholen, denn bei dem Ver-

stauen der Gùter war man von anderen Voraussetzungen ausgegangen. Zunàchst galt es aber

die Materialien fur den Hàuserbau an der Humboldt-Bai und sodann die Lebensmittel fur DUMAS

nebst seinen Helfern, und darauf dièse selbst, an den Strand zu befordern. Bereits um l'/j Uhr

konnte aber die „Zeemeeuw" den Anker lichten, um nach '/^ stundiger Fahrt an der Miindung

des Andâi-FIusses einzutreffen. Dort bestiegen VAN NOUHUYS, LOKENTZ, DE Beaufort und

ich das Boot, um der 1868 von dem Missionar W. H. WOELDERS gegrùndeten Missionsstation

einen Besuch abzustatten. Zunàchst begaben wir uns nach dem sandigen Strand, an dem zahl-

reiche kleine Gerolle von Granit, z. Tl. mit Turmahn, Diorit, Gabbro, Diabasporphyrit, Gneis,

Amphibolit usvv. ') umherlagen. Um 4 Uhr kamen wir an die Flussmiindung, wo der Guru, ein

eingeborener Lehrer aus Amboina, der die Stelle des Missionars vertrat, mit dem Dorfhàupt-

ling sich eingestellt hatte. Mit eintretender Elut ging es darauf in den Eluss, der eine Breite von

etwa 30 m besass. Im Hintergrunde waren keine Berge sichtbar, sondern, soweit das Auge reichte,

erblickte man nur hugehges bewaldetes Land. An den Ufern traten wàhrend der Eahrt hier und

da braune Sande von einer Màchtigkeit von '/2— ^ zutage; inmitten des Elusses lag auch

eine kleine grasbewachsene, 2— 3 m hohe Insel. Pandaneen gab es uberall zu sehen, am linken

Ufer auch Kokospalmen und sogar eine eingefriedigte Mais- und Reispflanzung. Nach einer

viertelstùndigen Eahrt stiessen wir auf eine Sandbank, auf der zahlreiche Gerôlie von densel-

ben Gesteinen wie am Strande gefunden wurden Weiter stromaufwàrts verengerte sich sehr

bald der Fluss, auch wurde er so untief, dass wir umkehren mussten, um gegenijber der Sand-

bank am linken Ufer zu landen, worauf wir uns nach wenigen Minuten im Dorfe Andâi be-

fanden. Ausser den Hùtten der Eingeborenen lag dort auch die von einem Garten umgebene

Missionarswohnung, in der der Guru hauste. Sie war bereits arg verfallen und auch der Garten

bot nur ein Bild der Verwahrlosung, trotzdem der letzte Missionar sie erst im Juli 1900 ver-

lassen hatte. So geht es uberall, und nichts beweist mehr die Unmùndigkeit der Eingeborenen

1) Bereits in meinem vorlaufigen Bericht (Maatscli. ter bevord. van het Natuurk. Onderzoek der Nederl. Kolo-

niën N° 44. 1903, p. 2) hatte ich aus Anlass dieser Funde darauf hingewiesen, dass die Ansicht, der Arfak sei ein

vulkanisches Gebirge, der ich mich auch friiher angeschlossen hatte (Der Wawani auf Amboina. Tijdschr. K. Nederl. Aardr.

Genootsch. (2) 16. 1899, p. 141), nicht mehr aufrecht zu erhalten sei. Inzwischen hat R. D. M. Verbeek die

von L. A. VAN OosTERZEE in der Umgebung der Angi-Seen, am Siidabfall des Arfak, gesammelten Gesteine als Ton-
schiefer und Granit bestimmt. (Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Genootsch. (2) 21. 1904, p. 1154). Ferner hat I. Chelussi
ein von O. Becc.\ri im Gebirge selbst gefundenes Gestein als einen umgewandelten Porphyrit beschrieben. (Studio

petrografico di alcune rocce estero. Boll. Soc. Geol. Ital. 31. Roma 1912, p. 440—441). Einen Beweis fiir die vulka-

nische Natur hatte man darin erblickt, dass bei den von Bergstiirzen begleiteten Erderschiitterungen in der Nacht 22/23.

Mai 1864 auch Feuer- und Raucherscheinungen beobachtet worden waren. (Berigten Utrechtsche Zendingsvereenig. 1864,
N° 10, p. 4—8; N° 12, p. 3—7. — W. F. Versteeg. Vervolg op de aanteekeningen omtrent aardbevingen en berg-

uitbarstingen in den Indischen Archipel. Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind. 28. Batavia 1865, p. 285. — P. J- Veth. Vulca-

niciteit van Nieuw-Guinea. Tijdschr. voor Nederl. Tndie 1867. 1., p. 106). Ich halte es fur sehr gut moglich, dass die Feuer-

und Raucherscheinungen von den eingestiirzten Hausern der Eingeborenen, die durch das Feuer in den Feuerstellen in Brand
geraten waren, herriihrte. Die Angabe von H. von Rosenberg (Der Malayische Archipel. Leipzig 1878, p. 523), dass im
Andâi-Fluss mit Lapilli bedeckte Sand- und Schlammbânke vovhanden seien, ist falsch. Irrig wird auch die Beobachtung
von William Dampier sein, der am 17. Apiil 1700, unweit des Kaps der Guten Hoffnung, einen rauchenden Berg bemerkt
haben will. (A Voyage to New Holland &c. in the year 1699. A Collection of Voyages 3^ ed. 3. London 1729, p. 225).

2) Nach L. Rutten sind in einigen der gesammelten Kalksteine die folgenden Foraminiferen vertreten : Lepido-

cyclina aff. Munieri^ Cycloclypeiis communis^ C. cf. tiegkctus.^ Hetcrostcgina deprcssa., Amphistegina Lesso/iii^ Carpenteria cf.

proleïformis.^ ? Riipertia stabilis. (Foraminiferen-fiihrende Gesteine von Niederl. Neu-Guinea. Nova Guinea 6. p. 26).

Nova Guinea. IV. Reisebericht. i-:
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Volker des Indischen Archipels, als dass dem Rùckzuge des Europàers der Verfall auf dem
Fusse folgt.

Der Guru war nebst den Eingeborenen unseren Zoologen beim Tierfang sehr behùlflich

und der erstgenannte verehrte ihnen sogar 3 Flaschen mit in AIkohol konservirten Insekten

Andâi ist der Ausgangspunkt fur den Marsch nach dem Arfak-Gebirge. Von den Reisenden,

die den Weg zurùckgelegt hatten, waren dem alten Dorfhàuptling die beiden italienischen

Forscher L. M. D'Albertis und Odoardo Beccari (1872) in guter Erinnerung geblieben,

auch entsann er sich noch der von St. VrAz 1896—97 ausgefùhrten Besteigung.

Gegen ^^j.^ Uhr kehrten wir nach der „Zeemeeuw" zuriick, die sich aber erst um 11 Uhr

zur Weiterfahrt anschickte, da sie an dem gesteckten Ziele zur Nachtzeit nicht ankern konnte.

In der Friihe des 12. Februar Hef das Schiff in die Warbusi-Bucht ein. Sùdosthch vom

Ankerplatz (i°4o' S, I34°8'0) erhob sich die langgestreckte, hugehge und bewaldete Insel

Amberpon die wohl zum allergrossten Teile aus Kalkstein besteht. Darauf weisen nicht allein

in frùherer Zeit gemachte Funde hin, sondern man bemerkt auch an der Nordspitze ein dort

aufgeschlossenes vveisses Gestein. In der Umgebung der Bucht gewahrt man auf dem Festlande

im Sùden und Sùdvvesten ùber looo m hohe bewaldete, aus tertiàren Kalksteinen bestehende

Anhohen, von deren Abhàngen grasbedeckte Rùcken auslaufen, die in Steilabstùrzen am
Meere endigen. Auf der Seekarte sind sie mit der charakteristischen Bemerkung: „drie ken-

bare roode heuvels" eingetragen. Im Westen wird der dritte Auslàufer von der, vom Schifte

aus nicht sichtbaren Mawî-Bucht begrenzt. Vor uns, im W und N\V, dehnt sich die untiefe

Warbusi-Bucht aus, in der, unvveit des Strandes, das Pfahldorf Sian' liegt. Von den 6 Hàu-

sern, zeigt nur eines die bei den Nuforen gebràuchliche flache Schildkrotenform des Daches,

wàhrend die librigen, von ternatischen oder tidorischen Hàndlern bewohnt, sich mit der nor-

malen Form begnùgen. Bei Ebbe liegt das Dorf auf dem Trockenen, so dass man vom Strande

aus zu Fuss an dasselbe gelangen kann. Dièse auch andervveitig beobachtete Tatsache darf

wohl als der beste Beweis dafur gelten, dass jene Bauten nicht in das Wasser zum Schutz

gegen feindliche Angrifte verlegt wurden, sondern dass darin im wesentlichen eine Reinlichkeits-

massregel zu erblicken ist, indem man der wohlwollenden Elut die Aufgabe zuweist, den

Unrat zu entfernen, wie dies P. und F. SaraSIN wiederholt betont haben

1) In dieser Sammlung sind die folgenden Arten vertreten : //y/a dolichopsis Cope (P. N. VAX Kampen. Amphi-

bien. Nova Guinea 5. p. 171). Nerit'uia commienis L., X. ziczac L., Pythia latidentata Tapp. Canefri. (A. Bavay. Mol-

lusques terrestres et fluviatiles. Ibid. p. 278, 288). Aiiomala aeneiventris Fairm., Scapanes aiistialis Boisd. (G. J.
Arrow.

Lucanidae and Scarabaeidae p. p. Ibid. p. 28). Cyphogastra foveicollis Boisd. (Ch. Kerremans. Buprestridae. Ibid. p. 303).

Pyrophancs appendictilata Ern. Oliv. (Ernest Olivier. Lampyridae. Nova Guinea 9. p. 422). Rhypai-ida papuana Jaq.,

Rhypaiida sp., Paropeides coccinella Weise (J. Weise. Chrysomelidae. Nova Guinea 5. p. 312, 314), Sarcophaga sp.,

Enrina fuscipennis de Meijere (J. C. H. de Meijere. Diptera. Nova Guinea 5. p. 88, 97). Gynacatit/ta mocsaryi Forster

(H. W^. VAX DER Weele. Neuropteroidea. Ibid. p. 387). Chelisochcs moiis Fabr. sp. (Malcolm Burr. Dermatoptera. Ibid.

p. 10). Cyphocraiiia reinwardfii de Haan (C. Brunner VON Wattenwyl. Phasmidae. Ibid. p. 15). Scolopendra sttbspi-

nipes Leach (Cari, Graf Attems. Myriopoden von Neu-Guinea. Ibid. p. 568). Tylorida striata Thor. sp
,
Argiope pic/a

L. Koch, A. picta^ var. gorgonea L. Koch, A. maei-ens Kulcz., Araneus Thcisii Walck. sp , A. papuaiius Kulcz. (\V. KuLC-

ZINSKI. Spinnen aus Nord-Neu-Guinea. Ibid. p. 464, 471, 473—475, 481, 489—491).

Uber die Pfianzenv.elt von Andâi, \vo J. E. Teysmann eifrig botanisirt hat. unterrichtet eine Abhandiung von

R. h. c. Scheffer. Enumeration des plantes de la Nouvelle-Guinée. Ann. Jardin Botanique de Buitenzorg 1. 1878,

p. 5—58. Siehe auch J. E. Teysmann. Extrait du récit d"un voyage à la Nouvelle-Cniinée. Ibid. p. 78).

2) Der eigentliche Name lautet RumbârpOn.

3) ï'ber den Zvveck der Pfahlbauten. Globus 72. 1897. p. 277—27S. — Reisen in Celebes 2. Wiesbaden 1905,

p. 151— 153-
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Bald nach unserem Eintreffen erschienen 2 der in Sian' wohnenden Handler, die ihren

Lebensunterhalt damit gewinnen, dass sie von den Eingeborenen Vogelbàlgc, Dammaraharz

und andere Waldprodukte gegen Gebrauchsgegenstànde, besonders europàischer Herkunft,

eintauschen. Der eine, der bereits am Wasian gevvesen war und dort die Kohlcn gesehen

batte, hiess Umar und war aus Ternate gebùrt*ig. Der andere nannte sich Ali Ambon.

Nach dem Fruhstùck liessen VAN NOUHUVS und ich uns nach dem, nur eine Viertcl-

stunde siidwestlich vom Ankerplatz liegenden Felsen rudern. Vor ihm lag in geringer l'Lntfer-

nung und ganz in der Nàhe des Strandes ein grosses Haus mit dem charakteristischen Dache

Fig- 37- Haus mit schildkrôtenformigem Dache an der Warbusi-Bucht.

(Fig. 37), das aber unbewohnt war. Wir stiegen dort aus und wanderten von dem Felsen ab in

der Richtung S 30° W làngs des Strandes, an dem die Schichten aufgeschlossen sind, die an der

Bucht den Abschluss eines etwa 80 m hohen, grasbedeckten Bergriickens bilden. Nur in seinem

unteren Teile, hauptsàchHch in den wenigen Schluchten, findet sich Baumvegetation. Gleich

in der Nàhe des obenerwàhnten gehen die Schichten eines ziegelroten Tonschiefers zutage aus '),

l) A. Frenzel, der den aus diesem Gehiet stammenden Schiefer analysirt hatte, verglich ihn mit dem Rotel

von Saalfeld in Thiiringen. (Mineralogisches aus dem Ostindischen Archipel. Tschermaks Mineralogisclie Mittheilungen.

Wien 1877, p. 307).
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deren allgemeine Streichrichtung N 45° W ist, bei einem Fallen von 50— 57° nach S 45° W.
Weiterhin beobachtet man infolge der Faltenbildungen auch entgegengesetzte Fallrichtungen.

Nur hin und wieder sind die Schichten einigermassen entblosst (Fig. 38), so dass ein voll-

stàndiges Profil nicht zu gewinnen war. In den Gesteinen dieser ganzen Schichtenreihe sind

nirgends auch nur Spuren von Versteinerungen zu entdecken. Eigentùmliche netzformige

Verzweigungen, die man auf der Oberflàche von den durch das Meer ausgenagten Schiefer-

gerôllen findet, haben mit organischen Bildungen schvverlich etwas zu tun. Die Schiefer, samt

den eingelagerten hàrteren Bànken, werden von senkrecht zu den Schichtflàchen stehenden

Fig. 38. Tonschieferschichten an der Warbusi-Bucht.

Quarztrumern durchzogen. Da der Aufschluss stellenweise hart bis ans Meer ging, konnten

wir einen Teil des Profils nur vom Roote aus betrachten. Dabei ergab sich eine ganz ver-

wickelte Tektonik, nàmlich sich wiederholende Faltenbildungen, Verwerfungen und Quetschungs-

erscheinungen. Kurz vor dem Vorgebirge, an dem die Mawi-Bucht ihren Anfang nimmt, konnte

aufs neue gelandet werden und dort fanden sich graue und schwarze Tonschiefer zwischen

denen Bànke von Grauwacke eingeschaltet waren. Hierauf kehrten wir um. Làngs des Stran-

des rudernd, sah man, wie hinter dem Hause, an dem die erste Landung erfolgt war, der

Bergriicken ganz zuriicktritt, so dass zwischen ihm und der See ein ausgedehntes flaches Vor-

land zu liegen kommt, das dicht bewaldet ist. Durchflossen wird es von dem Sendâsi, der
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ganz in der Nàhe von Sian' mùndet. Sein Wasser zeichnet sich durch eine rote Fârbung aus.

Intblge der eingetretenen Ebbe war es nicht moglich in die Miindung einzufahren und kehrten

wir nach dem Dampfer zuriick.

Nachmittags teilte Herr VAN OOSTERZEE, der inzwischen auf dem ^Résident Bensbach"

in der Warbusi-Bai eingetroffen war, uns mit, dass nach seinen Erkundigungen der Marsch

nach dem Wasian ausfuhrbar sei. Er hatte in Erfahrung gebracht, dass zum Stamm der

Manikion gehorende Bewohner von Mapar gerade bei einem in der Nàhe von Sian' hausen-

den, befreundeten Stamm zum Besuche weilten, wodurch sich die erfreuHche Aussicht fur uns

eroffnete, Hiilfskràfte fur die Beforderung unserer Lebensmittel zu erhalten. Eine vorlàufige

Berechnung hatte ergeben, dass die Zahl der zur Verfugung stehenden Tràger unzureichend war.

Als VAN NOUHUYS und ich am Vormittag des 13. am Strande bei der Miindung des

Sendâsi eintrafen, fanden wir Herrn VAN OoSTERZEE bereits in eifrigen Unterhandlungen mit

den Maparern begriften. Bei ihrem Erscheinen am Strande hatte sich ihrer der Furcht ob

des Anblicke^ zweier Dampfer bemàchtige und waren sie wieder verzogen, docli hatten sie

schliesslich die Scheu ùberwunden und sich zurùckrufen lassen, um darauf auch handelseins zu

werden Alsdann ruderten wir mit VAN OosTERZEE und dem ebenfalls anwesenden Umar
nach der Mawf-Bucht, da man beabsichtigte am nàchsten Tage von dort aus den Marsch nacli

dem Manikion-Gebiet anzutreten. Nachdem der am vorigen Tage besuchte Aufschkiss passirt

worden war, wurde das Strandgebiet flach, indem die Tonschieferschichten zurùcktraten und

an ihre Stelle ein mit Bàumen besetzter Ufersaum trat. Bald darauf zeigte sich am Ufer eine

Schutthalde von rotem Tonschiefer in rotem Lehm. Lose Blr)cke, die herausgewaschen waren,

lagen massenhaft am Strande umher, dazwischen auch Sandsteine mit diskordanter Parallel-

struktur. Nachdem kurz darauf noch ein Aufschluss von Schiefern mit NW-Streichen und

nordôstHchem Einfallen gefolgt war, wichen die Hiigel mehr und mehr zuriick und trat an

ihre Stelle am siidlichen Ufer ein Rhizophorensumpf. Einzelne der ihn bedeckenden Baume

erhoben sich sogar, unweit derselben, im Meere selbst. In der Siidostecke fanden wir schliess-

lich noch die Miindung eines Flùsschens. Da zurzeit noch Elut herrschte, konnte die Landung

nur mit Hùlfe eines umhertreibenden Baumstammes bewerkstelligt werden. Van Nouhuvs
und Umar unternahmen es darauf den Morast nàher in Augenschein zu nehmen, kehrten aber

bald mit der Nachricht zuruck, dass er fur die Tràger der Lasten doch recht beschwerlich

sein wùrde, so dass beschlossen wurde, eine andere Landungsstelle und damit auch einen

anderen Pfad zu wàhlen. Wir ahnten damais noch nicht, dass wir diesem Sumpf doch nicht

entkommen sollten und, dass der dahinter liegende, steile Berg Sièp ein noch grosseres Hin-

dernis auf dem Hinmarsch gebildet hatte.

Nunmehr ruderten wir làngs des Oststrandes der Mawi-Bucht, an der noch vereinzelte

Rhizophoren sich zeigten, weiter. Die grasbedeckten Abhànge aber wurden wiederum von

roten, hart bis an den Strand gehenden Tonschieferschichten gebildet. Sie setzten sich sogar

in Gestalt einiger isolirter Klippen noch bis ins Meer fort.

Unsere Zoologen waren inzwischen auch nicht untàtig gewesen und ihre Ausbeute

bestand — soweit bis jetzt bestimmt —• aus den folgenden Arten :

i) Als VAN OosTERZEE ihnen Stiicke der Kohlen vom Wasian vorgelegt hatte, teilten sie mit, dass derartige

schwarze Steine auch am Jakati, 3 Tagemaische von Siarî entfernt, vorkamen.
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Saitromarptis gaïuiic/iaiidi Quoy et Gaimard, Halcyon. saiiroccp/iahis Gould, Chibia carbonaritis

Sharpe, Manucodia chalybata Penn. Eleofris fiisca Bloch Xylotlirips rclii^iosiis Boisd. Pleronexis

Bcaiiforti Ws., Oxycephala speciosa Boisd. '), Odyiufiis saricnsis Camer. ''), Argiopc picta, var. gorgonca

Koch, Cyclosa caiiielodcs Thor. sp., Araneus Laglaizci E. Sim. ^).

Als vvir in der Mittagsstunde wieder an Bord der „Zeemeeuw" eingetroffen waren,

erschien aisbald ein Dutzend Maparer, um uns kund zu tun, dass sie bereit seien einen Teil

der Lasten zu tragen. Sie hatten der verlockenden Aussicht auf die als Entgelt angebotenen

Messer nicht widerstehen konnen. Es waren ailes gut gewachsene und zum Teil auch statt-

liche Leute, denen man die Freude an der Leibeszier sofort ansah. Um den Hais hatten sie

Reihen von Perlschnùren geschlungen, in den Ohrlâppchen hingen Ringe, in den Haaren

steckten Kàmme und durch die durchbohrten Nasenscheidenwànde waren Stâbchen gezogen,

an deren Enden ab und zu auch Schnure kleinerer Perlen baumelten. Im ganzen konnten wir

auf die Hiilfe von 17 Leuten zàhlen, nachdem •—
- unzuverlàssig wie die Papuanen nun einmal

sind — einige ihre Zusage wieder zurùckgenommen hatten. Als ein wenig erfreuliche Zugabe

musste aber die Vermehrung des Personals mit einem Korporal und 6 Gemeinen der Polizei-

truppe angesehen werden, die Herr VAN OOSTERZEE zu unserem Schutze als unumgànglich

notwendig erachtete. An und fiir sich wàre gegen dièse ganz braven Leute nichts einzuwenden

gewesen, da sie aber ausschliesslich Mitesser waren, bedeuteten sie fur die Expédition eine

Belastung von tàglich mindestens 7X5 Katti (im ganzen 21,6 kg) Reis per Tag, also zugleich

eine nicht unerhebliche Vermehrung des Tràgerpersonals, das zudem auch nicht von Luft zu

leben geneigt war. Eines militàrischen Schutzes hatten wir wàhrend des in Aussicht stehenden

Marsches, noch wàhrend aller anderen, niemals bedurft.

Des Nachmittags begann die grosse Packerei. Das wichtigte Lebensmittel, der Reis,

wurde in kleine Sàcke gefùllt, die 25 Katti (etwa 15 kg) fassten '). Sie waren mit Anhàngern

versehen, so dass sie, gleich einem Rucksack, ùber die Schultern getragen werden konnten. Sie

sollten sich sehr bewàhren ®). Auch die Verpackung der getrockneten Fische — als Zukost

fur die Tràger — bereitete geringe Schwierigkeit. Als weniger tragfàhig erwiesen sich schon

die Blechbehàlter fiir den zur Konservirung der Tiere bestimmten Alkohol sowie die grossen

Kochtopfe. Am ungeeignetesten sollten sich aber die Kisten erweisen, welche die fiir die Euro-

pàér schwer zu entbehrenden Genuss- und Lebensmittel, wie Kaffee, Tee, Zucker und Kon-

serven, enthielten. Sie waren bestimmt von je 2 Mann getragen zu v/erden, was bei den hàufig

steilen und besonders schliipfrigen Pfaden recht beschwerlich war, so dass denn in der Eolge

auch fiir dièse Objekte eine Verteilung auf Einmannslasten gewahlt werden musste.

Es gab an Bord des Schiffes anfànglich ein wirres Durcheinander, aber durch die nie

versagende Hùlfe des Personals der „Zeemeeuw", standen noch vor dem Scheiden des Tages-

gestirnes aile zur Mitnahme bestimmten Vorràte bereit.

1) L. F. DE Beaufort. Birds from Dutch New Guinea. Nova Guinea 5. p. 407, 412, 415.

2) Max Weber. Siisswasserfische von Neu-Guinea. Ibid. p. 207.

3) Pierre Lesne. Bostrichidae. Ibid. p. 33.

4) J. Weise. Chvysomelidae. Ibid. p. 331.

5) P. Cameron. Hymenoptera. Ihid. p. 63.

6j W. KuLcziNSKi. Spinnen aus Nord-Neu-Guinea. Ibid. p. 472, 479, 482.

7) Mehr als 15 kg schvifere Lasten konnen auf Neu-Guinea einem Trriger nicht zugemutet viferden.

8) Fiir lângere Zeit wahiende Reisen sind sie allerdings vt'eniger brauchbar, da sie nicht vvasserdicht sind.
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Der Morgen des 14. setzte mit einem leisen Regen ein, der zwar bald aufhorte, aber

der Himmel blieb dcnnoch bedeckt. Um y^j^ Uhr wurde der Ankerplatz verlassen, um in die

Amberpon-Strasse einzulaufen, an deren Westseite sich der in Aussicht genommene Landungs-

platz, wohin der „ Résident Bensbach" bereits vorausgeeilt war, befand. Vorsichtig tastend

folgte die „Zeemeeuw" in das ihr unbekannte Fahrwasser und traf um 8^/^ Ulir an der

angegebenen Stelle ein. Làngs der Neu-Guinea-Kùste zog sich ein steil ansteigender, gànzlicli

bevvaldeter Rùcken hin, von dem kleinere grasbedeckte Rùcken, àhnlich, aber niedriger

als diejenigen an der Mawi-Bucht, in See ausliefen. Die sichtbaren Steilabstùrze zeigten alle-

samt die rote Farbe der Tonschiefer. Von dem Dampfer aus konnten wir die Nordspitzc von

Amberpon im S 80° O, das in der Amberpon-Strasse in etvva i km Entfernung liegende kleine

Felseneiland Nupaduwâi in N 30° O peilen. Das letztere war etwa 10 m hoch, trug 2 Baume

und bestand aus einem roten Gestein, augenscheinlich abermals Tonschiefer. OstHch davon

ragten noch einige KHppen aus dem Meere hervor. Zur Linken schoben sich kuHssenartig die

hùgeHgen, zwischen der Mawi'-Bucht und der Amberpon-Strasse Hegenden Auslàufer vor und

den Hintergrund schloss in dunstiger Ferne das Arfak-Gebirge ab.

Die „Zeemeeuw" hatte in einer Entfernung von etwa 100 m vom Strande noch in

60 m Tiefe keinen Grund gefunden, weshalb sie eine kleine Strecke weiter in die Meerenge

einfuhr, ohne jedoch auch dort Ankergrund zu finden. Um keine Zeit zu versàumen, wurde

trotzdem die Ausschiffung ins Werk gesetzt, die sich zwar glatt vollzog, aber langer wàhrte

als urspriinglich angenommen worden war. Die Landungsstelle, an der sich ùbrigens kein

Haus, nicht einmal ein elender Schuppen befand, fùhrte den Namen Krîsnabab ') und ihre

einzige Bedeutung bestand darin, dass von ihr aus ein Pfad ins Innere fùhrte.

Nachdem kurz nach 10 Uhr aile Teilnehmer am Strande beisammen waren, konnten

die Hàupter der Lieben gezàhlt werden. Zu den 41 Teilnehmern kam noch der Korporal

MOAL mit seinen 6 Mann und ferner die papuanischen Begleiter, deren Zahl nicht zu kon-

troUiren war. Die 17 Leute, welche sich verdingt hatten, waren von ihren Frauen begleitet,

denen durchweg die Sàcke aufgeladen wurden, ja einige besassen so wenig Ehrgefùhl, dass sie

in unserer Gegenwart mancher noch einen zweiten aufhalsten. Diejenigen Maparer, welche

es abgelehnt hatten Lasten zu tragen, waren gleichfalls zur Stelle, da sie sich wenigstens die

gùnstige Gelegenheit, ohne Gegenleistung ein Loch in unseren Reisvorrat essen zu helfen,

nicht entgehen lassen wollten.

Der Strand war nur einige wenige Meter breit und bestand aus weissem Korallensand.

Fast unmittelbar dahinter stieg das Gebirge steil an und erblickte man am oberen Gehànge

einen Steilabsturz, an dem Kalksteinbànke zutage traten. In der Nàhe des Strandes waren die

Kalksteine dagegen ungeschichtet, dunkelgrau von Farbe und ohne dem unbewaft'neten Auge

sichtbare Versteinerungen -). Als Spaltenausfiillung fand sich hier und da gelblicher Kalkspat.

Da der Abmarsch infolge der Verteilung der Lasten, von denen diejenigen, welche

das Normalgewicht nicht erreichten, besonders zahlreiche Liebhaber fandt;n, eine crhebliche

Verzogerung erfahren hatte, liess VAN NOUHUVS noch Essen vom Schiff holen, um uns auf

dièse Weise das Abkochen zur Mittagszeit zu ersparen. Punkt 12 Uhr konnten wir uns,

1) Herr van Oosterzee teilte mir spater mit, dass nach anderer Angabe die Stelle auch Jârkrisi genannt wird.

2) Nach L. RuTTEN (Nova Guinea 6. 1914, p. 27) enthalt er die folgenden Foiaminifeien : Cycloc/ypeiis aiiiiit-

latits^ C. coinmunis^ Lcpidocyclina sp.^ Opei-culiiia complaiiata^ Carpentcria protéijormis.
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nachdem wir von Herrn VAN OOSTERZEE Abschied genommen hatten, in Bewegung setzen.

Van Nouhuys und ich nahmen mit den Maparern sovvie 3 Polizeisoldaten die Spitze. Darauf

folgten DE Beaufort und LoRENTZ mit den Kulis, wàhrend VAN DER Sande mit abennals 3

Polizeisoldaten den Beschluss machte.

Unmittelbar vom Strande aus fiihrte ein Pfad in sùdostlicher Richtung steil bergan.

Nach dem Erreichen des ersten Absatzes (151 m) setzte sich der Weg in siidwestlicher Rich-

tung auf dem nunmehr schvvàcher ansteigenden Rùcken fort. Ab und zu gestatteten die lich-

ten Waldbestànde, denen Unterholz durchweg fehite, einen Durchblick auf die Amberpon-

Strasse. Nachdem um i Uhr 20 Min. eine Hohe von 346 m erreicht worden vvar, ging es

in S 20° W steil bergab, worauf man gleich darauf in ein trockenes Bachbett gelangte. In

diesem liùgeligen Gebiete ging es fast unaufhorlich bergan und wieder bergab. Fast wàhrend

des ganzen Marsches konnte an den wenigen Entblossungen Kalkstein, der sich auch aïs Gerolle

in den Bachbetten vorfand, aïs das vorherrschende Gestein beobachtet werden. Erst spàter

stiessen wir auch auf Blocke und GerôIIe von Sandstein. Nachdem wir schliessiich noch an

zahireichen wilden Muskatnussbàumen vorbeigelangt waren, wurde um 2 Uhr 40 Min. der etwa

10 m breite Kombo [FIuss] Kèper erreicht. Er macht eine ziemlich starke Krùmmung und

sein Bett enthàlt, ausser zahireichen Gerollen von Kalkstein auch Geschiebe von Sandstein

und Schieferton. Die i—3 m hohen Uferrànder werden dagegen aus Lehm gebildet. Wie

Umar uns mitteilte, mùndet der Kèper gegenùber der Sùdspitze von Amberpon, doch soU

bereits vor dem Erreichen der Mùndung ein Versiegen der Wàsser stattfinden. Es wàhrte

noch bis 3^/4 Uhr, ehe van DER Sande mit der Nachhut eintraf und war es nunmehr hochste

Zeit geworden fur die Errichtung des Lagers sowie fur die Bereitung des Abendessens

Sorge zu tragen.

Da die Unterkunftshùtten wàhrend der ganzen Reise nach demselben Plane angelegt

wurden so moge eine kurze Beschreibung derselben am Platze sein. Die Kulis schlagen von

den Bàumen Aste an der Stelle ab, von der sich ein starker Seitenast abzweigt, so dass das

eine Ende stets eine Gabel zeigt. Wàhrend das etwas zugespitzte Unterende in den Boden

eingetrieben wird, dient das obère mit der durch den Seitenast gebildeten Gabel zur Auf-

nahme eines horizontalen Astes. Sechs derartiger Aste bilden ein Rechteck. In der Mitte zwi-

schen den kurzen, 2 m langen Seiten wird je ein làngerer Ast eingetrieben, damit der sie ver-

bindende Querast eine Dachfirst bilden kann. Zur Vollendung des Dachgerippes werden die

Enden der langen und kurzen Âste miteinander verbunden und parallel dem aïs Dachfirst

dienenden, einige Aste befestigt. Alsdann war nichts weiter notig als durch Uberhàngen von

3 Stiicken Guttaperchaleinen ein wasserdichtes Dach zu erhalten. An den Seiten war eine

derartige Hutte nach allen Himmelsrichtungen offen. Die Hohe vom unteren Dachrand bis

zum Erdboden betrug in der Regel i m. Bei starkem Regen wurde der Abstand aber verrin-

gert, um weniger von dem Spritzen des Wassers behelligt zu werden. Im Innern wurden

kurzerhand die Matratzen parallel den kurzen Seiten nebeneinander ausgebreitet. Die Aste

dienten zugleich als Kleiderhaken. Die Hutten, welche sich unsere braunen Begleiter bauten,

1) Nach L. RUTTEN (Nova Guinea 6. 1914, p. 26—27) waren in diesem Kalksteinen lediglich einige Fragmente

von Lilhot/iatnniiiin sowie unbestimmbare Foraminiferenreste nachzuweisen.

2) Die Abbildung einer solchen Hiitte findet sich in dem Werke von H. A. LORENTZ (Eenige maanden onder

de Papoea's, Leiden 1905. Tafel hinter p. 250).
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waren in àhnlicher Weise konstruirt, mit dem Unterschiede, dass das Dachbedeckungsmittel

ans dem Walde geholt werden muste. Am beliebtesten waren in dieser Hinsicht Palmenblàt-

ter, besonders diejenigen von Caryota, welche allerdings nicht immer zu haben waren. Wàhrend

ein Teil der Tràger auf dièse Weise mit der Herstellung von Unterkunftsraunien beschàftigt

war, batte ein anderer, kleinerer Teil fur die Bereitung der Speiscn Sorge zu tragen. Sehr

bald nach der Ankunft an einem Lagerplatz flackerten melirere Feuer auf, um in grossen

Topfen gewaltige Reismengen zu kochen, aber zuerst musste doch kochendes Wasser zur

Bereitung eines Tees beschaft werden, neben dem Morgenkaffee, die grosste Labsal des Tages.

Fiir uns Weisse bedurfte es zur Herstellung des Abendessens ausser dem Reis noch der

Erwàrmung einer Konservenbuchse mit Fleisch. Sehr beliebt als Zugabe waren die mit ameri-

kanischen Frùchten gefiallten Blechbùchsen, deren Inhalt es ermoglichte die crforderlichen

Reismengen ohne Widerwillen dem Korper einzuverleiben. Getrànke haben wir auf den Màr-

schen niemals mit uns gefuhrt'); es wàre dies bei der geringen Anzahl von Tràgern bereits

untunlich gewesen. Das Flusswasser konnte auf Neu-Guinea ùberall ohne Schaden getrunken

werden, da bei der ausserordentlich schwachen Bevolkerung keine Gefahr vor Infektion bestand.

Infolge raschen Zugreifens waren wir bereits unter Dach gekommen, als bald nach 5 Uhr

ein ausgiebiger Regen niederzugehen anfing, der indessen im Laufe des Abends wieder nachliess.

Als wir uns am Morgen des 15. mit beginnender Dàmmerung erhoben, herrschte noch

triibes und feuchtes Wetter. Nachdem abgekocht und abgegessen war, wurde das Lager abge-

brochen. Wàhrend des Einpackens nahm VAN NOUHUYS die Gelegenheit wahr den Maparern,

die nichts einzupacken hatten, die Uberlegenheit europàischer Waffen vor Augen zu fiihren.

Das Magazin einer Mauserpistole mit den 10 darin eingebetteten Patronen erregte ihre Be-

wunderung, aber noch mehr Staunen rief hervor, dass sie sich sàmtlich in rascher Folge

abfeuern liessen und die Kugein dabei Baumstàmme glatt durchschlugen. Nun wolite der Major,

wie sich der Hàuptling nannte —• auch im Papualande liebt man tonende Titel — , ebenfalls

seine Kunst zeigen und ohne Federlesens schoss er eine Taube aus einem hohen Baume

herunter.

Um 8
'/a

Uhr konnte endlich der Aufbruch erfolgen. Wir durchschritten den FIuss in

S 10° W. Alsbald fiihrte der Pfad, langsam ansteigend, ùber lehmigen Boden und, nach Ablauf

von 7 Minuten, ùber einen in SO fliessenden Bach, wàhrend wir eine Siidwestrichtung ein-

schlugen, Gleich darauf stiessen wir auf 2 Laubdàcher, denn als etwas anderes waren dièse

Unterkunftshùtten nicht zu bezeichnen. Die Stelle fuhrte den Namen Mokiri. Weiter in WSW
ansteigend, ging der Weg noch immer ùber braunen Lehm, worauf wir auf einen, gleichmàssig

zu beiden Seiten abfallenden Rùcken gelangten. Unter den Bàumen des Waldes erkannte man
viele Exemplare von Nangka [Artocarpiis integrifolia) sowie des Massoibaumes [Massoia aroiiia-

tica). Der Rùcken lief auf einen Berg aus, den wir um 9'/.^ Uhr erreichten. Dièse, in 310 m
liegende Stelle, an der nichts besonderes zu sehen war, fùhrte den Namen Armorsira -) ; sie

wurde zur einer viertelstùndigen Rast benutzt. Der Mantri DjIBDJA, der uns bereits am vorigen

Tage auf einige mindervvertige Guttaperchabàume aufmerksam gemacht hatte, demonstrirte

1) Als Arzneimittel machte jedesmal eine wohlvei-packte Kognaktlasche die Reise mit, die es jedoch niemals

notig hatte, angesprochen zu werden.

2) Cher ein anderes Armorsira siehe unter dem 28. Februar.

Nova Guinea. IV. Reisebericht. 14
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uns in der nàchsten Umgebung einige bessere Arten von Palaquiiiin und auch einige der

Gattung Paycna angehorende Stàmme.

Fiinf Minuten nach dem Weitermarsch vvaren in dem lehmigen Boden die ersten Tonschie-

fergerr)lle zu bemerken. Darauf ging es auf einem Rùcken bergab, auf dem um lO Uhr 5 Min.

die Raststàtte Mewi liegen gelassen wurde. Um den Abhang eines Berges wandernd, wurde

eine Viertelstunde spâter ein Bergbach ùberschritten, dessen Bett zahlreiche Gerolle eines

dunklen Schiefertones sovvie eines grauwackenàhniichen Sandsteines enthielt und zugleich eine

in S45°0 verlaufende Schlucht bildete. Gleich darauf folgte eine zweite Schlucht. Nachdem

wir uns um 10 Uhr 25 Min. zu einer Rast, die 12 Minuten wàhrte, niedergelassen hatten, wurde

die Wanderung in S 30° W, den Abhang eines Berges entlang, fortgesetzt, dem darauf ein stei-'

1er Anstieg folgte. Zu gleicher Zeit wurdcn zur Linken Steilabstùrze sichtbar. Acht Minuten

spàter betraten wir eine Schlucht zwischen 2 Kalkfelsen, wàhrend man an ihrem Boden nur

im Lehm steckende Tonschiefer bemerken konnte. Von ihr aus gelangte man in eine weitere,

in der Richtung N 50° O verlaufende, in Kalkstein eingeschnittene Schlucht und erreichten darauf

um 5 Minuten nach 1 1 Uhr einen Berg, auf dem gerastet wurde. Die allernàchste Umgebung

war gerodet worden und auf einem Felsenvorsprunge erhob sich ein alleinstehendes, auf Pfàh-

len errichtetes Haus (Fig. 39). Die Stàtte nannte sich Hiri ') und liegt in 436 m Hôhe. Acht

Bewohner waren anwesend, aber es war eine recht mùrrische Gesellschaft. Afs VAN DER Sande

sich erbot einen Mann, der an einer Fusswunde litt, nach allen Regeln der Kunst zu verbin-

den, wurde dies mit dem Bemerken abgelehnt, dass eine derartige Behandlung seinen Tod

nach sich ziehen wurde.

Der Regen hatte inzwischen zwar aufgehort, aber das Wetter blieb trùbe. Durch den

i) Nach den von Herrn VAX Oosterzee spater eingezogenen Eikundigungen soll der Name Maukiri lauten.

Eig. 3g. Haus Hiri.
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Nebeischleier hindurch konnten wir zwar die Insel Amberpôn bemerken, aber es blieb uns

versagt einen Punkt anpeilen zu konnen. Nach Umar lag Sian' von Hiri aus in N 5° O. Ehe

wir schieden, wurde unsere Aufmerksamkeit noch auf die roten Friichte von Glochidion ge-

lenkt '), die am Fusse eines Asiribaumes gleichsam hervorsprossen.

Trotz der sehr geringen Entfernung vom Geelvink-Busen hatten wir an dieser Stclle

bereits die Wasserscheide zwischen diesem und dem Mac Cluer-Golf, und damit zugleicli

zwischen dem Stillen und dem Indischen Ozean erreicht.

Als wir um die Mittagsstunde den Marsch fortsetzten, ging es zunàchst in S 50° W
bergab ùber Lehmboden, wàhrend unten am Abhange Kalksteine zutage traten. Nach Uber-

schreitung eines, in einer Schlucht fliessenden Bâches ging es wieder bergan, wobei wiederholt

schrofite, bis 50 m hohe Kalkfelsen passirt wurden. Bald nach 12'/^ Uhr wurde die Richtung

N 80° W eingeschlagen und fanden wir in dieser Gegend Frùchte von Djambu {Eugenia sp.),

die aber nicht hervorragend waren. Sehr verbreitet waren Rotangpahnen und ferner bemer-

kensvvert riesige Exemplare einer Ficus-Art.

Nachdem wir durch eine Schlucht ùber zerfressene Kalksteinfelsen und -Blocke gewandert

waren, wurde um i Uhr 10 Min. in 334 m Hohe Hait gemacht, um nach einer reichlich viertel-

stùndigen Rast in ein enges, in S 80°W verlaufendes Tal einzutreten. Sieben Minuten spàter ward

es wieder verlassen, um ùber einen Abhang in eine neue Schlucht zu gelangen. Nach Uberschrei-

ten eines Bachbettes wurde ein in W aufwàrts fùhrender Pfad beschritten, um kurz darauf in ein

neues Tal hinabzusteigen, an dessen rechter Seite sich schroffe Kalkfelsen erhoben, wàhrend das

Bachbett selbst mit roten und dunkelgrauen Schiefertonen ùbersàet war. Endlich, zugleich als

der Himmel sich aufzuklàren begann, traten wir um i Uhr 40 Min. in ein Tal, oder besser

gesagt Schlucht, in der Richtung S 80° W ein. Wir befanden uns im Karomoi. Bei dem Abstieg

konnten wir zur Linken eine Konglomeratbank bemerken, die aus Gerollen von Schieferton

und Grauwacke bestand und zwischen rotem Lehm zutage trat -). Weiter abwàrts wurden

noch 2 derartige Bànke unter àhnlichen Verhâltnissen bemerkt. Die Breite der in zahlreichen

Windungen abwàrts gehenden Schlucht betràgt nur wenige Meter. Ihre Wànde sind ganz steil

und besitzen eine lehmige Beschaffenheit, jedoch treten an ihnen hin und wieder Kalksteine

zutage Wo Rutschungen stattgefunden haben, ist es zur Bildung geneigter Abhange gekom-

men, auf denen sich auch Waldbàume hart an dem Bachbett angesiedelt haben. Das Bett

selbst war ganz trocken, nur in den einspringenden Winkeln der Windungen oder auch den

Seiten, wo durch den Wogenprall der wàhrend des Westmonsuns niedergehenden Wasser-

massen sich tiefe Pfùtzen gebildet hatten, fanden sich stehende Wàsserchen, in denen hin und

wieder sogar noch kleine Fische schwammen. Wir waren in dem Karomoi bis reichlich 2'/^

Uhr abwàrts gewandert, mussten aber bemerken, dass die in den Pfùtzen sich findenden Was-

sermengen je langer je kleiner wurden, so dass sie nicht mehr fùr den Bedarf unserer Kara-

wane ausreichten. Die Folge wai, dass wir umkehren und wieder eine Strecke stromaufwàrts

wandern mussten, um einen geeigneten Lagerplatz aushndig zu machen.

1) J. J. SMrrH. Euphorbiaceae. Nova Guinea 8. i. Leiden 191 1, p. 225.

2) Ferner fanden sich in dem Bett ziemlich haufig wasserklare Quarzkrystallchen in der Art der sog. Marmaro-
seher Diamanten, von denen manche in den Taschen der Kulis verschwanden, weil sie fiir Edelsteine gehalten wurden.

3) In diesen Kalksteinen wies L. Rutten nach: Amphistegina Lessotiii^ Carpcnteria proteiformis., Cycloclvpcus

cf. annulatus.^ C. coiiuimnis.^ Lepidocyclina cf. Ferreroi.^ L. cf. Municii.1 Orbulina universa. (Nova Guinea 6. 1914, p. 27).
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Es war noch reichlich frùh am Tage, so dass bei dem schonen Wetter vvàhrend der

letzten Tagesstunden im Bett des Karomoi sovvie in den Waldungen gesammelt werden konnte.

Wir war aile guter Dinge ob der gemachten Fortschritte und niemand ahnte, wie bald das

Blatt sich wenden sollte.

Am Morgen des i6. waren wir bereits um Uhr marschfertig. Fùiif Viertelstunden

lang folgten wir noch den Windungen des Karomoi, um ihn alsdann, aber in westlicher Rich-

tung zu verlassen und in eine tiefe, enge Schlucht, durch die sich ein Buch windet, ùber die

von Felsen eines dichten schwarzen und ungeschichteten Kalkstein '), der die beiderseitigen

Abhànge bildet, hinabzusteigen. Da der enge Pfad bergan, bergab fùhrte, war die Kletterei,

besonders fur die Tràger, eine recht anstrengende Arbeit, die aber bereits um lo'/., Uhr zu

den hinter uns liegenden Dingen gehorte. Wir waren auf dem ebenen Boden eines in 109 m
Hôhe liegenden breiten Taies angelangt und hielten eine knappe Viertelstunde spàter an der

Stàtte Sigerâ kurze Rast. Nach einer weiteren Wanderung von 10 Minuten erreichten wir das

Ufer des Bâches Sigerâ, der sein Bett in gelbbraunen Lehm eingeschnitten hat und, in viel-

fachen Krùmmungen sich windend, in einer nordlichen Richtung fliesst. Um 11 Uhr 10 Min.

setzte der Regen ein, worauf 10 Minuten spàter der etwa 10 m breite Tira, dessen 3—4 m
hohe Ufer abermals in Lehm eingeschnitten waren, erreicht wurde. Wie Umar uns mitteilte,

soll der in der Richtung N 75° O fliessende Fluss aus dem Troi entspringen und in den Jakati

einmùnden. Um i2'/2 Uhr durchschritten wir den 2 m breiten Kurani, der in N floss und

der sein Bett '/.,— i m tief in Lehm eingeschnitten hatte. Der Pfad zog sich unausgesetzt

durch Waldungen hin, in denen wiederholt Dammarabàume angetroffen wurden. Die einstùn-

dige Rast wurden von 3 papuanischen Tràgern dazu benutzt, um, unter Zurùcklassung ihrer

Lasten, heimlich zu verduften. Glùcklicherweise war dies von dem Major bemerkt worden,

der ihnen so energisch zusetzte, dass sie zuruckkehrten.

Abermals waren wir eine Stunde lang durch ebenes, eintoniges Waldland gewandert,

als wir an den 10 m breiten Fluss Toko vorbeigelangten und wenige Minuten spàter an der

gleichnamigen Raststàtte Hait machten, an der sofort mit dem Aufschlagen der Hùtten ein

Anfang gemacht wurde. In der unmittelbaren Nàhe war der Toko nur noch 5—6 m breit; seine

aus Lehm bestehenden Ufer waren 5 und mehr Meter hoch. Seine tràge dahinfliessenden Wàs-

ser waren trùbe und lehmig. Es schien uns daher notwendig zu sein, die mitgenommenen Filter

in Gebrauch zu nehmen, doch kamen wir nicht weit damit. Nach kurzer Zeit war das Ding

voUig verstopft und wir wi.irden wohl noch heute an den Ufern des Toko sitzen, falls auf die

zur Bereitung der Speisen erforderlichen Mengen reinen Wassers hàtte gewartet werden sollen.

Der mit dem lehmigen Wasser gekochte Reis bot all^rdings einem Anblick, der unseren àsthe-

tischen Ansprùchen nicht vollig genugte, geschadet hat aber der Genuss der eigentùmlich ge-

fàrbten Speisen niemanden. Damit hatte aber der Filtrirapparat ein- und fur allemal abgetan.

In dem feuchten Walde wimmelte es geradezu von Insekten, so dass im Laufe der

Nachmittagsstunden noch mancher gute Fang gemacht wurde, wobei allerdings auch die zahl-

1) Nach den Bestimmungen von L. Rutten finden sich in diesem Gesteine: Xuiiuiiiilites cf. Bagelensis., ? Oper-

ailina sp..^ Alveolinella sp.^ Miliola.^ Heterostcgina i/cpressa^ Gypsina globtthis.^ das er demnach in das altère Miozan oder

Oligozàn stellt. Gegeniiber den entspiechenden Gesteinen der Westkiiste von Neu-Guinea, tragen die im Manikion-Cîebiet

beobachteten, einen ganz altertumiichen Charakter zur Schau und gerade die des erwahnten Fundpunktes sahen dem Koh-

lenkalk verzweifelt âhnlich und wurden auch von mir dafiir angesehen. (Nova Guinea 6. p. 27).
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reichen Mosquitos, welche sich besonders nach Einbruch der Dunkelhcit bemerkbar machten,

mit in den Kauf genommen werden mussten.

VVàlirend der Nacht hatte es ziemlicli stark getaut, so dass die an sich niclit trockenen

Kleidungsstùcke, und besonders das Schuhwerk, noch mehr durchfeuchtet wurdcn. Kurz vor

8 Uhr, am Morgen des 17., konnte der Weitermarsch in der Riclitung N 25° W durch die,

reichlich mit Palmen durchsetzte Waldniederung fortgesetzt werden. Wiederholt wurden die

Ufer des tràge dahinschleichenden Toko berùhrt, bis der Fluss gegen io'/4 Uhr auf einem

Baumstamm — der ersten Briicke, der wir bisher begegnet vvaren — iiberschritten wurde. An
dieser Stelle sprach Umar in fast feierlichem Tone die Worte: „Hier wollen wir etwas rasten,

denn nunmehr kommt der Lumpur." Und er kam ! Keine Feder vermag diesen Morast und

wie er bezwungen werden musste, zu schildern. Das zu durchziehende Gebiet war ein tief

aufgeweichter Waldmorast, der von einem Netzwerk von Bàchen und Flùsschen durchzogen

war, die wir, zuweilen bis Brusthnhe im Wasser stehend, durchwaten mussten. Die Baumwur-

zehi, i_iber die mari stolperte, die Schhnggewâchse, in denen man sich verfing, taten ein Ubri-

ges. Mich selbst ereilte beim Uberschreiten des Flusses Tohota, auf schwankendem Baumstamm,

das Schicksal zweimal hintereinander in die Fluten zu stiirzen, um leider damit zugleich dem

Aneroid ein Bad zu bereiten, dem auf die Dauer ùbrigens keines der mitgenommenen Instru-

mente entgehen sollte.

Fast 3 Stunden hatte es gewàhrt, bis der Sumpf bezwungen war und wir am rechten

Ufer des mindestens 12 m breiten, màchtig dahinbrausenden Maturi ') standen. Unfraglich

mussten in der verflossenen Nacht im Gebirge gewaltige Regenmassen niedergegangen sein,

denen das Flussbett nicht gewachsen war. In breiten Wogen ergossen sich seine Wasser iiber

die Uferrànder, in das von uns soeben durchzogene Gebiet. Abseits vom Ufer wateten wir weiter

und fanden in geringer Entfernung stromaufwàrts eine Stelle, an der der Maturi zwar eine

Breite von etwa 30 m besass, dafùr aber durch einem riesigen Baumstamm uberbruckt war.

Mit Ausnahme eines Polizeisoldaten, der ausgeglitten und um ein Haar in den reissenden

Fluten sein Ende gefunden hatte, erreichten aile Teilnehmer wohlbehalten das jenseitige Ufer,

von dem ab die Landschaft einen anderen Charakter anzunehmen begann. Wir durchzogen

nunmehr ein hùgeliges Gebiet und stiegen in der Richtung N 30° W bergan, worauf wir auf

einen mit Laterit bedeckten Hùgel gelangten. Es war 3 Uhr als wir uns zu einer viertelstiïn-

digen Rast niederliessen. Als Ersatz fur das mangelnde Trinkwasser holten Kulis ei'nige Lianen-

stàmme aus dem Walde, die sie in Stùcke hackten und das auslaufende Nass sicli in den Mund
tràufelii liessen. Der Marsch wurde den Abhàngen der Hiigel entlang fortgesetzt, von denen

aus wir Sagopalmen in der Niederung sowie viele Brotfruchtbàume auf den Anhohen bemerkten.

Wenige Minuten vor 4 Uhr — also reichlich spàt — wurde Hait gemacht und sofort

mit der Errichtung des Lagers begonnen, bei dem uns, da wir noch nicht unter Dach waren,

ein gegen 4^/^ Uhr niederprasselndes Unwetter hochst ungelegen kam. Ailes war durchweicht.

Da ferner der Regen noch làngere Zeit anhielt, liberdies allerlei Plagegeister aus der Insekten-

welt nicht ausbiieben und endlich auch die Erlebnisse des Tages noch nachwirkten, so konnte

von einer erquickenden Nachtruhe nicht die Rede sein.

Im Laufe des Abends hatten wir noch eine Unterredung mit dem Major gehabt, der

i) Neuerdings findet man wiederholt den Namen Muturi.
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bereit war, uns mit einigen seiner Untertanen bis Horna zu folgen. Da die zur Verpflegung

erforderlichen Reismengen nicht reichten, beabsichtigte er fur seine Leute Ubi [Ipomea

Batatas^ und Bananen zu kaufen und machte den Vorschlag, am nàchsten Tage einen Rasttag

zu halten, womit wir einverstanden waren.

Wàhrend der abgelaufenen Nacht war der Maturi noch stàrl<er angeschwollen und erst

gegen 7", Uhr begann der Himmel sich am 18. aufzuklàren. Die Kulis waren sehr erfreut

sich nicht beeilen zu mùssen und so brachen wir erst um 9'/^ Uhr auf, um uns in dem 10

Minuten entfernten Mapar niederzulassen. So ganz leichten Kaufes sollten wir aber nicht

hineingelangen. Bereits der letzte Teil des Weges lag ganz versteckt, der Eingang selbst war

aber in origineller Weise verbarrikadirt, indem entrindete Baumstàmme kreuz und quer durch-

und ùbereinander geworfen waren. Zur Nachtzeit dùrfte es selbst einem Papuanen ausserordent-

lich schwer fallen die Hindernisse zu ùbervvinden, die aber auch ùber Tag verhàltnismàssig leicht

Fig. 40. Haus Mapar.

zu verteidigen sind. Nach dem Eintritt gelangten wir auf einen grasbedeckten Hùgel, auf dem

nur wenige Baume standen; ferncr fanden sich in der nachsten (Jmgebung Anpflanzungen

von Bananen, Papaja [Carica Papaja] und Mais. Das ganze Dorf bestand aber aus einem ein-

zigen, an der Ostseite des Hùgels sicli erhebenden Hause von 8 m Seitenlànge. Es ruhte auf

dem 6 m hohen Stumpf eines màchtigen Baumes, wurde aber ausserdem gestutzt durch viele,

aus weit schwàcheren Stàmmen verfertigte Pfàhle (Fig. 40). Als Treppe diente ein schràger,

aber steil stehender, mit Einkerbungen versehener Baumstamm. Es kann also stets nur ein

einzelner Mensch, und dazu nicht einmal auf bequeme Weise, in das Haus gelangen, was die

Verteidigungsfàhigkeit nicht wenig erhohte.

Als wir mit einiger Mùhe dièse recht primitive Treppe erklettert hatten, gelangten wir

zunàchst auf eine etwa i '/. m breite Plattform, die sich làngs der ganzen Vorderseite aus-

dehnte. In der Iviitte befand sich der Eingang zu dem grossen quadratischen und wenig
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erhellten Raum, der lediglich durch herabhàngende Matten in die fur die verschiedenen Fami-

lier! bestimmten Gelasse abgetrennt worden war. Glcich links vom Eingange hingen an der

Wand 2, in Matten vollig eingehùllte, mumifizirte Leichen. Wie man uns sagte, wird die vor

dem Trocknen herabtràufelnde Flussigkeit Fremden, denen man nicht iiber den Weg traut,

zum Trinken vorgesetzt. Wer nach dem Genuss dièses Trankes sich erbricht, wird als Fcind

angesehen und unter Umstànden auch niedergemacht '). Da die Wohnungen keinesvvegs als

Begràbnisstàtten dienen und, wie im nàchsten Dorfe, jedesmals nur die Leiche eines Erwach-

senen nebst derjenigen eines Kindes in der Nàhe des Einganges aufgehàngt wird, so wird

darin wohl ein Schutzmittel gegen bestimmte unheilbringende Geister erblickt werden m.ùssen.

Wie die Maparer erzàhlten, hatten sie fruher in dem Dorfe Morau, etwa eine Stunde

NNW von ihrem jetzigen Wohnort entfernt, gehaust, dasselbe aber vor ungefàhr 2 Jahren

wegen Zwistigkeitcn mit den Bewohnern von Dudubâi verlassen. Der Major besass 4 Frauen,

aber nur ein Kind, das er mit der zuletzt geehelichten erzeugt hatte. Seine Dorfgenossen

nannten dagegen nur je ein Weib ihr eigen. Da die Bewohner von Mapar einer vSippe ange-

horen, so heiraten sie auch nicht untereinander.

Der Hùgel, auf dem das Haus sich erhob, heisst Worowi. Er liegt nur 103 m ii. d. AI.

und wird, mit Ausnahme seiner Ostseite, vom Maturi umspùlt. Obwohl allseitig von Wald

umgeben, erblickt man von ihm aus, in N 5° O, den etwa 450 m hohen, gerundeten und be-

waldeten Rùcken des Sumena, zu seiner Linken, in etwa N 20° W, den Rohuma. Der Maturi

soU weiter landeinwàrts am Berge Rabaki entspringen.

Nachdem wir aile Sehenswurdigkeiten in Augenschein genommen hatten, mussten wir

auch an unsere Unterkunft denken und so schleppten denn die Tràger, Polizeisoldaten und

Burschen Aste und Zweige aus dem Walde herbei, um die Hùtten auf dem Hùgel zu errichten.

Die Maparer hatten es sich nicht nehmen lassen wollen, den Bau der fur uns Weisse bestimm-

ten selbst in die Hand zu nehmen, doch, wie sich spàter herausstellen sollte, ihre Sache nicht

sonderlich gut gemacht. Als die Kulis, mehr als erforderlich war, beim Heranschleppen der

Materialien Lârm machten, wurden sie von den Papuanen ersucht derartige Geràusche zu

unterlassen, da sonst ein Banjir zu Tal gehen wiirde. Ahnlichen aberglàubischen Vorstellungen

sollten wir noch mehr begegnen.

Sehr bald boten die grasbedeckten Abhànge das Bild einer Bleiche. Ailes, was an

Bekleidungsstùcken vorhanden war, wurde ausgebreitet, um unter den warmenden Strahicn

l) Nach J. L. VAN lîASSELT (Beiigten van de Utreclitsche Zendingsveieeniging ig, 187S, p. 77) soll in dem
Gebiet von Moré im Arfak-Gebirge die Gepflogenheit bestehen, die Witvi'e bei Todesstrafe zu zwingen von dem Lei-

chenwasser ihres Mannes zu trinken. — Eine ganz andere Bedeutung muss nach James Chalmers und W. Wyatt Gill

(Work and Adventure in New Guinea. London 1B85, p. 27) in friiheren Zeiten der Genuss einer derarligen Fliissigkeit

auf der Darley-Insel [Erub] in der Torres-Strasse gehabt haben, indem es dort Freunde des Verstorbenen waren, die die-

selbe zu sich nahraen. R. Neuhauss erwahnt diesen Brauch aus Kaiser Wilhelms-Land (Deutsch-Neu-Guinea 1. Berlin

191 1, p. 170)1 wo noch bis in das letzte Jahrzehnt des vorigen Jahrhundevts hinein in Jabim und Bukaua an der Nord-

kiiste des Huon-Golfs, die Leichen angesehener Hauptlinge und besonders geliebter Kinder mumifizirt und das abfliessende

Leichenwasser in einem Bambusrohr aufgefangen wurde. In Arôp bei Si'sano, westlich vom Berlinhafen, sollen noch heuti-

gentags die Angehurigen das Leichenwasser dem Sago beimischen, in der Meinung, dass durch den Genuss desselben die

Eigenschaften des Mutes und der Kraft des Verstorbenen auf sie iibergehen. Endlich erwahnt G. Friederici noch, dass

laut Angabe des Hflndlers Schulz in Sfsano, Eingeborene beobachtet wurden, wie sie um die stark in Verwesung iiber-

gegangene Leiche eines Verwandten hockten, mit den Fingern P'ieiscli und Hautteile abrissen und an diesen lutschten.

(Beitrage zux Volker- und Sprachenkunde von Deutsch-Neuguinea. Mittlg. aus den Deutschen Schutzgebieten. Ergzgsh. 5,

Berlin 1912, p. 165).
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der Sonne dem Trocknungsprozess anheimzufallen. Der schone, und von uns allen willkommen

geheissene Tag hatte sich noch nicht seinem Ende zugeneigt, als ein aus dem Siiden heran-

kommendes Gewitter niederging, das uns in die Hùtten trieb, vvelche uns einen um so gerin-

geren Schutz gewàhrten, als das Blàtterdach des Waldes fehlte. Die Aste, welche das Dach

unserer Hutte trugen, waren dem Ansturm nicht gewachsen und begannen auszuweichen. Unser

Rufen bcgegnete bei den Kulis tauben Ohren, da sie es bei dem Unwetter vorzogen in ihren

Gemàchern zu bleiben, und lediglich der Hùlfeleistung Umars hatten wir es zu verdanken, dass

unsere Hutte nicht in Trùmmer ging. Die Nacht spendete uns auch diesmal keine Ruhe, da

ausser den Mosquitos sich die fast unsichtbaren und weit empfindhcheren Plagegeister einstell-

ten, welche von den Malaien Agas genannt werden ').

Da Mapar auf dem Rùckwege nach der Kliste wieder beriihrt werden musste, so liessen

wir am Morgen des 19., vor dem Weitermarsche, einen Teil des Proviantes sowie aile entbehr-

lichen Gegenstànde, besonders die angelegten Sammlungen, unter der Obhut eines Polizei-

soldaten zurùck, dem sich noch einige fieberkranke Kulis zugesellten. Schliesslich erlitt der

Abmarsch noch eine unliebsame Verzogerung dadurch, dass ein Tràger in eine geoffnete

Konservenbiichse getreten und sich eine klaffende Fusswunde zugezogen hatte, die erst von

VAN DER Sande genàht werden musste.

Es war reichlich 8'/4 Uhr, als wir den Hùgel in nordlicher Richtung abzusteigen be-

gannen, wobei wir, wie bei dem Kommen, ùber ein Gewirre glatter und durcheinander ge-

worfener Baumstàmme klettern mussten, ehe wir sicheren Grund unter uns fùhlten. Nachdem

unmittelbar darauf der Maturi auf einem Baumstamm liberschritten worden war, traten wir

in den VVald ein und mussten bereits 5 Minuten spàtcr seinen Nebenfluss Tubâsim, ùber den

ebenfalls ein Baumstamm fùhrte, passiren. Er hatte sein Bett 4— 5 m tief in den lehmigen

Boden eingeschnitten. Ununterbrochen fùhrte darauf der Pfad zunàchst ùber ebenen, aber ganz

aufgeweichten Waldboden, in dem sich hier und da sogar breite Lachen gebildet hatten.

Nachdem gegen 9^/4, und dann wieder um 10 Uhr, jedesmal ein Bach durchschritten war, kam

um lo'/j Uhr der tiefe, 4-— 5 m breite Tihika an die Reihe, der in S 50° W floss und ein

Nebenfluss des Maturi sein soll. Kurz vor 1 1 Uhr wurde der 6 m breite Tobosi erreicht,

dessen Ufer wir eine Strecke entlang gingen, ehe er durchwatet wurde. Noch nicht eine halbe

Stunde spàter ànderte sich mit einemmale das Bild. Nach einer Krùmmung des Weges waren

wir aus dunklem Hochwald mit seiner feuchten Atmosphare herausgetreten und in Nieder-

wald gelangt, der seinerseits sehr bald schlecht gepflegten und voiler Unkraut stehenden

Bananengàrten Platz gemacht hatte. Nach Uberschreitung eines Bâches liessen wir uns zu einer

^/^stùndigen Rast nieder, um alsdann aufs neue in den Hochwald einzutreten. Die Bâche und

Flùsschen, welche zunàchst auf dem Weitermarsche durchwatet werden mussten, hatten ihr Bett

in Kies eingeschnitten, der aus Gerollen von Grauwacken und Quarziten, denen man zuweilen

auch auf den Pfaden begegnete, bestand. Um i Uhr 50 Min. berùhrten wir das Ufer des gegen

10 m breiten Mapar, der ein Nebenfluss des Maturi sein soll. Nachdem wir 5 Min. spàter noch-

mals an ihn gelangt waren, wurde er durchwatet, was eine Viertelstunde spàter aufs neue geschah.

Um 2 Uhr 20 Min. liess sich ailes zu einer viertelstùndigen Rast nieder, worauf der 3 m breite

i) Sie gehoren der Gattung Ceratopogon an. Die Englânder nennen sie sandflics. Sîehe auch J. C. H. de Meijere.

Blutsaugende Micro-Dipteren aus Niederlàndisch-Ostindien. Tijdschr. voor Entomologie 52. 's Gravenhage 1909, p. 191— 204.
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Tumu und gegen 3 Uhr der 10 m breite, von i' m hohcn Lehmwànden eingefasste Tuâna

durchwatet wurde.

Seit den fruhesten Morgenstunden war der Himmel bedeckt gewesen, aber nunmehr bc-

gann der Regen wieder einzusetzen. Der Wald batte aufgehôrt und durchschritten vvir sogen.

Gàrten, Grasland, auf dem hier und da Papajas sowie Bananenstauden ihr vvenig beneidenswertes

Dasein fristeten. Wie wenig fremdes Gut geachtet wurde, und sogar dasjenige von Leuten,

deren Gastfreundschaft man sogleich in Anspruch nehmen wollte, bewiesen die Maparer, indem

sie ohne weiteres 2 Papajastànime abhieben, nur um sich der noch ganz unreifen Frùchte

bemàchtigen zu kônnen.

Der Pfad wurde nunmehr so schmal, dass nur ein Mann sich auf demselben bewegen

konnte und, um das Weiterkommen noch mehr zu erschweren, tùrmten sich, wie vor Mapar,

Baumstàmme ùbereinander auf. Um 3^/4 Uhr standen wir endlich vor einem grossen Hause,

das sich das Dorf Inagoi nannte. Es war gross genug, um uns allen Obdach zu gewàhren und

batte dem Biwak gegeniiber den grossen Vorteil, einigermassen Schutz gegen die Umbilden

der Witterung zu bieten. Der Hàuptling hiess Saratus. Wie er dazu gekommen war, sich

einen malaiischen Namen zuzulegen '), ist uns unbekannt geblieben, jedenfalls war er dieser

Sprache màchtig. Das Haus war demjenigen von Mapar àhnlich eingerichtet und mussten wir

daher, um in dasselbe zu gelangen, eine halsbrecherische Stiege hinaufklettern. Im Innern war nur

ein einziger Raum vorhanden, in dem aber durch Matten wenigstens einige Gemàcher abge-

trennt worden waren. In dem Raum war auch eine genùgende Anzahl Feuerstellen vorhanden,

um die fur sàmtliche Teihiehmer erforderlichen Speisen zubereiten zu konnen.

Da es kein Lager abzubrechen gab, konnten wir am 20. bereits um y'j^ Uhr unseren

Marsch fortsetzen. Es hatte die Nacht ùber fast unausgesetzt geregnet, so dass der Boden

des Urwaldes, den wir wenige Minuten nach dem Verlassen von Inagoi betraten, morastig

und voiler Pfùtzen war. Gerolle von Quarziten und Grauwacken waren auch hier in Menge

zu finden. Das triibe und nebelige Wetter tat der Lebendigkeit des Vogellebens durchaus

keinen Abbruch und unter den gefiederten Sàngern taten sich nicht am wenigsten die Para-

diesvogel hervor. Kurz nach 8'/., Uhr kamen wir durch ein Tàlchen, das sich mit dem vom

Ingsiim ùberfliessenden Wàssern gefullt hatte, so dass es bis an die Hiiften durchwatet werden

musste. Bald darauf drang aus der Ferne ein màchtiges Rauschen an unser Ohr, das immer

stàrker und stàrker wurde. Als wir uns endlich durch den zàhen grauen Tonschlamm hindurch-

gearbeitet hatten, standen wir an dem linken Ufer des 30 m breiten, unter gewaltigem Tosen

dahinrauschenden Ingsiim. Der dicke, als Briicke diénende Baumstamm wurde von den her-

abstiirzenden Wassermassen ùberschuttet, so dass es ausgeschlossen war, ohne Anbringung

von Lehnen, das jenseitige Ufer erreichen zu konnen. Ich kann nicht leugnen, dass ich anfâng-

lich die Sache als wenig hofifnungsvoll ansah, aber VAN NOUHUYS und VAN DER Sande

glaubten den Ubergang doch noch erzwingen zu konnen. Zunàchst wurde, behufs Beobachtung

des Wasserstandes, ein mit Einschnitten versehener Stab in der Nàhe des Ufers eingesenkt

und es i.ibte einen belebenden Einfluss aus, als noch im Laufe des Vormittags ein Sinken

des Wasserspiegels festgestellt werden konnte. Da der Fluss stellenweise uber seine Ufer

getreten war und er stets neue Wassermassen stromabwàrts beforderte, so wurden auch die

l) Saratus hedeutet Tausend.

Nova Guinea. IV. Reisebekicht. 15



114

niedrigen Waldgebiete iiberschwemmt und wir fanden erst 5 Minuten vom Ingsiim entfernt

einen geeignetcn Lagerplatz, an dem unvcrzùglich mit dem Aufschlagen der Hùtten begonnen

wurde. Wàhrend dieser Arbeit machten sich VAN NOUHUYS und VAN DER Sande, in sach-

kundiger Weise von Umar und dem Korporal MOAL unterstiitzt, daran, um mit Hùlfe der

ùbrigen Kulis ein, wcnn auch schwankendes Gelànder von Rotangseilen an dem Baumstamm

anzubringen. Nachdem im Laufe des Tages dièse nicht gefahrlose Arbeit voUendet worden

war, untersuchten VAN NOUHUVS und VAN DER Sande noch das am jenseitigen Ufer lie-

gende Gebiet. Sic kehrten bald nach 3 Uhr mit der Nachricht zuriick, das unmittelbar auf

den Ingsiim noch ein zvveiter Fluss, der Sinâi, folgte, der keine besonderen Hindernisse zu

bieten schien.

Wàhrend in den Vormittagsstunden das Wetter sich leidHch gehalten hatte, setzte um

2^/^ Uhr ein leichter, etwa eine Stunde wàhrender Regen ein ; dann aber brach um 4'/., Uhr ein

wahres Hundewetter los, das bis tief in die Nacht hinein ununterbrochen anhielt. Wir durften

es nicht wagen unsere, sowieso nur spàrHchen Schutz gewàhrenden Hutten zu verlassen und

leisteten auch auf die Hauptmahlzeit volhg Verzicht. Die Kuhs sovvie die Maparer hatten es

dagegen verstanden ein Herdfeuer zu unterhalten, weshalb das Kochen und Schmoren sobald

nicht aufhortc. Am schHmmsten daran waren die beiden javanischen Pflanzensammler, die

hustend und prustend an dem quahnenden Feuer sassen, um das Herbarmaterial zu trocknen,

was ihnen nur sehr unvollkommen gelang. Unsere Lage gestaltete sich umso unbehagHcher

als in spàter Abendstunde von dem hinter uns sich erhebenden Hiigcl ein VVasserstrom sich

zu ergiessen begann, dem nur durch schleuniges Abgraben eine andere Richtung gegeben

werden konnte. Gegen ô*/., Uhr fiihlte VAN NoUHUYS zwei ganz schwache Stôsse und auch

VAN DER Sande meinte eine leise Bodenbewegung bemerkt zu haben. Das Schweigen im

Waldesdunkel wurde ab und zu durch dumpfe klagende Tone, die ungefàhr wie „Tungù" lau-

teten, unterbrochen ').

In der Frùhe des 21. Februar galt der erste Weg dem Ingsiim, doch fanden wir unsere

Befùrchtung, dass der nàchthche Regen ein stàrkeres Anschwellen desselben verursacht haben

wurde, gRickhchervveise nicht bestàtigt. Der Wasserstand war sogar um ein Geringes niedriger

als am Morgen des verflossenen Tages. Dagegen hatten die Fluten einen Teil der an dem

ùberbrùckenden Baumstamm angebrachten Gelànders weggespùlt, so dass dièses zunàchst wieder

hergestellt werden musste.

Bei der Ruckkehr ins Lager machten wir die unangenehme Entdeckung, dass sàmtHche

Maparer inzwischen verduftet waren. Als Grund wurde zunàchst angegeben, dass sie sich vor

dem Ubergang ùber den Ingsiim gefiirchtet hatten, was ja nur eine leere Ausrede gewesen vvàre.

Spàter stellte sich denn auch heraus, dass sie nur die Beleidigten gespielt hatten. Sie waren am

frùhesten von allen auf den Beinen gewesen und hatten sich daher zuerst des grossen Reistopfes

zur Bereitung ihres Morgenmahles bemàchtigt. Ein dreister Kuli, der gleich seinen Kollegen

der Meinung war, dass er den Papuanen gegenùber sich ailes herausnehmen dùrfe, hatte ihnen

kurzerhand den halbgahren Reis vor die Fusse geschiittet und war mit dem Topfe abgezogen.

Die Maparer aber machten in ihrer Entrùstung rechtsum kehrt und wurden nicht mehr gesehen.

i) Vielleicht liihrten die Laute von einem Kukuk her. Siehe Sai.omox Mui.ler. Reizen en onderzoekingen in

den Indischen Archipel 2. Amsterdam 1857, p. 129— 130.
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Um 8'/.^ Uhr konnte endlich das Signal zum Abmarsch gegeben werden. Wàhrend

den barfùssigen Teilnehmern das Uberschreiten des schlùpfrigen Baumstammes ziemlich gut

von statten ging, geslaltete sie sich fiir die gestiefelten Weissen etvvas schwieriger, zumal ein

Ausgleiten zugleich den Untergang in den reissenden Fluten bedeutet hâtte. Von dieser

Briicke aus konnte man ùbrigens in N 6° O bewaldete Berge erkennen, die an einzelnen Stellen

Entblossungen von Kalkstein (?) (Fig. 42 bei a) erkennen liessen '). Es waren dies die Vorberge

des Rabuki. Nachdem nach Ablauf von 10 Minuten sàmtliche Teilnehmer wohlbehalten das

jenseitige Ufer erreicht hatten, erfolgte der Weitermarsch in einer westlichen Richtung durch

morastiges Waldgebiet, worauf ein dem Ingsiim zueilender Bach, dessen 5 m breites Bett aus

Grauwacken- und Ouarzitgerollen bestand, durchwatet werden musste. Wenig spàter folgte ein

zweiter; dann aber horte man um 9'/., Uhr das màchtige Rauschen des Sinâi und wenige

Fig. 41. Ubeigang iiber den Ingsiim.

Minuten spàter befanden vvir uns in einem inundirten Gebiet. Wiederum mussten unsere Helfer

in der Not an die Arbeit gehen, um an dem Baumstamm, der ùber den, in geringer Entfer-

nung vorbeifliessenden Sinâi fuhrte, eine Lehne anzubringen. Der Mantri fand wàhrend unseres

unfreiwilligen Aufenthaltes 3 Arten von Palaquiuiii, die er aber sàmtlich als minderwertig

bezeichnete.

Um 10 Uhr 25 Min. konnten wir den Weitermarsch antreten und lag 10 Minuten

spàter auch der Sinài, der in der Richtung S 45° O floss, hinter uns. An dem jenseitigen Ufer

mussten wir jedoch die Wahrnehmung macheu, dass der Fluss noch einen zweiten Arm besass

und dass der ùber diesen fùhrende Baumstamm ebenfalls in einen passirbaren Zustand versetzt

l) Eine militarische Expédition beobachtete in 2400 m Hohe, von dem Tischvvarka aus, 7 km uordostlich vom
Angi-See entfeint, im Siiden das hohe Limu-Gebirge. Es wird dièses im Siiden durch eine tiefe Schlucht, duich welche

der Ingsiim seine Wasser nach der Sudkiiste der Nordwesthalbinsel entsendet, vom Kiistengebirge getrennt.
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werden musste. Auch in diesem Gebiet fanden sien Palaquiumstàmme und ferner in die Augen

fallende préichtige Pandaneen. Kurz vor 12 Uhr befanden wir uns an dem jenseitigen Ufer,

worauf ein aus Laterit bestehender Hùgel erreicht wurde, auf dem Mittagsrast gehalten wurde.

Eine grosse Uberraschung war es plotzlich, 3 wohlgemut des Weges dahinziehende Papuanen

auftauchen zu sehen. Ihre ganze Habe bestand aus einem, ùber dem nackten Korper hàngen-

den Taschchen und einem, in der Hand gehaltenen Bogen nebst einigen Pfeilen. Dièse Wan-

dervôgel kamen aus dem weit im Innern liegenden Dorfe Sibena und beabsichtigten, ohne

einen besonderen Zweck damit zu verbinden, Warsambô an der Westkùste des Geelvink-

Busens zu besuchen. Sovveit sie nicht in den Dorfern auf einen gastfreundlichen Empfang rech-

nen konnten, waren sie auf die Frùchte des Waldes angewiesen. Van Nouhuvs gab ihnen

einige Zeilen an den i. Offizier der „Zeemeeuw" mit, die jedoch bei unserer Riickkehr nach

der Kiiste noch niclit abgeliefert vvorden waren ').

Bald nach i Uhr traten wir den Weitermarsch ùber ein hùgehges Gebiet an, musstçn

aber bereits eine Viertelstunde spàter aufs neue in ein unter Wasser gesetztes Waldgebiet,

stellenweise bis an die Schultern reichend, untertauchen. Als darauf ein Hùgel ùberschritten

worden war, mussten wir uns abermals dem nassen Elemente anvertrauen, gelangten um
2^/^ Uhr nochmals am zweiten Arm des Sinâi vorbei und standen 10 Minuten spàter auf

einem Hùgel. Von diesem aus blickten wir auf die Wasserflâche des Sinâi Merah, wonach

aber vergebens ausgesehen wurde, das war der Baumstamm, auf dem er ùberschritten werden

soUte. Beim Nàherkommen sah man im Wasser wenigstens 2 vom Ufer aus gespannte Rotang-

taue, die augenscheinlich als Gelànder fùr einen unter Wasser liegenden Baumstamm dienen

soUten. Was zunàchst auftiel, war, dass in dem Fluss eine kaum nennenswerte Stromung be-

merkbar war, so dass man es augenscheinlich mit einem toten Arm zu tun hatte. Eine Merk-

wùrdigkeit war auch, dass das Wasser eine — wie der Name bereits besagte — ausgesprochen

rote Fàrbung besass, so dass es einem Moorgebiet entstromen dùrfte. Wir fanden Tiefen bis

zu 4^j., Faden (7,6 m).

Wàhrend ein Teil der Leute an die Arbeit ging, um Baume zu fâllen fùr die Schafifung

eines t'berganges, machte sich ein anderer Teil daran ein Lager auf dem Hùgel zu errichten,

da es ausgeschlossen war, vor Anbruch der Nacht noch ùber den Fluss zu kommen. Inzwischen

war es VAN NOUHUYS geglùckt das jenseitige Ufer zu gewinnen und zugleich die eigentliche,

nunmehr unter Wasser liegende Brùcke zu entdecken.

Nachdem sich als Vorbote fùr die wàhrend der Nacht unserer harrenden Genùsse, um

3'/2 Uhr ein kurzes Regenschauer eingestellt hatte, brach 3 Stunden spàter ein heftiges Ge-

witter los, das in einen, bis tief in die Nacht wàhrenden Landregen uberging. Der West-

monsun offenbarte sich in seiner ganzen Herrlichkeit.

Wàhrend der Nacht war es empfindlich kùhl geworden, so dass am Morgen des 22.

das Thermometer noch auf 22' 2° C. stand. Die erste Tàtigkeit, mit der der Tag einsetzte, war

den am Nachmittage des 21. aufgefundenen Baumstamm mit einem Gelànder zu versehen, was

indessen nur zum Teil gelang. Um S'/j Uhr wurde der Weitermarsch hùgelabwàrts angetre-

ten, worauf es durch ùberschwemmtes Waldgebiet, in dem das Wasser stellenweise abermals

l) Der Zettel gelangte spiiter wirklich nach Manokwaii, aber erst nachdem wir bereits die Weiterfahrt nach der

Humboldt-Bai angetreten hatten.
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bis an die Schultern reichte, ging. Dort wo sich unsichtbar fur das Auge, das Flussufer befand,

lag der Baumstamm, auf dem wir vorwàrts zu kommen suchten. In der Mitte des Sinâi Merah

stand das Wasser so hoch, dass es untunlich gewesen war eine Lehne anzubringen, da man

auf dem Stamme doch nicht batte weitergehen kônnen. Auf dieser Strecke waren horizontal

liegende und treibende Stamme miteinander verkoppelt worden, ùber die man mit den Hànden

und Fùssen kriechen musste. Gegen ç'/j Uhr war das jenseitige Ufer erreiclit und damit das

Ungemach uberstanden worden. Trotzdem wir mit keiner Stromung zu kàmpfen hatten, gab

es doch — wenigstens fur die Tràger — kritische Augenblicke. Die Mehrzahl dieser Leute

war doch von kleiner Statur und ùberdies in der Bewegung ihrer GHedmassen durch die

zu tragenden Lasten, die sie, um vor Nasse bewahrt zu bleiben, auf dem Kopfe tragen

mussten, beschrànkt. Das Wasser durfte daher ihre Schultern nicht erreichen. Wir waren

herzlich froh, als aile, nach fast einstùndigen Anstrengungen, wieder festen Boden unter

sich fùhlten. Nach der Ersteigung eines Hùgels in S 70° W, wurdc der Marsch in sùdlicher

Richtung fortgesetzt und nicht lange darauf ein ziemlich steiler, aus gelbbraunem Lehm be-

stehender Rùcken erklommen. Im Vorbeigehen konnten hàufig Dammarabàume bemerkt wer-

den. Um 10 Uhr bemerkten wir im Norden ein Gebirge, mit den besondere hervortretenden

Gipfeln Rabuki und Mawf. Auf dem stetig ansteigenden Rucken ging es weiter durch Eichen-

wald. Die zahlreichen, am Boden umherliegenden Eicheln erinnerten an der Heimat, aber die

Formen der Blâtter waren ganz andere, auch die bald darauf beobachteten Brotfruchtbàume

fùhrte nuns wieder in die Wirklichkeit zurùck.

Nachdem wir uns gegen ii'/^ Uhr, in einer Hohe von 251 m ù. d. M., zu einer halbstiindi-

gen Rast niedergelassen hatten, setzten wir nach Ablauf derselben die Wanderung fort, worauf

5 Minuten spàter die Pfade sich trennten. Der eine fùhrte in S45°W nach Roika, wàhrend

der andere, dem wir folgten, in NW gen Horna wies. Nach weiteren 5 Minuten fùhrte ein steiler

iVbstieg in eine Schlucht, in der nicht lange vorher ein Erdschlipf stattgefunden hatte. Dabei

waren zahlreiche Kinder des Waldes mitgerissen worden, so dass eine wahre Baumlawine nie-

dergegangen war. Um die Mittagsstunde stiegen wir alsdann einen Rùcken bergan, auf dem gelb-

braune Sandsteine mit einem tonigen Bindemittel aus dem Lehmboden hervorragten. Zwanzig

Minuten spàter befanden wir uns im Bett des Bâches Roika, der sich in den Wasian ergies-

sen soll. Dort waren zugleich an dem Zusammenfluss zweier, etwa 3 m breiter Zuflùsse,

schwarze Schiefertone, die einen umlaufenden Schichtenbau zeigten, bei einem gleichbleibenden

Fallen von 22° nach N 40° W bis S 40° O, aufgeschlossen. Obwohl nirgends Spuren von Ver-

steinerungen gefunden wurden, halte ich dièse Schiefer fùr gleichalterig mit den am Fluss von

Horna anstehenden. Nachdem es weiter durch den Wald hùgelan, hùgelab gegangen war, durch-

schritten wir um i Uhr den in sùdlicher Richtung fliessenden Bach Rabukin, dessen Bett aber-

mals in schwarzen Schiefertonen eingeschnitten ist. Sein Wasser war blàulich, schwach opaleszi-

rend und hatte einen etwas bitteren Geschmack. Làngs eines wieder bergan fùhrenden Pfades fiel

die dichte Bedeckung des Bodens mit Selaginellen auf; bemerkenswert waren in diesem Gebiet

wiederum die zahlreich auftretenden Pandaneen. Eine Viertelstunde spàter stiegen wir ab-

wàrts zum Bâche Horna, der in N55°W floss. Dort strichen die Schichten quer zum Bâche

und bestanden aus Schiefertonen mit schwachem Einfallen. Der Bach macht kurz darauf eine

Krùmmung und ist seine Stromrichtung alsdann S 65° W. In seinem Bett fanden sich zahl-

reiche Tonschiefergerolle. Um i Uhr 25 Min. kamen wir abermals an eine Flusskrùmmung,
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an der der Bach in N 40° O floss; wenige Minuten trafen wir aufs neue eine Biegung, an der

sich eine Stromrichtung in N 40° W zeigte. Hier fand sich eine Einlagerung von tonigem

Kalkstein in den Schiefern mit schlecht erhaltenen und, nach einer freundlichen Mitteilung

von G. BOEHM in Freiburg i. B., unbestimmbaren MoUusken '). An dieser Stelle batte der

Wald zugleich sein Ende erreicht und vor uns lag eine grasbedeckte Anhohe auf deren

Gipfel das noch nicht sichtbare Dorf Horna lag. Wir waren sicher noch einige wenige Hun-

derte von Metern von ihm entfernt, als Umar mit Stentorstimme eine kleine Rede hielt, um
die ebenfalls unsichtbaren Bewohner auf unser Kommen vorzubereiten. Eine Antwort wurde

aber weder in diesem Falle, noch bei àhnlichen Gelegenheiten beliebt ^).

Der plôtzhche Gegensatz zwischen der im Schatten der Wàlder herrschenden angeneh-

men Temperatur und der Besteigung des der prallen Sonne ausgesetzten Hugels war enorm.

Dazu kam noch, dass der lehmige Pfad durch die Regengùsse der letzten Tage ganz aufge-

weicht war, so dass wir uns durch eine zàhe, schmierige Masse geradezu hindurchwinden

mussten. Den letzten Rest gaben uns auf der Hôhe selbst, die wirr durcheinander und iiber-

einander gestapelten Baumstàmme, die bestimmt waren ein schnelles Nahen zu verhindern. Mit

dem Glockenschlage 2 Uhr war das erste Haus von Horna (Fig. 43) erreicht, worauf wir allesamt,

vôUig erschopft und in Schweiss gebadet, nichts Besseres zu tun wussten aïs uns in eine mit

ubermannshoher Glagah [Sacchaniiii spoiitaiieiiin] bedeckte Stelle niederzuwerfen und dort

regungslos eine zeitlang zu verharren. Schliesslich wurden wir durch die Notwendigkeit, Vor-

Raùuki Maioi

Fig. 42. Das Mawi-Clebirge von Hoina gesehen.

kehrungen fur das Nachtlager zu treffen, gezvvungen uns aufzuraft'en. Ein leidlicher Platz auf

dem Hùgelrùcken war bald gefunden und wàhrend die Hiitten aufgeschlagen wurden, konnten

wir die schone Aussicht, die wir auf das im Norden aufragende Gebirge, das durch ein breites

und tiefes Tal von uns getrennt war, geniessen. Im westlichen Teil erhob sich der einigermassen

abgeplattete Rabuki, wàhrend der ostlich gelegene Mawî mehr zackige Formen aufwies (Fig. 42).

Darauf konnten wir uns auch der nàchsten Umgebung widmen. Das einzige bei unserer

Ankunft bemerkte Haus war von der gleichen Bauart wie die bisher besuchten, doch war es

1) L. RuTTEN hat eine mikroskopische Untersuchung dieser Kali<steinL' vorgenommen und darin Korallenreste,

Globigeriiia^ Amphistegina sowie Lithothamnhuii nachgewiesen. (Nova Guinea 6. 1914, p. 28).

2) Wàhrend man auf dem Waldboden zuweilen weiche Graser findei, sind abgeholzte Gebiete stets mit dem harten

Alang-Alang \Impeyata cylindi-ica\ bedeckt.

3) Wir haben es wiederholt erlebt, dass der uns begleitende Handler die Ortschaft, welchcr wir uns niiherten,

bereits aus weiter Ferne anrief. Daraus darf man schliessen, dass die Eingeborenen den unbemerkt sich Nahenden als

Feind ansehen. Wenn daher, von dieser Gepflogenheit nicht unterrichtete Fremdlinge einmal bei der Ankunft in einem

Dorfe mit Pfeilen begriisst werden, so darf dies nicht ohne weiteres als Ausdruck einer feindseligen Gesinnung ange-

sehen werden.
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kleiner und riihte ausserdem nur auf niedrigen Pfàhlen. Was uns im Innern auffiel, das waren

die dort lagernden, zahireichen Ballen blauer Baumwollenzeuge, Tjelopan genannt, welche die

Rolle von Mùnzen spielen, aber nicht als Kleiderstoff Verwendung finden '). Man musste

daraus schliessen, dass uber Horna ein nicht unvvichtiger und fur verbotene Waren geeigneter

Handelsweg fùhrt. Wie kam es denn, dass Umar so gut mit der Gegend vcrtraut war und

Saratus von Inagoi so fliessend Malaiisch sprach ? Wer schleppt aber die doch sicherlich

nicht leicht zu befordernden Ballen ins Innere und von welchem Hafenorte werden sie dorthin

gebracht? Jedenfalls geht man in der Annahme nicht fehl, dass Vogelbàlge, besonders die-

jenigen der Paradiesvogel die Hauptausfuhr-, wenn nicht die einzigen Ausfuhrartikel sind.

Fig. 43. Haus im Doife Horna.

Wir bemerkten auch noch andere Dinge, die eine gevvisse hohere Kultur verrieten und zugieich

dartaten, dass die Bewohner mit der Aussenvvelt in Beriihrung stehen mussten. Das waren

zunàchst die Hùhner, die wir zum ersten und einzigen Maie im Innern antrafen und die sonst,

seibst an den Kùstenplàtzen nur ausnahmsweise zu finden sind. Sodann entdeckten wir in

dem das Haus umgebenden Garten, ausser den ùberall verbreiteten Bananenstauden und Papaja-

bàumchen, die fremde Ananas. Was uns aber besonders auffiel, war, dass ein Junge von etwa

14 Jahren einen ausgesprochen semitischen Typus vertrat. Ohne VViderspruch liess er sich

das Gesicht von VAN DER Sande reinigen, worauf nach Entfernung der Schmutzkruste eine

wesentlich hellere Hautfarbe zum Vorschein kam. Man hàtte nach dem sonst Gesehenen auf die

Vermutung kommen konnen, dass ein gelegentlich durchziehender arabischer Hàndler auf dièse

Weise Spuren seiner Anwesenheit hinterlassen hàtte. Sie hâtte aber wenig Wahrscheinlichkeit

i) Siehe auch G. A. J. VAN der Sande. Nova Guinea 3. 1907, p. 215. — Dièse Zeuge diirften wohl identiscli

sein mit den von Thomas Forrest aïs Siirat baftas bezeichneten. (A Voyage to New Guinea. London 1779, p. 96, loS).
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fiir sich, da erstens eine derartige, mit der Sprache und den Gebràuchen des Landes unvertraute

Personlichkeit schvverlich sich dorthin wagen wùrde, zumal an Mitteîspersonen kein Mangel ist.

Sodann aber, und das ist wesentlich, finden sich semitische Physiognomien auf Neu-Guinea in

so weiter Verbreitung, dass eine derartige Deutung ohne weiteres von der Hand zu weisen ist.

Die erste Beobachtung dieser Art wurde an der Sùdwestkûste von Neu-Guinea gelegentlich der

„Triton"-Expedition im Jahre 1828 gemacht, indem einem Teihiehmer. J. Modéra, Individuen mit langen

gebogenen Nasen und den Arabern ahnlichen Gesichtszùgen auffielen Merkwùrdigerweise ist dies eine

vereinzelte Beobachtung aus jenem Gebiet gebUeben, wahrend, beginnend mit J. Beete Jukes an der

Sùdkùste von einer Reihe von Forschern ûber das Vorkommen semitischer Physiognomien berichtet wurde,

so von John Maccillivray ^), William Macleay *, Peter Comrie L. M. D'Albertis R. Semon '),

Sir William Macgregor A. E. Pratt ^) und M. Staniforth Smith'"). Aus den Wahrnehmungen der

beiden letztgenannten geht hervor, dass derartige Typen durchaus nicht auf die Kiiste beschrankt sind,

sondern auch im Innern von Britisch-Neu-Guinea vorkommen. Auch an der Siidkùste von Niederlandisch-

Neu-Guinea sind von H. Velthuijzen Leute mit jûdischen Gesichtszùgen gesehen worden Da wir nur

ganz ausnahmsweise, niimhch in Horna und spater in Kaptiau, derartige Personen bemerkten und auch

die Angaben von A. R. Wallace '^), der solche an der Doré-Bai, und H. N. Moself.y '^), der sie an der

Humboldt-Bai beobachtet haben wollte, sich als unzutrefifend herausgestellt hatten, so schloss G. A. J. van

der Sande daraus, dass ein grosser Unterschied zwischen den Bewohnern der Sud- und der Nordkûste bestehen

mtisse '''). Wenn er sich auch mit voUen Recht gegen die Aufifassung von A. H. Keane und J. Deni-

KER wendet, die die Adlernase als ein charakteristisches Attribut der Papuanen bezeichneten, so geht

doch aus den, auf Deutsch-Neu-Guinea gemachten Beobachtungen hervor, dass seine Auffassung einer

Einschrânkung bedarf. Es braucht in dieser Hinsicht nur auf die Aufzeichnungen von O. Schellong •'),

B. Hagen Franz Vormann Richard Neuhauss und Georg Friederici hingewiesen zu wer-

1) Verhaal van eene reis nnar en langs de Zuidwestkust van Nieuw-Guinea. Haarlem i^SOt P- 74- Siehe auch

G. W. Earl. Tbe Native Races of Ihe Indian Archipelago.' London 1853, p. 18, 31., J. PljNArPEL. Ethnologische Stu-

diën. Bijdi-. tôt de T. L. en Vk. (i) 2. 1854, p. 354—355.

2) Narrative of the Surveying Voyage of H. M. S. Fly 2. London 1947, p. 236.

3) Narrative of the Surveying Voyage of H. M. S. Rattlesnake 1. London 1852, p. 268, 275.

4) Reise der Barke „Chevert" nach Neu-Guinea. Petermanns Mittig. 22. 1876, p. 86.

5) Anthropological Notes on New Guinea. Journ. Anthropolog. Institute 6. London. 1877, p. 119.

6) New Guinea: What I did and vvliat I saw 2. London 1880, p. 51.

7) Im australischen Busch und an den Kusten des Korallenmeeres. Leipzig 1896, p. 345.

8) Ann. Report on Britisch New Guinea 1895—96. Brisbane 1897, p. 44.

9) Two Vears among the New Guinea Cannibals. London 1906, p. 240.

10) Expédition in Southern New Guinea. Geograpli. Journ. 37. London 191 1, p. 666.

11) Mededeelingen omtrent een gedeelte der Zuidkust van Nieuw-Guinea. Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Genootsch.

(2) 13. 1896, p. 544.

12) The Malay Archipelago 2. London 1869, p. 185. — A. R. Wallace-P. J. Veth. Insulinde 2. Amsterdam

1871, p. 338. Bereits A. B. Meyer liatte darauf hingewiesen, dass die geschilderten Pliysiognomien zwar nicht fehlten,

aber keineswegs aïs typiseh gelten l'connten. (Ueber die Papua's von Neu-CUiinea. Zeitsclir. f. Ethnologie 3. Berlin 1S73.

p. 306— 307).

13) Notes by a Naturalist of the Challenger. London 1879, p. 460.

14) Ethnography und Anthropology. Nova Guinea 3. 1907, p. 356— 357.

15) Man past and présent. Cambridge 1899, p. 127.

16) Les races et les peuples de la terre. Paris 1900, p. 662.

17) Die erste Befahrung des Kaiserin Augustaflusses am 5. und 6. April 1886. Zeitschr. f. Kolonialpolitik 12.

Berlin 191 1, p. 935.

18) Unter den Papuas. Wiesbaden 1899, p. 9.

19) Zur Psychologie, Religion, Soziologie und Geschichte der Monumbo-Papua, Deutsch-Neuguinea. Anthropos 5.

Salzburg 19 10, p. 408.

20) Deutsch-Neu-Guinea 1. Berlin 191 1, p. 89.

21) Wissenschaftliche Ergebnisse einer amtlichen Forschungsreise nach dem Bismarck-Archipel. Mitteilungen aus

den Deutschen Schutzgebieten. Ergzgsh. 5. Berlin 191 2, p. 28.
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den. Wir kommen daher zu dem Schluss, dass West-Neu-Gninea, soweit der niederlrindische Anteil von

Nord-Neu-Guinea in Betracht kommt, zu einem ganz geringen Teile von der semitischen Welle berûhrt

worden ist. Hinsichtlich ihres Ursprungs tasten wir, trotz der mit erstaumlicher Sicherheit vorgetragenen

Behauptung von D. Macdonald, dass die Urvater der Ozeanier vor beinahe 4000 Jahren von Arabien

oder dessen Umgebung aus ihre Fahrten angetreten hatten, vollstândig im Dunkel herum ').

Als wir uns am Morgen des 23. Februar von unserem Nachtlager erhoben, war der

Himmel bedeckt. In dem weiten Taie zwischen Horna und dem in ONO sich erliebenden

Gebirge wogte ein Nebelmeer, aus dem die Gipfel des Rabuki, des Mawi sowie der ùbrigen

Berge klar und scharf hervortraten. Doch nur fiir kurze Zeit. Die Nebelschwaden erhoben

sich alsbald und schoben sich gleicli einer Wolkenwand zwischen uns und den Anhohen.

Erst spàter wussten sich die Berge von dem verhùllenden Schleier wieder einigermassen zu

befreien. Es galt an diesem Tage den Wasian und womoglich die an ihm auftretenden Koh-

lenfloze aufzusuchen. Durch den am Ingsiim verursachten Aufenthalt und die dadurch mehr

verbrauchten Lebensmittel konnten wir nur einen Tag auf die Untersuchung verwenden.

Wàhrend unsere ùbrigen Gefàhrten die Umgebung von Horna erforschten, machten wir, VAN

NOUIÏUYS, Umar und ich, uns, in Begleitung eines Burschen und 5 Kulis, um 8 Uhr auf den

Weg. Wir marschirten zunàchst auf dem Rucken, auf dem unser Lager stand, in westlicher

Richtung durch grasbedecktes Land und an Bananengàrten vorbei, worauf nach 10 Minuten

zur Linken ein zweites, ebenfalls zu Horna gehôrendes, aber sehr verfallcnes Haus bemerkt

wurde, in dessen Umgebung sich Anpflanzungen von Papaja, Bananen, Ubi kaju [Manihot

utilissimd\ und Keladi \Colocasia antiquoruin\ vorfanden. Der Pfad fiihrte beim Abstieg ùber

schlùpfrig gewordenen Laterit, wàhrend das unter ihm anstehende Gestein Schieferton war,

der stellenweise einer tonigen Grauvvacke àhnlich sah. Um 8'/2 Uhr traten wir am unteren

Ende des Abhanges in den Wald ein, in dem vor Ablauf von ^/^ Stunden ein weisslicher

Kalkstein im Anstehenden gefunden wurde Um 9 Uhr 34 Min. wurde der Bach Tum, der

nur 2 m breit war und in S 75° W floss, durchschritten. Er bildete sich aus zwei Zuflùssen.

Nachdem wir um 10 Uhr eine halbstiindige Ruhepause hatten eintreten lassen, durch-

schritten wir um 10 Uhr 40 Min. einen Fluss, dessen Stromrichtung S 25° W war. Sein Name
war Umar unbekannt. Hier fand sich eine Ablagerung von Schiefertonen, deren Schichtflàchen

àusserst schlùpfrig waren und quer durch das Flussbett strichen (S 70° O) mit einem Einfallen

nach SW. Nunmehr ging es wiederholt hùgelan, hùgelab und schliesslich, kurz nach 1 1 Uhr,

ùberhaupt bergab. Um ii'/^ Uhr musste ein rauschender Bach durchwatet werden, in welchem

aufs neue dunkle Schiefertone quer zum Bachbett strichen, nàmlich in N 80° W. Zwanzig

Minuten spàter durchschritten wir einen schmalen Bach, dessen Bett aus Gerôllen von harten

und mùrben Sandsteinen sowie Grauwacken bestand. Nachdem um 12 Uhr 10 Min. nochmals

ein Bach passirt worden war, erfolgte eine Viertelstunde spàter die Ankunft an dem stark

angeschwollenen Wasian, der eine Breite von etwa 20 m besass. Die Stromrichtung war

N 65° W, doch muss dièse spàter eine Ànderung in der entgegengesetzten Richtung erfahren,

1) Oceania: linguistic and anthvopological. Melbourne—London 18S9, p. 8, 213. — The Asiatic (Semitic) Rela-

tionship of the Oceanic Family of Language. Science of Man. Journ. of the Roy. Anthropolog. Soc. of Australasia 5.

Sydney 1902, p. Ii2— 114, 142— 145.

2) Nach L. RuTTEN (Nova Guinea 6. 1914, p. 28) enthielt dieser zuckerkornige Korallenkalkstcine keinerlei erkenn-

bare Reste von Foraminiferen.

Nova Guinea. IV. Reisebericht. 16
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da der Fluss in den Mac Cluer-Golf, wie Umar sagte, bei Asakùm mùnden sollte '). Abermals

konnten wir ein quer zum Fluss gerichtetes Streichen der ùbrigens flachfallenden Schiefer-

tonschichten feststellen. Von Kohlen war jedoch keine Spur zu bemerken, doch belehrte uns

Umar eines Besseren, indem er im Flusse watend Gerolle auflas, unter denen sich ab und

zu ein Stùck Kohle befand. Wie die spàtere Untersuchung ergab, vvaren es Pechkohlen von

denen eine Anzahl Stùcke sicher den Braunkohlen angehr)ren. Es war nicht daran zu zvvei-

feln, dass weiter stromaufwàrts Floze im Flussbett anstehen mussten, aber es bestand eben-

sowenig ein Zweifel darùber, dass die Nachforschung mindestens einige Tage beanspru-

chen wùrde, wobei wir noch Gefahr liefen, bei dem hohen Wasserstande, mitten im West-

monsun, an den Flozen vorbeizugehen -). Da wir infolge des Standes unserer Lebensmittel

gezwungen waren Horna am folgenden Tage zu verlassen, so waren weitere Nachforschungen

und damit unser Aufenthalt am Wasian zwecklos. Wir liessen daher abkochen und traten um
2^1^ Uhr den Rùckmarsch nach Horna an. Die Notwendigkeit, dort vor Anbruch der Nacht

einzutreffen, beflùgelte unsere Schritte und wirklich konnten wir gegen 5'/., Uhr das schùt-

zende Dach erreichen. Wir wurden mit der wenig erfreulichen Nachricht empfangen, dass die

Kulis inzwischen aufbegehrt hatten. Mit Rùcksicht auf den zusammengeschmolzenen Reisvor-

rat hatten unsere Gefàhrten Ubis von den Eingeborenen eingehandelt, um dièse fur sich

selbst bereiten und eine Ration ebenfalls den Tràgern verabfolgen zu lassen. Nach wenigen

AugenbUcken war jedoch eine Deputation dieser Herren erschienen, die die Erdfrùchte zurùck-

brachte und statt ihrer Reis heischte, unter Berufung auf einen Kontrakt, der aber keinen

Paragraphen enthielt, welcher von diesem Lebensmittel handelte. Nach der Ablehnung ihrer

Forderungen waren sie murrend und grollend abgezogen, um sich schliesslich, nachdem der

Hunger sich eingestellt hatte, doch der verhassten Knollenfrùchte zu bemàchtigen.

Nach einer, durch Regengùsse unterbrochenen Nacht, brachte der Morgen des 24.

klares Wetter, so dass wir vor dem Verlassen des Ortes, den sobald kein Weisser wieder be-

treten wird, noch das Gebirge voUstàndig iiberblicken konnten. Um 8'/o Uhr brachen wir auf

und langten ^/., Stunde spàter wieder in dem Hache von Horna an. Ohne Unterbrechung

1) Eine Ortschaft dièses Namens ist weder an der Miindung des Wasian, noch iibeihaupt an der Nordktiste des

Mac Cluer-Golfs bekannt.

2) Die Eingeborenen lialien ftlr die Kolilen ein eigenes Wort, Rabulco, woraus man bereits scliliessen kann, dass

ihnen eine weite Verbreitung zukommt. Sehr bald sollte sich die Richtigkeit dieser Annahme herausstellen. Schon zur

Zeit unserer Expédition konnte ich berichten, dass es J. W. van Hille gegluckt war auch am Nordufer des Mac Cluer-

Golfs, an der Miindung des Wasian, Kohlen zu finden, an seinem Unterlauf sogar in der Gestalt von Flozen. (Maatsch.

ter bev. van het Natuurk. Onderzoek der Nederl. Koloniën. Bulletin N° 46. 1903, p. 18). Spater hat van Hille seine

Beobachtungen selbst veroffentlicht. (Reizen in West-Nieuw-Guinea. Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Genootsch. (2) 24. 1907,

P- 576—578).
Wie ich ebenfalls bereits friiher mitgeteilt habe

(
Maatschappij t. bev. van het Natuurk. Onderz. Bull. N° 45.

I9°3i P- 15)1 gsl^Dg es Umar bei einem spateren Besuch von Horna, zwischen diesem Ort und Mapar ein Kohlenfloz

anzutreffen. Die Stelie dtirfte sich im Tuhmin, einem Nebenfluss des Maturi, befinden.

Sachkundigen hatte mein vorliiufiger Bericht (Maatschappij ter bev. van het Natuurk. Onderz. d. Nederl. Kolonien.

Bnll. N° 44. 1903, p. 9) vollig genligt, um zu erkennen, dass selbst bei Anwesenheit abbauwiirdiger Floze die Anlage

einer Eisenbahn in dem ganz unwegsamen tlebiet vollig ausgeschlossen war. Nicht so Herr J. F. Niermeyer, der da

meinte, dass iiber die Moglichkeit einer Ausbeutung noch kein enlscheidendes Urteil gefâllt werden konnte. (Tijdschr. K.

Nederl. Aardr. Gen. (2) 21. 1904, p. 362). Zu diesem Unsinn zàhle ich auch seine Unterstellung, dass wir an Kohlen-

flôzen vorbeigelaufen seien, wàhrend doch ersichtlich ist, dass Umar ein solches gar nicht an einer von uns besuchten Stelle

aufgefunden hat. Sehr gut moglich ist es sogar, dass sich in den unabsehbaren Waldungen noch mehr Stellen finden

werden, an denen Kohle zutage tritt.
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konnten wir dem am 22. betretenen Pfade folgen. Bereits wenige Minuten nach i Uhr hatten

vvir den Sinâi Merah, samt dem ùberschvvemmten Waldgebiet, durchschnitten. Um 3 Uhr lagen

auch die beiden Arme des Sinâi hinter uns, nachdem die Lehnen an dem Baumstamm des

ostlichen teilweise eine Wiederherstellung erfahren hatten. Der darauf folgende Ûbergang ùber

den Ingsiim vollzog sich diesmal ohne Schwierigkeit, da der ùber ihn fuhrende Baumstamm

nicht mehr liberflutet wurde. Der Pegel am linken Ufer zeigte an, dass der Fluss seit dem

21. um 2 Fuss gefallen war. Gegen ^'-^j^ Uhr trafen wir an dem Lagerplatz ein, an dem die

alten „Quartiere" wieder bezogen werden konnten. Die Freude des Wiedersehens wurde

indessen durch einen heftigen, mehr als zweistùndigen Regen vergàllt.

Bei heiterem Wetter konnten wir am Morgen des 25. bereits um /'/^ Uhr den Weiter-

marsch antreten. Diesmal sollte Inagoi umgangen werden, weshalb ein anderer Pfad gewàhlt

wurde. Nach 20 Minuten Gehens horte man mit einemmale wieder den Ingsiim rauschen. Der

Waldboden war dort mit Grauwackengerollen bis zu Faustgrosse, und auch wohl darùber,

ùbersàet. Zehn Minuten spàter war das Ufer des Flusses wieder erreicht. In ostHcher Rich-

tung fiihrte der Weg durch ein stellenweise tief unter Wasser stehendes Waldgebiet. Auffallend

erschienen die màchtigen, teilweise mannshohen Selaginellen. Um 9'/^ Uhr hielten wir auf

dem Gipfel eines Hiigels eine halbstùndige Rast und ging es in S 25° O weiter. Um io'/2 Uhr

musste ein Bach durchschritten werden, an dem i-— 2 m hohe Lehmwànde, die Grauwacken-

gerolle enthielten, entblosst waren. Bald nach il Uhr musste ein 20 m breiten Fluss durch-

watet werden, dem 1 1 ^j^ Uhr ein ebenso breiter folgte, iiber den aber, weil er tief war, ein

als Brùcke dienender Baumstamm fùhrte. Auf dem darauf in sudostlicher Richtung verlaufen-

den Pfade ging es weiter durch Unterholz, in dem sich viele schmalstàmmige Bambusstau-

den vorfanden. Alsdann folgten die in ùblicher Weise arg vernachlàssigten Bananenanpflan-

zungen. Halb verborgen im uppig aufgeschossenen Unkraut fanden sich zugleich Flaschen-

kùrbisse \Lagenaria milgaris^ Die unsichtbar in den Boden eingesenkten, zugespitzten Holzer,

die Unberufenen den Zutritt verwehren sollten, wurden gliicklicherweise rechtzeitig entdeckt.

Sie hatten den Tràgern verhàngnisvoU werden konnen. Nachdem die Gàrten um i2-''/4 Uhr

verlassen worden waren, gelangten wir wieder auf den am 19. zurùckgelegten Weg nach

Mapar, wo wir kurz vor \^\^ Uhr, von dem anstrengenden Marsche ermùdet, wieder eintrafen.

Die Einwohner taten so, als ob nichts zwischen uns vorgefallen sei und suchten nicht einmal

ihr Weglaufen am 21. zu beschonigen. Auf dem Hùgel wurde unser altes Lager wieder be-

zogen, aber kaum hatten wir uns um 5"/2 Uhr zum Essen niedergelassen, als wir von einem

heftigen Regenschauer heimgesucht wurden. Die Nachtruhe erlitt durch erneute Wassermassen

sowie durch die Angriffe von zahlreichen Vertretern der niederen Tierwelt unliebsame Storungen.

Auf Anraten von Umar hatten wir den Beschluss gefasst, um dem inzwischen noch

unwegsamer gewordenen Morastgebiet zu entgehen, einen anderen Weg nach der Kùste ein-

zuschlagen. Als wir in der Frùhe des 26. die Hàupter unserer Lieben zàhlten, um jedem seine

Bùrde aufzuladen, zeigte es sich, dass, trotz der im Laufe der Tage vertilgten Lebensmittel,

die Zahl unserer Tràger nicht ausreichte. Es rùhrte dies von den Sammlungen her, unter

denen die lebenden Pflanzen einen unverhâltnismassig grossen Umfang erreicht hatten. Nach-

dem 4 Maparer gegen das hohe Honorar von je einem grossen Messer nebst einem Pâckchen

Tabak sich bereit erklàrt hatten uns ihre Arme zur Verfùgung zu stellen, wurde kurz nach

9 Uhr in einer nordlichen Richtung abmarschirt. Wenige Minuten, nachdem wir in den Wald
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eingetreten waren, gelangten wir um 9 Uhr 20 Min. an den Kisuhu, ûber den ein Baumstamm
fùhrte. Er ist ein Nebenfluss des Maturi und fliesst in N 50° W. Nach seinem Uberschreiten

ging es eine Weile durch Bananengàrten und dann wiederum in NO durch Wald. Kurz nach

10 Uhr nusste derselbe Fluss zum zvveitenmale ùberschritten vverden, worauf ein Pfad in sùd-

ostHcher Richtung direkt auf den Hijgel Moro fùhrte, dessen Gipfel (137 m ù. d. M.) nach

Ablauf eine Viertelstunde erreicht wurde. In den spàrHchen Einschnitten konnte ledigHch ein

rotHcher Lehm beobachtet werden. Nach eine Pause von 20 Minuten ging es abwàrts, dann

etwas aufwàrts, um, nach dem Abstieg, durch ein unter Wasser gesetztes Waldtal zu waten.

Ihm folgte ein Hùgel, den wir uberschreiten mussten, um uns weiter in sudostHcher Richtung

durch einen Morast hindurchzuwinden. Abermals ging es hijgelan auf einen Rùcken, auf dem

wir uns in ostHcher Richtung eine zeitlang bewegten. Alsdann ging es weiter aufwàrts, auf

einen 193 m ii. d. M. liegenden Hùgel, den wir um 11
'/2 Uhr erreichten. Um 11 Uhr 50 Min.

setzten wir den Marsch bergabwàrts in S 20° O fort, erkletterten einen anderen Gipfel und

konnten beim Abstieg den Kisuhu unter uns zwar nicht sehen, wohl aber rauschen horen.

Um i2'/4 Uhr befanden wir uns wieder zu ebener Erde und nachdem eine Viertel-

stunde spàter ein 3 m breiter Bach durchschritten worden war, mussten wir einen ausgedehn-

ten Morast durchwaten. In dem schlammigen Wasser trieben faulende Pflanzenreste, besonders

Frùchte umher, unter denen sich die knallroten, entfernt an Apfelsinen erinnernden, aber

sanz wertlosen, der Tabernaeviontana coronaria bemerkbar machten. Dièse Schlammfluten hat-

ten ihre Entstehung dem Ûberlaufen des Elusses Timagar zu verdanken, dessen Bestehen erst

durch einen, ùber ihn fùhrenden Baumstamm, ohne dass die Ufer selbst sichtbar waren, in

Erscheinung trat. Nach weiteren 10 Minuten ging es durch einen 5 m breiten Bach, dessen

Ufer von '/.^— l m hohen Lehmwànden, in denen zahlreiche GeroUe von Tonschiefer steckten,

eingefasst waren. Damit hatte das morastige Gebiet vorlàufig — leider n'ur vorlâufig — sein

Ende erreicht, worauf wir uns gegen 12'/^ Uhr zu einer halbstùndigen Rast niederliessen.

Gleich nachdem um i'/, Uhr ein 2 m breiter Bach, dessen Bett zahlreiche Tonschiefer-

gerôUe enthielt, durchschritten worden war, ging es aufs neue durch unter Wasser gesetztes

Land. Kurz vor 2 Uhr wateten wir durch den Fluss Kontâi, von dem Umar behauptete, dass

er der Oberlauf desselben Elusses sei, an dem ich am 17. ein unfreiwilliges Bad genommen

hatte, worauf wir nach wenigen Minuten wieder festen Grund unter uns fùhlten. Nach kurzem

An- und Abstieg in sùdlicher Richtung musste noch ein kleinerer Morast durchschritten werden.

Dann ging es hùgelan ùber rôtlichgelben Lehm, stiessen eine Viertelstunde spàter auf Kalk-

steinblocke und hatten kurz nach Uhr den Gipfel eines Hùgels (135 m ù. d. M.) erreicht.

Nach einem Abstieg in S 30° O machten wir bereits um 2 V^ Uhr in der Nàhe eines Bâches

Hait, da Umar uns mitteilte, dass vorderhand kein geeigneter Lagerplatz zu gewàrtigen sei.

Die Kulis zeigten sich ausnahmsweise behende bei der Herrichtung der Hùtten ;
die

Aussicht innerhalb 48 Stunden sich wieder an Bord der „Zeemeeuw" zu befinden und ohne

Arbeitsleistung das gute und reichliche Essen vertilgen zu konnen, hatte belebend auf ihren

Geist gewirkt. Der Rest des Tages, der so zweckmàssig hàtte verwendet werden konnen,

wurde dadurch vergàllt, dass bereits um Uhr ein Regenschauer sich einstellte, dem im

Laufe des Abends noch erhebliche weitere Wassermengen folgen sollten.

Am Morgen des 27. traten wir bei schonem Wetter um 8 Uhr den Weitermarsch an.

Zunàchst ging es in der Richtung S55°0 abwàrts am Abhange, an dem wir gelagert hatten,
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darauf watend durch ein unter Wasser gesetztes morastiges Gebiet und dann bergan in

N 70° O. Wir hatten damit ein ausgedehntes KaJksteingebiet betreten, das fast bis ans Knde

unserer Reise durchzogen wurde und als dessen Vorlàufer die am vorigen Tage bemerkten

Kalksteinblocke anzusehen waren. An dem Abhange trat zwischen diesen Gesteinsmassen ein

rotlicher Lehm zutage. Nachdem der Hiigel iiberschritten war, ging es um 8 Uhr 25 Min.

durch einen mit Kalksteinger(")llen erfùllten Bach, um 5 Minuten spàter in ostHcher, spàter in

sùdHcher Richtung làngs eines Abhanges des Kalksteinberges Troi zu wandern. Um 9 Uhr

war, nach einem steilen Anstieg, aine Anhohe von 174 m ù. d. M. erreicht worden, auf der

ein dichter schwarzer Kalkstein, dem im Gebiet des Karomoi gefundenen (s. oben p. 108)

voUig gleichend ') sich vorfand. Nach viertelstiindiger Rast ging es abwàrts in S40°0 durch

eine Schlucht und darauf wieder bergan in S 70° O, worauf auf der Hohe im Anstehenden

Sandstein gefunden wurde. Weiter fùhrte der Pfad bergab, bergan iiber scharfkantige Kalk-

steine und schHessHch làngs eines Rùckens, der zu den Auslàufern des Berges Troi gehort.

Der Marsch war fiir die Tràger besonders anstrengend gewesen, se dass wir ihnen um 10^/4

Uhr eine einstùndige Ruhepause zubiUigten.

Auf dem Weitermarsch musste zunàchst ein ùberschwemmtes Waldgebiet durchwatet

werden, worauf wir, nach einer Wanderung langs eines Kalksteinhiigels, um die Mittagsstunde

an dem Fkisse Isirâ eintrafen, der einen westHchen Lauf besitzt. Nach seinem Uberschreiten

musste zunàchst ein von ihm unter Wasser gesetztes Waldgebiet passirt werden. Alsdann

erreichten wir um 12 Uhr 25 Min. den etwa 15 m breiten FIuss Troi, von dem Umar sagte,

dass er ein Nebenfluss des Kontâi sei. Nachdem wir eine zeitlang demselben entlang gewan-

dert waren, iiberschritten wir ihn auf treibenden Baumstàmmen, was mit einigen Schwierig-

keiten verkniipft war. Vom jenseitigen Ufer ab ging es durch ebenes Waldgebiet, worauf kurz

vor 2'/2 Uhr der Fluss aufs neue erreicht wurde. In ostlicher Richtung fùhrte der Pfad ùber

Kalkstein- und Tonschiefergerolle und alsdann nochmals an den Troi, der nach einer, 10 Minu-

ten wàhrenden Rast um 2 Uhr 40 Min. durchwatet wurde. Nach Ablauf von 5 Minuten stiessen

wir auf steile schroffe Kalkfelsen, die uns zwangen nach dem jenseitigen linken Ufer hinùber-

zugehen. Làngs und inmitten des schnell dahinrauschenden Flusses erhoben sich àusserst male-

rische Kalksteinfelsen (Fig. 44). Das Tal begann sich nunmehr zu verengen. Als wir um
3'/2 Uhr den Fluss abermals durchwatet hatten, wurde am jenseitigen, linken Ufer ein hoher

Felsen, in dem sich eine Hohle befand, bemerkt. Sie fùhrt die Bezeichnung Rumah Batu

(wôrtlich Felsenhaus) und dient den Maparern bei ihren Wanderungen zur Kiiste als Rast-

stàtte. Bald darauf musste wiederum die linke Flussseite aufgesucht werden; die Ufer waren

allmàhlich immer felsiger geworden und an einer Stelle hat sich sogar ein kleiner Wasser-

fall gebildet.

Um 3^/4 Uhr gelangten wir an einen Seitenarm des Troi, der aus N 50° O und an einen

anderen, der aus N 20° O kam. Der Kalkstein hatte an dieser Stelle aufgehort und unter

den Gerollen fanden sich lediglich Tonschiefer, Schiefertone und Sandsteine vor. Darauf ge-

langten wir endlich, nach Abschneidung mehrerer Flusschlingen, an eine grasbedeckte, ebene

l) L. RuTTEN liât die vom Berge Troi sowie nus dem gleichnamigen Fluss stammenden Kalksteine mikrosko-

pisch unlersucht, aber, soweit vorhanden, nur sehr lileine unbestimmbare Foraminiferenfragmente darin nachweisen kon-

nen. Er hait sie indessen, dem Gesteinshabitus nach, fiir Tertiàr. (Nova Guinea 6. 1914, p. 26— 27).
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Stelle, an der — reichlich spiit — um 4 Uhr 20 Min. das Lager erreichtet werden konnte.

Der Regen blieb auch diesmal nicht aus, aber es blieb bei einigen Schauern.

Der letzte Tag ! Mehr als je wurde am 28. Februar der Aufbruch beschleunigt, denn

nur auf dièse Weise bestand die Moglichkeit vor dem Erlôschen des Tageslichtes die Mawi-

Bucht und damit den Dampfer zu erreichen. Mehr als je griffen auch die Kulis, im Hinblick

auf den winkenden Futterkasten, zu und so konnten wir bereits 10 Minuten nach 7 Uhr

abriicken. Geradewegs ging es zunàchst durch den Troi in N 10° W und darauf in den Wald

Kig. 44. Kalksteinfelsen im Flusse Troi.

hinein. Bereits nach Ablauf von 5 Minuten musste der Fluss, dessen Ufer aus Lehni und

dessen Bett aus Geschieben von Tonschiefer und Schieferton bestand, aufs neue durchwatet

werden. Derselbe Vorgang wiederholte sich bis um 8 Uhr 12 Min. noch zehnmal. An der letz-

ten Stelle fanden sich N—S streichende Tonschieferschichten mit einem schwachen Einfallen

nach O. Nachdem der Troi noch einmal um 8 Uhr 17 Min. gequert worden war, wurde er

endgùltig verlassen und ging es iiber einen Bach, an dem sich harter Schieferton einstellte, in

nordlicher Richtung bergan. Nach dem Erreichen des ersten Absatzes verlief der Pfad in der

Richtung N 10° W und darauf — immer bergan steigend — in N 40° O. Um 8 Uhr 55 Min.

befanden wir uns in 280 m ii. d. M., worauf es bergab ging und 5 Minuten spàter ein Bach,

an dem sich klotzige Schiefertone fanden, erreicht wurde. Als wir eine Viertelstunde spàter

nochmals an einen Bach gelangt waren, entstand ein Aufenthalt dadurch, dass ein Polizei-

soldat erklàrte nicht weiter marschiren zu kônnen. Wir liessen ihn, damit er langsamer folgen

konnte, in Begleitung seiner Kameraden und zugleich eines Sàckchens, das den Rest unseres

Reisvorrates enthielt, zurùck

i) Zu unserer Uberraschung trafen die Leute noch im Laufe des Abends auf der ^Zeemeeuw" ein. Dem Kranken

musste der beschvverliche Marsch eine ungelieure Anstrengung verursacht haben, denn wie sich bei der von van der Sande
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Kurz nach g^j.^ Uhr hatten wir aufs neue einen Bach durchschritten, desscn Bett in

Tonschiefer eingeschnitten war. Das Streichen der fast saiger stehenden, nach O einfaîlenden

Schichten war ein nordsudliches. Nachdem der Pfad noch eine Weile bergan gefùhrt hatte,

ging es wieder bergab, worauf wir um 9 Uhr 40 Min. zum erstenmale an diesem Tage auf

Kalkstein stiessen. In osthcher Richtung auf einem Rùcken wandernd, erreichten wir um lO'/^

Uhr die Hohe des 637 m ii. d. M. sich erhebenden Berges Sièp, der grasbedeckt war und

einen weit schwàcheren Baumbestand aufwies als die bisher durchwanderten Gebiete. Nach

kurzer Rast ging es auf dem Rucken weiter, von dem aus an einer gehchteten Stelle man

das ganze, im Westen hinter uns liegende Gebiet ùbersehen konnte. Was aber unser Auge

erblickte, war nichts anderes als unabsehbare Waldungen und die einzige Abwechslung in

dem Bilde boten die von dem Hauptriacken sich abzweigenden niedrigeren Rùcken, die breite

Tàler zwischen sich hessen.

Auf der Oberflâche des Sièp ragte aus der Grasnarbe stellenwcise der Kalkstein hervor ').

Nach kurzer Rast ging es weiter ùber den breiten Rùcken noch einmal bergan und darauf etwas

bergab, worauf wir mit einemmale an dem Rande eines sehr steilen und tiefen Abhanges

standen. Unter uns lag die Mawi'-Bucht, Sian', die Amberpon-Strasse, kurz das ganze Gebiet,

in welchem wir die Tage des 12.— 14. Februar zugebracht hatten. Vor uns, in weiterer Ferne,

blickten wir zum Arfak-Gebirge hinùber. Unsere Aufgabe war es nunmehr der Tiefe zuzustre-

ben, in die ein schmaler, steiler Pfad im Zickzack fùhrte. Zu unserer grossten Uberraschung

stiessen wir auf demselben auf einige Papuanen, die die Herren VAN OOSTERZEE und VAN

Weel geschickt hatten, um uns Lebensmittel zuzufùhren, da ihrer Berechnung nach die uns-

rigen aufgezehrt sein mussten. Das Erstaunen war deshalb ein berechtigtes, als wir den

Entschluss, den von uns zurùcklegten Weg einzuschlagen, erst am Abend vor unserem Ab-

marsch von Mapar gefasst hatten, der also an der Kùste gar nicht bekannt sein konnte. Am
Abend soUten wir dagegen aus dem eigenen Munde des Herrn VAN OoSTERZEE erfahren,

dass er ùber aile Bewegungen wàhrend unseres 14-tàgigen Marsches unterrichtet worden war,

trotzdem wir doch unterwegs, mit Ausnahme am 21. Februar, doch nieniand begegnet waren -).

Unerklàrlich bleibt es, wie wir stàndig hatten beobachtet werden konnen, ohne das uns jemals

einer der Spàher zu Gesichte kam aber das Résultat unserer Uberlegungen war doch, dass es

einem Pfifiîkus wohl moglich ist, sich dem Auge selbst der grosstàdtischen Polizei zu entziehen,

wàhrend in dem menschenarmen und so schwer zugànglichen Neu-Guinea ein jeder unter

Kontrolle steht.

Nachdem die Lebensniittelbringer ihre Neuigkeiten ausgekramt hatten, wurden 2 Gewehr-

am folgenden Tage vorgenommenen Opération herausstellte, war ein Oberschenkel vereitert. Nach der Entfernung des

Eiters blieb eine Hohlung zuruck, in der das ganze, zum Reinigen benutzte Ilandtuch bequem Platz fand. Der Mann
wurde iibrigens, dank seiner ausgezeichnetea Heilhaut, innerhalb kurzer Zeit wieder dienstfàhig.

1) Nach der Untersuchung von L. Rutten (Nova Guinea 6. 1914, p. 28) enthalt es recht zahlreiche, wenn
auch stark veranderte Individuen von AlveoUnella aff. Bontangciisis.

2) Jene Leute waren vor unserer Ankunft noch nicht an die Kiiste gelangt, wenigstens hatte Herr VAN Oostek-
ZEE keinerlei Kunde von ihnen erhallen.

3) Ûber einen ahnlichen Fall berichtete Sir William Macgregor. Dieser hatte im August und September 1896 die

Siidosthalbinsel von Neu-Guinea vom Mambare bis zur Miindung des Wanapa durchzogen. Als er am lo. September im
Dorfe Koni am Unterlauf des Wanapa eintraf, hatten die Bewohner bereits seit 8 Tagen in Erfahrung gebracht, dass

eine Expédition im Anzuge sei, trotzdem man niemanden begegnet war, der Kunde davon hatte iiberbringen kônneii.

(Nova Guinea 2. 2. 1912, p. 634).
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schùsse abgefeuert, um die an der Kùste unserer Harrenden von der bevorstehenden Ankunft

in Kenntnis zu setzen. Der noch zurùcl<zulegende Weg war seiner Steilheit wegen mùhselig

und konnten wir froh sein ihn nicht fur die Hinreise gewàhit zu haben. Um i Uhr lo Min.

mussten wir abermals rasten und zwar an einer Stalle, die Armorsira genannt wurde ')

und die 358 m ii. d. M. lag. Hier entschloss VAN NOUHUVS sich voranzueilen, da die Tràger

ihrer Lasten wegen doch nur langsam vorwàrts kommen konnten. Um i'/^ Uhr ging es weiter

und zwar, wie bisher, ùber Kalkstein, bis um 2 Uhr, als wir uns in 291 m Hohe befanden,

ein plotzlicher Wechsel eintrat. Wir waren nàmlich auf einen der Hugelrùcken, die wir be-

reits frùher von Siari aus beobachtet hatten und die aus roten Tonschiefern bestehen, gelangt.

Damit war zugleich ein voUiger Wechsel der Végétation verbunden. An Stelle des Waldes trat

das Alang-Alang-Gras und dazwischen standen kleine Bàumchen, àhnlich den Casuarinen,

die aber kleine weissliche Blùten trugen [Leptospenniun parvijloriini Val.]. Ferner bemerkte

man zahlreiche Exemplare von Nepenthes. Man konnte trotz der abweichenden Pflanzen fast

wàhnen sich in einer mitteleuropàischen Heidelandschaft zu befinden Ebenso schroff war auch

der Gesteinswechsel. Statt des Kalksteines, der auch weiter bis zum Strande nicht mehr ge-

funden werden sollte, stellten sich auf dem stellenweise kahlen Boden Konglomerate ein, die

àusserlich an diejenigen des Rotliegenden erinnerten. Aus ihrer Zersetzung hatten sich Tone

gebildet, wàhrend die dadurch isolirten Quarzgerolle in grossen Mengen umherlagen. In der

Folge beobachteten wir auch rote Schiefertone und Tonschiefer, die uns bereits vom Strande

der Mawi'-Bucht (s. oben p. 99— loi) bekannt waren. Von der Hohe des Riickens aus konnten

wir die „Zeemeeuw" sowie den „Resident Bensbach", in der Bucht nebeneinander liegend,

deutlich erkennen.

Nunmehr begann der letzte Abstieg, der in einer nordlichen Richtung sich vollzog und

keinerlei Schwierigkeiten mehr bot. Als wir unten angelangt waren, betraten wir zugleich

wieder Waldgebiet und auf einen Bach folgte alsbald ein etwa 10 m breiter, zahlreiche Gerolle

mit sich fuhrender Fluss, der in der SO-Ecke der Mavvi-Bucht miindete. Zum Schluss harrte

unserer die, unter diesen Umstânden besonders unerquickliche Durchwanderung eines dort bis

zum Strande sich ausdehnenden Rhizophorensumpfes. Ohne Stolpern und Fallen ùber die

Kniewurzeln der Bruguiera gyrnnorrhiza sollte es dabei nicht abgehen, aber am schlechtesten

kam noch Lorentz weg, der mit einem Beine bis an die Hùfte versank, wobei der schwarze

Schlamm herausspritzte. Um 3 Uhr trafen die ersten am Strande, begrusst von den Herren

VAN OOSTERZEE und VAN Weel, ein. Nachdem allmâhlich auch die ùbrigen Teilnehmer an-

gelangt waren, wurden wir in Booten nach der „Zeemeeuw" befôrdert, die mit einem unsàg-

lichen Wonnegefùhl nach 14-tàgiger Abwesenheit wieder betreten wurde.

Wir befanden uns samt und sonders in einem abgerissenen Zustande und ein jeder

hatte an seinem Korper mehr oder weniger tiefgehende Spuren von dem Marsche aufzuweisen.

Die meisten Plagegeister hatten die Heerscharen der Insekten gestellt, doch war der Schaden,

1) Siehe oben p. 105.

2) War uas der plotzliche Wechsel der Végétation bereits aufgefallen, so musste dies bei einem Botaniker in

eihohtem Masse der Fall sein. Herr Dr. Th. Valeton, der die gesammelten Ptlanzen einer Untersuchung unterzogen hat,

schrieb mir am 22. Mai 1907: „Dies ist eine sehr merkwiirdige Stelle, denn die gesammelten Pflanzen sind zum Teil

australisch und bisher auch nicht ausserhalb Australiens bekannt geworden [^Kcraudrenia laiiceolata Benth.]. Zu einem

anderen Telle bilden sie auch die heideartigen Gebiete, u. a. der Padangs auf der Insel lîilliton." Siehe auch Th. Vale-

ton. Plantae papuanae. Bull, du Département de l'Agriculture aux Indes Néerlandaises N° X. Bnitenzorg 1907, p. II.
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den sie angerichtet, durchgehends indirekter Art gewesen, indem die schliesslich eiternden

Wunden durch das Aufkratzen der juckenden Hautteile verursacht worden waren. Dornen

und andere widerspanstige Pflanzenteile hatten ebenfalls nicht verabsàumt ihre Spurcn zu

hinterlassen. Nach dem von VAN DER SaNDE erstatteten Bericht waren nur 5 Trâger von

Fusswunden befreit geblieben. Manche hatten ausserdem Anschvvellungen im Gesicht sowie an

den Unterschenkeln davongetragen '). Aber auch wir Europàer bedurften wàhrend einiger

Zeit der Ruhe und der Sammlung, und zwar nicht allein um unseres Leibes willen, sondern

auch um das wàhrend der beiden verflossenen Wochen Zusammengebrachte ordnen und in

einen versandfâhigen Zustand versetzen zu konnen. Vor allen Dingen inussten sàmtHche Objekte,

soweit sie nicht den mit Alkohol gefullten Gefàssen anvertraut worden waren, einem Trocknungs-

prozess unterworfen werden, der aber den Vogelbàlgen sehr schlecht bekam. In einem unbe-

vvachten AugenbHcke hatten die ungUickseligen Hunde sich iiber sie hergemacht und mit Haut

und Federn verzehrt. Dièse Extramahlzeit war, obgleich die Bàlge bereits mit Arsenikseife

behandelt waren, nicht einmal von ùblen Folgen begleitet gewesen.

Wenn wir einen Rûckblick auf die bei der Erforschung des Manikion-Gebietes erhaltenen Resul-

tate werfen, so môge zunâchst die botanische Ausbeute erwâhnt werden. In dem kurzen Berichte des

Mantri Djibdja findet sich ein kurzes Verzeichnis der von ihm erkannten Pflanzen^): Areca sp., Arto-

carpus communis G. Forst., A. integrifolia L. f., A. Polyphema Pers., Ba7-ringtonia sp., Canariuni dccu-

niaiium Gaertn., Caryota sp., Ccrbera sp., Vaeiiionorops sp., Dammara sp., Embryogonia arborca T. & Bk.,

Eiigenia Jambos L., Hei-nandia ovigera L., Kortiialsia sp., Myristica sp, div., Orania regalis BL, OrcJii-

peda foctida BL, Payena Lecrii Kurz., Pongamia sp., Ptychospcrma sp., Pometia pinnata Forst., Quercus

sp., Terviinalia. Die im Manikion-Gebiet kukivirten Pflanzen waren: Ariocarpus sp., Capsiciiin sp. div.,

Carica Papaja L., Colocasia antiqrioi-uin Schott., Ipomea Batatas Poir., Lagcnaria viilgaris Ser., Manihot

iitilissima Pohk, Musa sp. div., Pandaniis sp., Sacchariiui officinaruin L., Zea Mays L.

Nach der darauf von Th. Valeton verôffentHchen vorlaufigen Ûbersicht wurden lebend und als

Herbarmaterial gesammelt ^) : } Amaracarpus microphylhis Miq. ''), Ag/aia sp. ^), Bacckca frutescens L.,

Callicarpa longifolia Lam., Q-hisocheton lasiocarpiim (Miq.) VaL, Cleistanthiis myricanthiis Hassk. sp.,

Coleus atropurpureits Benth., Coiiiincrsonia cchinata Forst., Coryinborchis vera/rifo/ia Bl. Croiidaria

mysorensis Roxb., Cyrtandra hapalantha Clarke, Dcndrobiiiiii sp., Fragaca coarctata Bl., Gruinilca con-

densata Vak, Kerat/drciiia laiiccolata Benth., Ltptospcrmum parvifJonim Val, Macaranga involucrata Muelk
Arg. var. acalyphoidcs MuelL Arg.^), ? Mallotus cf. ricinoidcs Muell. Arg., ? Medinilla longifolia Cogn., Mussacnda
cylindrocarpa Burck. 8), M. longitiiba VaL"), M. parviflora Val. '"), Mycetia longifolia Wall. sp. Myris-

tica argcntea Warb. und Myristica tiibiflora Bl., Palaquiuni calophyllum Pierre, 1 P. Selcndit Bck und
Palaquiu7n sp.. Pellionia aciiminatissima Val., Polyalthia spec. Procris frutescens Bl. var. novoguineensis

Val., Solannm neniatosepaluni Miq., Urcna Blunici Hassk.

Hinzuzufiigen sind noch Microstylis moliiccana var. sagittata J. J. S. spâter in M. Zippclii ].]. S.

1) Maatschappij ter bevordering van het natiiurk. onderzoek der Nederl. Koloniën. Bulletin N" 44. 1903, p. 15— 16.

2) Maatschappij ter bev. van het Natuurk. Onderzoek der Nederl. Koloniën N° 44. 1903, p. 21—22.

3) Plantae papuanae. Bull. Dép. de l'Agriculture aux Indes Néerlandaises N° X. Buitenzorg 1907.

4) Von Valeton selbst spater als Amaracarpus ciiiicifolius n. sp. beschrieben. (Nova Guinea 8. p. 502—503).

5) Von C. De Candolle als neue Art {Aglaia stellipila) beschrieben. (Nova Guinea 8. p. 425).

6) Corymbis iJeratrifolia (Reinvif.) Rchb. nach J. J. Smith. (Nova Guinea 8. p. 20).

7) Von J. J. SMrrii als Macaranga densiflora Warb. bestimmt. (Nova Guinea 8. p. 238).

8) Von Valeton eingehender beschrieben in Nova Guinea 8. p. 238.

9) L- c. pag. 457—458.

10) L. c. pag. 460.

11) Spater von Valeton aïs Mycetia javanica Korth. var. aitthotricha Val. beschrieben. (Nova Guinea 8. p. 463).

12) J. J. Smith. Orchideen. Nova Guinea 8. p. 32.

NOAV (iUINEA. IV. ReISEBERICHT. I7
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iimgetauft, Appendiciila Inloba ]. J. S. Bc;:;onia bipinnatifida J. J. S. PsycJiotria coiidcnsata Val.

iind P. ]\'icIiinaHni Val.'').

Aus deni Bereich der Tierwelt fielen in die Hande der Expédition : Sus papiiciisis Lesson

Abkphanis boutonii Desj. var. pcronii Coct., Eiiiydura novae-giiincae Meyer, Lvgosoiiia baudini Dum. &
Bibr., Z. cyanwnin Lesson, L. viivarii Boulenger, Tribolonotus novac-giiincac Schleg. Chapcrina inacro-

rhyncha van Kampen, Cornufer corrugatiis A. Dum. '^), Elcotris fusca Bloch, E. urophthabiioidcs Blkr.

Melania Hrata Benson var. laevis Bavay, Hélix [Papinna] labiiim Ferussac, H. [^Papiiina] vudtizoïia

Less., H. [Ckloritis {nngulina)] pervicina E. Smith, H. \_Cristagibba\ cornicuhtm Hombr. et Jacq. var.

(3 Tap. Canefri, Nanina zonulata F"errussac, N. fA;^/^;/^/^ Quoy et Gaim., iV. ««//(î/^v/x/j E. Smith,

Cvclotits guttatiis Pfr., C. latiis Mlldrft"., Leptopoma vitreum Less. var. lutmm Quoy et Gaim., Papuina

anrea Hinds. ^), TJicrates labiatiis Fabr. '"), Chlacnius maculiger Lap de Cast. Dactylosternum dytiscoi-

des F. '-), Cctejus sodalicius Zang '^), Lacon gracilis Cand. ''*), Xylothrips rcligiosiis Boisd. '^), Megacerns

pulchellus Kirsch, i^), Rhyparida prosterjialis Jac, Acscrnia splendida Boisd., Neodrana tricolor Ws., Rho-

mea pulchra Boisd., Xenidia xyris Ws. Xcnoccrus lacrymaiis Thoms. Rhytidoponera subcyanca,

subsp. transversiruga Emery, R/i. subcyanea, subsp. intricata Emery, Diacamma rugosum Guill., subsp.

scnlpturata F. Sm., Leptogenys (Lobopelta) dimimita F. Sm., var. lacviceps F. Sm., Odontomachus haema-

toda L., O. nigriceps F. Sm., Crcmatogaster flavitarsis Emery, Leptomyrmex fragilis F. Sm., Iridoinyrincx

scrntator F. Sm., Camponotus doryciis F. Sm., Polyrhachis fiircula Emery, P. riifofemorata F. Sm.,

P. sericata Guér., P. relucens Latr., P. contimta var. hirsutala Emery, P. limbata Emery, P. sexspinosa

Latr., P. bellicosa F. Sm. ^^), Trigona planifrons Sm., T. genalis Friese, T. lacviceps Sm., T. laeviccps

var. clypearis Friese^"), Marpesia acilia Godt. ^'), Mononiyx ampliatus Montand. ^^), Salins schizostOJiius

Camer. Agonosoma benedictum Walck, Psilopiis purpurascens de Meijere, Syrphus striatus v. d. Wulp,

Sarcophaga sp., Rioza de-Beauforti de Meijere -''), Caconcura sp. Chelisoclies moris Fabr. .sp. *^), Proina-

chus arfaciamis Br., P. de vieijeri Br., P. i/iiiticus Br., P. obnitus Br., P. perspiiiosus Br., P. recedens Br.,

P. scmotii Br., Ania/widea aruana Westw., Orxi/ics xiphias Westw., Sipyloidca psendosipylus Br., Dimor-

phodes carinatus Redt., D. clypcatits Redt., D. cuspidatus Redt., D. serripcs Redt., Gracffca sp. ? *^),

EtJinostigmus platycephalus Newp., Otostiguia punctiventer Newp., Orphanacus brcvilabiatus Newp., Platy-

1) L. c. pag. 533.

2) L. c. pag. 141— 142.

3) J. J. S.MiTH. Bégonia bipinnatifida n. sp. Bull, du Dép. de l'Agriculture N° II. Buitenzorg 1906, p. 47—48.

4) Th. Valeton. Rubiaceae. Nova Guicea 8. p. 489—491.

5) F. A. JENTINK. Mammals. Nova Guinea 5. p. 374.

6) Nelly de Rooy. Reptilien. Ibid. p. 379—383.

7) P. N. VAN Kampen. Amphibien. Ibid. p. 167— 168.

8) Max Weber. Susswasserfische von Neu-Guinea. Ibid. p. 208.

9) A. Bavay. Mollusques terrestres et fluviatiles. Ibid. p. 275, 281—285, 2S9—290.

10) W. HoRN. Cicindelidae. Ibid. p. 19.

11) M. Maindron. Carabidae. Ibid. p. 295.

12) N. Régimbart. Dytiscidae, Gyrinidae et Hydrophilidac. Ibid. p. 22.

13) Richard Zang. Passalini. Ibid. p. 25.

14) Ed. Fleutiaux. Elateridae. Ibid. p. 31.

15) Pierre Lesne. Bostrychidae. Ibid. 33.

16) H. VON Schonfeldt. Brenthidae. Ibid. p. 36.

17) J. Weise. Chrysomelidae. Ibid. p. 311, 314, 321, 325, 328.

18) Kari. Jordan. Anthribidae. Ibid. p. 351.

19) C. Emery. Formicidae. Ibid. p. 531— 533.

20) H. Friese. Hymenoptera II. Ibid. p. 356.

21) J. Rôber. Lepidoptera. Rhopalocera. Nova Guinea 13. p. 48.

22) L. Montandon. Rhynchota I. Monomychidae. Nova Guinea 5. p. 566.

23) P. Cameron. Hymenoptera. Ibid. p. 54.

24) J. C. H. DE Meijere. Diptera. Ibid. p. 80, 84, 86, 88, 94. Siehe auch Nova Guinea 9. p. 339.

25) H. W. van DER Weele. Neuropteroidea. Ibid. p. 387.

26) Malcolm Burr. Dermatoptera. Ibid. p. 9.

27) C. Brunner von Wattexwyi,. Phasmidae. Ibid. p. 13— 15.
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chacus dcdivus Atteins, Dinemaiocricus strobilus Atteins, D. pctronius Atteins Ibaloniiis impudcns Loin.,

Dibmius pseudo-biantcs Lom. ^), Selcnocosmia fcmoralis Kulcz., Scytodes pallida Dolesch., Siorena Beauforti

Kulcz., Psilochoncs (?) nigromaculatus Kulcz., Thwaitesia scintillans Kulcz., Leucauge grata Guér. sp.,

L. graniilata Walck. sp., Nephileugys iiialabarcnsis Walck. sp. var. papuana Thor., Nephila pictithorax

Kulcz., Argiope crenulata Dolesch. sp., A. acthci-ea Walck. sp. var. confiisa Kulcz., Gea suban/iaia Thor.,

Cyrthophora cylindroides Walck. sp., C. Beccarii Thor. sp., Araneus papuaniis Kulcz., Gasteracantha taeniata

Walck. sp., G. crucigcra Bradl., G. crepidophora Cambr., Cetratits antiu/atHs Kulcz., T/iarraka maciilaia

Kulcz. Pheretima flabellifer Cogn., Ph. (Parapheretima) abei-rans Cogn.

Am Vormittag des i. Màrz besuchten wir Herrn VAX Oosterzee an Bord des „ Rési-

dent Bensbach", um mit ihm die zunàchst zu unternehmenden Schritte zu besprechen. Da fur

die allernàchste Zeit, aus den oben angefùhrten Griinden, keinerlei anstrengende Màrsche

unternommen werden konnten, so erschien uns die unmittelbare Weiterfahrt nach der Humboldt-

Bai nicht besonders zweckmàssig. Einem Gerùchte zufolge sollten im Gebiet von Bawé, im

Suden des Geelvink-Busens, zahireiche Guttaperchabàume auftreten, weshalb der Beschluss

gefasst wurde, zunàchst dorthin zu dampfen und zugleich einige andere Punkte zu besuchen.

Mit dem Glockenschlage 6 Uhr wurden am Morgen des 2. Màrz die Anker gelichtet

und eine Viertelstunde spàter verliessen fast gleichzeitig beide Fahrzeuge die Mawi'-Bucht, um
in die Amberpôn-Strasse einzulaufen. Der mit dem Fahrwasser vertraute „Resident Bensbach"

iibernahm die Fùhrung, wàhrend die „Zeemeeuw" auf dem Wege durch die bisher von allen

Seeschiffen sorgfàltig gemiedene Meerenge folgte.

Zur Linken begleitete uns wàhrend einer geraumen Zeit die aus einem langgestrekten,

stark bevvaldeten Kalksteinrùcken von etwa 50 m Hohe bestehende Insel Amberpon, die

18 km lang ist. Das einti'mige Griin der Wàlder wurde stellenweise durch lediglich mit Gras

bedeckte Rùcken unterbrochen und ab und zu konnte das Auge im nordlichen Teile Entblôs-

sungen, an dcnen Kalkstein zutage trat, beobachten. Am Siidende waren nackte, aus dem-

.selben Gestein bestehende Felsen zu bemerken. Das gegeniiberliegende Gebiet des Festlandes

zeigte im allgemeinen dasselbe Aussehen, nur warcn hier, im Gegensatz zu Amberpon, zwei

Ansiedelungen am Strande vorhanden. Die eine hiess Mamùmur, bestand aus drei grossen

Hàusern mit schildkrotenformigen Dàchern, die demnach von Nuforen bewohnt waren, und

einigen wenigen, mit giebelfôrmigen Dàchern versehenen, daher augenscheinlich Wohnstàtten

malaiischer Hàndler. Ganz àhnlich sah auch das sùdlicher liegende Warsambô aus.

Nach dem Verlassen der Amberpon-Strasse — kurz nach 10 Uhr — , wobei ausnahms-

weise das Arfak-Gebirge in der Ferne klar hervortrat, wurde Kurs nach der Insel Mios Wâr
gesetzt. Bevor wir uns der Westkùste derselben kurz vor 12 Uhr nàherten, konnte von Bord

der „Zeemeeuw" aus, ein bisher unbekanntes, in ca 2°4' S, I34°i7,3'0 liegendes Rift" entdeckt

werden Als wir moglichst nahe gekommen waren, ging ein Boot unter der Fùhrung des

I. Offiziers, K. M. VAN Weel, ab, worauf wir an einer, etwas sùdlich von der Inselmitte

1) Carl Graf Attems. Myriopoden von Neu-Guinea. Nova Guinea 5. p. 569, 574, 580—582.

2) J. C. C. LoMAN. Opilioniden ans Neu-Guinea. Ibid. p. 4— 5.

3) W. KuLCZINSKi. Spinncn aus Nord-Neu-Guinea. Ibid. p. 424—426, 429, 430—433, 436—438, 440—441,

454—456, 458—459, 464, 469—470, 471, 475—477, 478, 489—491, 494—497, 509—515-

4) L. CoGNEïTi Di Martiis. Oligochaeta. Ibid. p. 548—549, 556—558.

5) Berichten aan Zeevarenden. 's Gravenhage 1903, N'" 187/1379., auch Nachrichten ftir Seefalirer 32. Berlin

1903, N^ 2174.



132

liegenden Stelle landeten. Einige dort beschaftigte Eingeborene hatten vor unserer Ankunft

bereits das Hasenpanier ergriffen.

Zunàchst fanden wir an diesem Teile der Kùste zahlreiche Klippen eines lichtgrauen,

etwas fettig sich anfuhlenden Tonschiefers, dem Quarzitbànke von lo— 30 cm Màchtigkeit

regelmàssig eingelagert waren. Die Schichten besassen ein Streichen von N 65° O, bei einem

Einfallen von 32—38° nach NW. Zwischen diesen Schieferklippen war der, hauptsàchlich aus

mit zahlreichen Foraminiferen und Muschelfragmenten untermischte Korallensand bestehende

Strand mit Quarzitbiocken ùbersàet. Die Abhànge der hinter demselben sich erhebenden

Hûgel, die recht spàrlichen Baumvvuchs zeigten, waren mit Gras bedeckt, aber an den ent-

blossten Stellen konnte man ùberall in dem oberflàchlich zutage tretenden Lehm Quarz- und

Tonschieferfragmente gevvahren.

Mios Wâr wurde im Jahre 1 705 von Jacob Weyland, der ihm den Namen Engane -) gab, ent-

deckt aber es wâhrte bis 1866, ehe ûberhaupt etwas ûber das Eiland verlautete. Nach einem vorher-

gegangenen Besuch im Mai des erwahnten Jahres hess Franz Mosche sich dort als Missionar nieder, starb

aber bereits am 21. April 1868 ''). Nachdem N. Rinnoy ihm im Amte 1869 gefolgt und bis 1873 dort

ausgeharrt hatte, wurde die Station nicht wieder besetzt ^). Am 20. September 187 1 erhieU Mios Wâr den

Besuch von P. van der Crab und J. E. Teysmann, iiber den beide kurz berichteten Sie landeten an

der Ostseite und wanderten von dort nach dem reichhch i
'/a

km entfernten Dorfe Jombèr ûber ein mit

Alang-Alang bedeckte.s Hûgelland, auf dem nur vereinzelt Baume [Morinda citrifolia) standen. Die Seelen-

zahl auf der etwa 7 km breiten und 1772 km langen Insel wurde damais auf 150 geschâtzt und weiter

angegeben, dass 3 Dôrfer namens Romwâr (lies Roswar), Jumber und Waarkesan oder Waarpra (lies Wâr-

përak) vorhanden waren''). Als F. J. F. van Hasselt im November 1903 nach Mios Wâr kam, war Ros-

war der Hauptort. Ausser diesem besuchte er das Gehôft Ramoi sowie das Dorf Jombèr. Die Zahl der Ein-

wohner, die dem Stamm der Nuforen angehôren und hauptsàchlich Gartenbau treiben, wurde auf 300

geschâtzt Endlich sind im Laufe des ersten Jahrzehnts dièses Jahrhunderts noch die Naturaliensammler

C. und F. Pratt auf dem Eiland tâtig gewesen

1) Der Name bedeutet Wasserinsel (Mios = Insel. Wâr = Wasser). Die Deutung von P. van uer Crat., der

den Namen auf die vielen kleinen Biiche zuriickftihrt (P. J. B. C. Robidé van DER Aa. Reizen naar Nederlandsch

Nieuw-Guinea. 's Gravenhage 1879, p. 98), will mir nicht recht einleuchten, vielmehr halte ich dafiir, dass F. MoRSCHE

im Rechte was, wenn er ihn auf die warme Quelle, die sich im slidlichen Teile bei Wakrap (lies Wârpërak) befindet und

durch deren Anwesenheit sich die Insel vor allen anderen des Geelvink-Busens auszeichnet, zuriickfiihrte. (Berigten Utrecht-

sche Zendingsvereeniging 7. 1866, p. 188).

2) Nach der ihm ahnlich erscheinenden Insel Engano an der Westkiiste von Sumatra.

3) Kaart van de buitenkust van Nieuw-Guinea, zoo als die bezeild is geworden door het Fregat de Geelvink

Anno 1705. 's Gravenhage 1866.

4) Berigten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging 7. 1866, p. 187; 8. 1S67, p. 158— 163; 9. 1868, p. 70,

138, 185.

5) Ibid. 10. 1869, p. 180; 12. 1871, p. 14.; 13. 1872, p. 7— II, 187— 188, 213—214.

6) P. J. B. C. Robidé van der Aa. Reizen naar Nederlandsch Nieuw-Guinea 1879, p. 98— 100. — J. E. Teys-

mann. Verslag eener reis naar Nieuw-Guinea. Natuurk. Tijdschr. Ned. Indië 40. Batavia 1881, p. 236—227. Unter den

gesammelten Ptianzen erwàhnte R. H. C. C. SCHEFFER. (Ann. Jardin Botanique de Buitenzorg 1. Batavia 1876, p. 17,

24, 32) Buc/ianania macrophylla Bl., Mclastoina inalabathricum L., Ailonostcmuia viscosiim Forst.

7) Nach den von C. B. H. von Rosenberg eingezogenen Erkundigungen, zShlte die Insel 340 Bewohner. die

sich auf die Dorfer Jombèr, Wârpërak, Wandokwei und Roswâr verteilten. (Reistochten naar de Geelvinkbaai in de

jaren 1869 en 1870. 's Gravenhage 1875, p. 27). F. S. A. de Clerq hat das VorhanJensein der von van der Cbah

und von Rosenberg angegebenen Dôrfer — wir mir scheint zu Unrecht — beslritten. (Tijdschr. K. Nederl. Aardr.

Genootsch. (2) 10. 1893, p. 602).

8) Berichten uit Meos-Waar. Berichten Utr. Zendingsvereenig. (2) 17. 1904, P- 204—206.

9) HUGH C. FULTON. List with Notes on some Land Shells from the Island of Muswar [sic!], Dutch New

Guinea Ann. and Mag. Nat. Hist. (8) 5. London 1910, p. 370—373; 6, p. 211.
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Gleich nachdem wir um i Uhr an Bord zuriickgekehrt waren, ging die ^Zeemeeuw"

wieder unter Dampf und setzte Kurs nach der Insel Rôn. Das ùber und ùber bewaldete

Eiland fàllt schroff nach der Nordkùste ab. Kurz nachdem das dort liegende Dorf Siabes

passirt worden vvar, trafen wir vor Jendé ein, wo der Anker um 4'/^ Uhr fiel. Es war zu spat

geworden, um noch an Land zu gehen. Um 7 Uhr ging ein heftiges Regenschauer nieder,

das gegen 10 Uhr aufs neue losbrach.

Auch am Morgen des 3. wurde wir von einem, nicht lange wàhrenden Regen begriisst.

Gemeinsam begaben DE BeaUFORT, VAN NOUHUVS, VAN OOSTERZEE und ich uns bald darauf

an Land. Die 13 recht dùrftigen Hàuser, von denen 8 mit schildkrotenformigen Dàchern ver-

sehen waren (Fig. 45), ruhten sàmtlich auf Pfàhlen unweit des Strandes und zwar so, dass

sie zur Ebbezeit auf dem Trocknen lagen. Dahinter lag die ganz schmale Strandebene, die

Fig. 45. Hauser am Strande von Jendé.

im Sùden von den steil ansteigenden, bewachsenen Felsen begrenzt wurde. Am Fusse der-

selben lag die von einem Garten umgebene Wohnung des Missionars J. ME'JZ, der am 17.

Juli 1900 die Leitung der Station ùbernommen, sie aber bereits im folgenden Jahre verlassen

hatte, um eine Urlaubsreise nach Holland anzutreten '). An seiner Stelle waltete ein eingebo-

rener Lehrer (Guru) aus Amboina, namens A. B. Spitulej, seines Amtes -). Das fast unmit-

telbar unter den Gneisfelsen liegende, und von dem verstorbenen Missionar G. L. BiNK selbst

erbaute Haus machte einen sehr guten Eindruck. Die Wànde bestanden aus Mauersteinen,

das Dach aus Wellblech und nicht einmal fehlte es an regelrechten Fenstern. Von der Vér-

anda hatte man einen hùbschen Ausblick auf das Dorf Jendé mit dem dahinter liegenden

Meer und den den Hintergrund bildenden kleineren Inseln Rarié (zur Linken) und Rariau

(zur Rechten). Wie der Guru uns mitteilte, waren beide Inseln unbewohnt, doch befanden

sich auf ihnen Garten, die den Bewohnern von Rôn gehorten. Die zahlreichen Entblôssungeu

auf Rariau sollten von Erdschlipfen herrùhren, die als eine Folge der in der letzten Zeit

niedergegangenen Regengijsse bezeichnet wurden. Schliesslich wurde uns auch bcrichtet, dass

sich am i. Màrz ein kraftiger Erdstoss — Richtung N—S — ereignet habe.

1) Berichten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging (2) 13. 1900, p. 15S; (2) 15. 1902, p. 29.

2) Ibid. (2) 16. 1903, p. 60.
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Das nur wenige Schritte vom Hause entfernt liegende, von BiNK 1894 vollendete

Kirchlein machte ebenfalls einen recht netten Eindruck '). Neben ihm hatte sein Erbauer im

Jahre 1898 seine letzte Ruhestàtte gefunden. Nocli einen zweiten Grabhùgel barg der einge-

friedigte Platz, nàmlich denjenigen der am 10. April 1901 verstorbenen Frau des Missionars

Metz. Nunmehr begaben wir uns nach der kleinen, hinter der Missionarswohnung gelegenen

Schlucht, durch die sich ein von den Felsen herabsturzender Bach ergoss. Das herrliche kuhle

Wasser wurde zum Teil abgefangen, um durch eine Rohrenleitung in das Badezimmer befor-

dert zu werden. In der ùbrigens unwegsamen Schlucht fanden sich — soweit sichtbar —
lediglich die Bànke eines wohlgeschichteten Hchtgrauen Gneises '-).

Links vom Hause fùhrte ein steiler Pfad, den wir nunmehr einschlugen, auf die Hohe.

Es war dies in der Tageshitze, auf dem aufgeweichten und schlùpfrigen Tonboden, eine mùh-

same Kletterei. Nachdem das erste Viertel des Weges zurùckgelegt worden war, bemerkten

wir an der linken Seite einen kleinen Erdschlipf, der vor gar nicht langer Zeit niedergegangen

sein musste. Die tonigen Massen enthielten zahlreiche Gneisbruchstiicke. Als wir die dicht

bewaldete Hohe endlich erreicht hatten, fanden wir den Gneis wiederum anstehend mit einem

schwachen Fallen (10°) nach SW und einem Streichen von S 40° O. Wir ùberschritten den

etwa 80— 100 m hohen Rucken, um nach dem Wasserfall Debweng hinabzusteigen. Da wir

reichlich ermùdet waren, ùbernahm Herr VAN OOSTERZEE es freundlicher Weise einige der

dort vorkommenden Gesteine zu holen. Neben den mitgebrachten Gneisen hatte er auch

2 Stiicke von Granit gefunden. Nachdem wir uns ausgeruht hatten, kehrten wir auf demselben

Wege nach dem Missionsgebàude zuriick, wo uns der Guru mit sehr erfrischenden jungen

Kokosnùssen bewirtete. Das Ende eines in der Mittagsstunde niedergehenden Platzregens

wurde noch abgewartet, worauf wir uns um 12^/^ Uhr nach unseren Schiffen zurùckrudern

liessen. Noch zweimal stellten sich im Laufe des Abends Gewitterregen ein.

Bald nach Tagesanbruch, am 4., liessen DE Beaufort, VAN NOUHUVS und ich uns

nach einer im Westen von Jendé liegenden Stelle des Strandes rudern, um uns den Wasserfall

War Manuèn anzusehen. Die von den bewaldeten Felsen herabrieselnden Wassermengen waren

aber sehr unbedeutend. Das dort anstehende Gestein war abermals Gneis.

Auch Rôn wurde erst, nach Ausweis der Karte, 1705 von Jacob Wevland entdeckt und

,,'tGebroken Eylandt" genannt, aber es wahrte bis zum Jahre 1850, ehe man etwas Naheres iiber dièse Insel

in Erfahrung brachte. J. D. van den Dungen Gronovius hatte in dem genannten Jahre auf dem Schoner

„Circe" eine Fahrt nach Neu-Guinea angetreten und war am 27. April vor dem, damais ans 9 Hausern

bestehenden Dorf Jendé eingetroffen ^). Es stellte sich heraus, dass der Ort ein nicht ganz unbedeutender

Stapelplatz war. Zwei auf der Reede liegende, in Ternate beheimatete Prauen hatten Tripang, Schildpatt

und Massoirinde im Werte von tl. 3000.— . erhandelt. Auf dem Lande liess Gronovius in der Nàhe des

1) Berichten der Utrechtsclie Zendingsvereeniging (2) 8. 1S95, p. 26—27.

2) Maatschappij ter bevordering van het Natuurkundig Onderzoek der Nederlandsche Koloniën. Bulletin N° 44.

1903, p. 12. — R. D. M. Verbeek evwahnt neben einem glammerschieferahnlichen Gneis auch Olivingabbio. (Molukken-

Verslag. Jaarboek van het Mijnwezen Ned. O. Ind. 37. Wetensch. ged. Batavia 1908, p. 201). Sehr schlecht unterrichtet

ervviesen sich aber C. B. H. von Rosenbekg (Reistochten naar de Geelvinkbaai . . . . 's Gravenhage 1875, P- 32) und

D. W. HoRST (Tijdschr. Ind. T. L. en Vk. 32. Batavia 1889, p. 253), die behaupteten, dass Rôn aus Korallenkalk bestehe.

3) J. M. J. BroteL de la Rivière. Reis van Z. M. Schoener Circe, naar Nieuw-Guinea. Tijdschr. toegewijd aan

het Zeewezen (2) g. Amsterdam 1852, p. 376. — G. F. de Bruyn Kops. Bijdrage tôt de kennis der Noord- en Oost-

kusten van Nieuw-Guinea. Natuurk. Tijdsch. Ned. Ind. r. 1851, p. 198.
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Wasserfalles ein Wappenschild anbringen. Er fand dort auch einige Koko.spalmen, das Letzte was von der

Faktorei des Kapitans Thomas Deighton ûbrig geblieben war G. F. de Bruyn Kops, der ebenfalls an

der Fahrt teilnahm, erwilhnte von Quarzadern durchzogene Glimmerschieferschichten.

Da die Reede von Jendé einen ziemlich guten Ankerplatz bietet, so ist Ron verhaltnismâssig

haufig besucht, aber allzuviel ist dadurch nicht zur Kenntnis der Insel beigetragen worden. Seit der

Einfuhrung einer regelmâssigen Verbindung von Neu-Guinea mit den ûbrigen hollandischen Besitzungen,

legen auch die Postdampfer dort an.

Am 17. iind 18. September 1871 hielten P. vax der Crab und J. E. Teysmann sich in Jendé
auf, doch teilte der letztgenannte nur wenig ûber die Flora der Insel mit. Er nennt eine Angiopteris sowie

Melroxvlon clatuin Mart. -). Im ùbrigen fand er nichts. das der Aufmerksamkeit wert sei ^). .Seit dem Jahre

1866 war Ron ab und zu von den Missionaren an der Doré-Bai besucht worden, aber die Grûndung der

von uns oben erwâhnten Missionsstation erfolgte erst im Jahre 1884 durch G. L. Bink und J. A. van

Balen '). Zur besseren Kenntnis der Insel trug die Fahrt des Kreuzers „Java" im Jahre 1886 bei, ùber

deren Verlauf A. G. Ellis und F. S. A. de Clercq Bericht erstattet haben. Nach de Clercq ist es die

am weitesten nach Sûden liegende Insel, die im wesentlichen von Nuforen bewohnt ist. Die Seelenzahl

der an der Nordwestkûste liegenden 4 Dôrfer Jendé, Mana, Iriop und Siabes wurde auf ± 800 geschâtzt.

Ausserdem lagen damais noch an der SO-Spitze die 3 Dôrfer Wâr, Kakrau und Kajob mit insgesamt 11

Hâusern. Im Innern befinden sich die bisher noch nicht besuchten Niederlassungen der Monoarbu ^).

Im Jahre 1892 erlegte William Doherty eine Anzahl Vôgel, die von Walter Rothschild und

Ernst Hartert beschrieben worden sind ^). Ferner môge bemerkt werden, dass W. van Bemmelen sich

zum Zweck einer magnetischen Aufnahme am 8. September 1904 in Jendé aufhielt ").

Zum Schluss môge noch eine Liste der wàhrend unseres Aufenthaltes gesammelten Tiere folgen:

Pitohiii dohertyi Rothsch. & Hartert ^). — Lygosoma fuscum Dum. & Bibr., L. atrocostatum Less. —
Neritina siihsulcata Sow., N. canalis Sow., Navicclla haustriim Reeve '"). — Ti-icondyla aptera Oliv. —
Uloboj-us undulatus Thor. var. pallidior Kulcz., PsccJinis argentatus Dolesch. sp., Argyrodes miniaceiis

Dolesch. sp., Leucauge grata Guér. sp., L. graniilata Walck. sp., N'cpJiila maeulaia F. sp. var. Novae

Guineac StrancL, Argiope picta var. gorgonea L. Koch, A. picta var. principa/is L. Koch, A. acthcrca var.

confusa Kulcz., CyrtJiophora inoliicccnsis Dolesch. sp., C. cylindroidcs Walck., C. Bcccarii Thor. sp., Aranciis

1) Soweit bekannt, war Deighton' Handelsagent ftir M. D. VAN Duivenisode in Ternate und hatte eine Reihe

von Fahiten auf seiner Barlc „Rembang" in den 30ger Jaliren des vorigen Jahrhundeits nach dem Geelvink-Busen unter-

nommen, vvo er ausser auf Rôn, aucli auf Ansus eine Niederlassung besass. In gleicher Eigenschaft hatte G. J. Fabritius

sich 1852 und 1853 auf Rôn aufgehalten. — In der zweiten Hâlfte der 6oger Jalire des vorigen Jahrhunderts hatte der

Missionar Rudolph Beyer oberhalb des Dorfes Siabes eine Handelsniederlassung verw altet.
(
Berigten Utr. Zendingsver-

eeniging 24. 1883, p. 36).

2) Metrozylon filarc Mart. nach R. H. C. C. Scheffer. (Ann. Jardin Botan. de Buitenzorg 1. Batavia 1876, p. 54).

3) P. J. B. C. RoiiiDÉ VAN DER Aa 1. C. pag. 92—95. — J. E. Teysmann. Verslag eener reis naar Nieuvv-

Guinea. Natuurlc. Tijdschr. Ned. Ind. 40. Batavia 188 1, p. 224—225., Extrait du récit d'un voyage à la Nouvelle-Guinée.

Ann. Jardin Botan. de Buitenzorg 1. Batavia 1876, p. 75—76.

4) Berichten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging 25. 1884, p. 152— 160. — Verslag van den staat en de

verrichtingen der Utrechtsche Zendingsvereeniging voor het jaar 1884, p. III, V.

5) A. G. Ellis. Rapport der reis van Zr. Ms. schroefstoomschip 4^ kl. „Java" naar de Noord- en Westkust

van Nieuw-Guinea . . . . Meded. betr. het Zeewezen 26. 's Graveuhage 1890, N° 5, p. 31. — F. S. A. de Clercq. Rap-

port over drie reizen naar het Nederlandsche gedeelte van Nieuw-Guinea. Tijdschr. v. Ind. T. L. en Vk. 34. Batavia 1891,

p. 141., De West- on Noordkust van Nederl. Nieuw-Guinea. Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Genootsch. (2) 10. 1893,

p. 601—603.

6) Notes on Papuan Birds. Novitates Zoologicae 7. Tring 1901, p. 57 passim.

7) Magnetische opneming van Nederlandsch Oost-Indië III. Natuurk. Tijdschr. Ned. Indiii 64. Batavia 1905,

p. 153., Magnetic Survey of the Dutch East Indies made in the years 1903—1907. Observations made at the Royal

Magnetic and Meteorological Observatory at Batavia 30. 1907, App. I. Batavia 1909, p. 25, 28, 38, 44, 48.

8) L. Y. de Beauforï. Birds from Dutch New Guinea. Nova Guinea 5. p. 413.

9) Nellv de Rooy. Reptilien. Ibid. p. 379—380.

10) A. Bavay. Mollusques terrestres et fluviatiles. Ibid. p. 278.

11) W. Horn. Cicindelidae. Ibid. p. 19.
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Théisii Walck. sp., A. caiidift-r Kulcz., Gastcracaiitha iacniaia Walck. sp", G. variegata Walck. sp.,

G. Théisii Guér., G. crcpidophora Cambr., Ancpsia WicJuimnii Kulcz. '). — Gagrella albcrtisii Thor. -).

Nachdem wir bald nach 7 Uhr an Bord zuruckgekelirt waren, verliessen beide Schiffe

kaum '/•> Stunde spàter den Ankerplatz in westlicher Richtung. An der Nordwestspitze schlu-

gen sie Sùdkurs ein, um alsdann die, zwischen der Sùdkiiste von Rôn und der Nordspitze der

Wandamèn-Halbinsel liegende, an der schmalsten Stelle a'/^ km breite Numamura-Strasse zu

durchfahren. Wahrend dieser Fahrt bot sich die Gelegenheit auch auf den benachbarten

Inseln Aufschliisse von Gneis, anscheinend auch auf der Wandamèn-Halbinsel zu beobachten.

Bei schonem, sonnigem Wetter ging es um die Mittagsstunde an der langgestreckten und hùge-

ligen Insel Anggra Mios ^) vorbei. Sie ist bewaldet und nur hier und da gewahrt man von

Végétation entblosste Felsen ; ihr Nordabfall ist steiler als ihr Sùdabfall. Alsdann wurde in

die Umâr-Bai eingelaufen und gegen 2 Uhr erfolgte die Ankunft vor Bawé. Es befand sich

dort kein Dorf, sondern nur eine in der Entstehung begriffene Faktorei der Nieuw-Guinea-

Handels-Maatschappij. Der als ihr Vertreter eingesetzte Malaie hatte sich vorlâufig mit einem

Schuppen behelfen mùssen und man schien darauf zu rechnen, dass die Eingeborenen ihre

Produkte dort gegen Bedarfsartikel europàischer Herkunft austauschen wùrden. Hinter dem
flachen, sandigen Strande erhob sich das bewaldete und hohe Wondiwoi- oder Umâr-Gebirge,

das zurzeit in Wolken gehiillt war. Das in der Nàhe liegende Sùdende der Umâr-Bucht wird

von einer ausgedehnten, nach Aussage von VAN OOSTERZEE, morastigen Talebene gebildet,

die von dem Aruwini im Osten und, mehr in der Nàhe von Bawé, dem Jotwar entwàssert

wird. Die gegenùberliegende Ostseite der Bai wird von dem grôsstenteils bewaldeten Napan-

Gebirge begrenzt. Vom Ankerplatz wurde gepeilt :

Nordecke der Umâr-Bucht N 5° O (magnetisch)

Nordwestspitze von Anggra Mios N2i°0
Sùdspitze von Anggra Mios N 32° O
Eiland Roreko an der Nordspitze von Jâur [Kap Manguar] N 56° O
Vorgebirge bei Napan N 73° O

Wir blieben noch den 5. ùber vor Bawé liegen da Herr VAN OoSTERZEE noch einige

1) W. KuLCZiNSKi. Spinnen aus Nord-Neu-Guinea. Nova Guinea 5. p. 427, 429, 438, 454, 45S, 464, 471, 475,

478, 481, 482, 491, 492, 493, 496, 500.

2) J. C. G. LoMAX. Opilioniden aus Neu-Guinea. Ibid. p. 2.

3) Anggra ist die nuforsche Bezeichnung fiir eine Citrns-\x\. mit kleinen Friichten, walirend Mios Insel bedeu-

tet. Merkwiirdig ist es, dass bei allen ubrigen Insela des Geelvink-Busens umgekehvt das Wort Mios vorangesetzt wird.

4) Die zoologische Ausbeute bestand aus den folgenden Arten : Trichoglossus cyanogrammus Wagl., Cractictis

cassicHS Bodd., PitoJnii dohertyi Rothsch. et Hartert, Melanopyrrhus oricntalis Schl., Philemon novaegiii/tcae S. Miill. (L. F.

DE Beaufort. Birds from Dutch New Guinea. Nova Guinea 5. p. 404, 413, 416, 418), Jia/>/ii</opc7/pa ariiez/sis W's. {}. Wkise.

Chrysomelidae. Ibid. p. 317), Aspidoinorpha adhaercns Fabr., A. punctum Fabr. var. ^i-Zii^fJ-«/tz Spaeth ( F. Spaeth. Cassididae.

Ibid. p. 37), Sphex morostis Smith (P. Cameron. Hymenoptera. Ibid. p. 56), Fsechrus Dolcsch. sp., Tctragnatha

gracilis Stol. sp., Argiopc pic/a var. gorgonca L. Koch., Gasteracantha taeniata Walck. sp. (W. Kulczinsky. Spinnen

aus Nord-Neu-Guinea. Ibid. p. 429, 445, 471, 491), Sch'ongastia \Thrombidium'\ van der sandei Oudms. (A. C. Oude-

MANS. Ibid. p. 106., s. auch A. C. Oudemans. Die bis jetzt bekannten Larven von Thrombiidae und Erythraeinae. Zoolog.

Jahrb. Suppl. 14. i. Jena 1912, p. 45—62).

Nach dem Bericht des Mantri Djibdja (Maatsch. t. bev. v. h. Natuurk. Onderzoek der Ned. Kol. Bull. 44. 1903,

p. 22) hat die Flora des Hinterlandes von Bawé, das er Jatuwar nennt, viele Ahnlichkeit mit derjenigen des Manikion-
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Eingeborene erwartete, die ausgesandt worden waren, um im Hinterlandc auf Guttapercha-

bàume zu fahnden.

Vom Schiffe aus machten wir abends an drei, am Strande stehenden Bàumen eine

sonderbare Beobachtung. Von allen dreien ging ein heller Lichtschein aus, anscheinend ver-

ursacht durch die sie bevolkernden Leuchtkàfer, welche in grosser Mcnge vorhanden sein

mussten, da man bei der Entfernung nicht mehr einzelne leuchtende Punkte, sondern nur

einen hellen Schein, ein Aufleuchten, bemerken konnte. Das Merkwurdige an der Sache war

aber, dass das rhytmisch sich wiederholende Heller- und Dunkelwerden bei allen 3 Bàumen

nicht unabhàngig voneinander, sondern gleichzeitig eintrat.

Bei schônem Wetter lichteten beide Schiffe am Morgen des 6. um 6'/.2 Uhr ihre Anker,

um nach dem an der Ostseite der Bucht liegenden Wakobi zu fahren, wo die Ankunft um

7 Uhr 20 Min. erfolgte. Bald strebte ailes dem nahen Strande zu, um die zur Verfùgung

stehenden Vormittagsstunden auf die Untersuchung des Gebietes zu verwenden '). Ich liess

mich mit VAN NOUHUYS nach dem, an der Westseite der kleinen Bucht liegenden Vorgebirge

rudern, wo am Strande angehàuft massenhafte Blocke von Hornfels lagen. Unmittelbar dahin-

ter fand sich dasselbe Gestein in steil abfallenden Felsen aufgeschlossen. Auch Blocke von

schwarzem, mit Pyrit erfùlltem Chiastolithschiefer stellten sich ein. Nach Osten zu nahmen

die Gerolle ab und traten zugleich die bewaldeten Hùgel zurùck, so dass ein flaches, sandiges

Strandgebiet sich einstellte. In der Mitte desselben lagen zwei

grosse Hàuser mit schildkrotenformigen Dàchern, das Dorf Wakobi

(Fig. 46). An der Ostseite der Bucht erreichten die Hùgel wie-

derum das Meer und fanden sich dort lichte und dunkelgefàrbte,

von Quarzgàngen durchzogene Glimmerhornfelse, von denen auch

zahlreiche Blocke den Strand bedeckten. ^ t. 1,^ 1 u-Fig. 46. Bucht von Wakobi.

Ehe wir nach der „Zeemeeuw" zurùckkehrten, sprachen

wir auf dem „ Résident Bensbach" vor. Herr VAN OOSTERZEE hatte inzwischen eine Bootfahrt

nach der ostlich von Wakobi liegenden Bucht unternommen und von derselben dunkle Tur-

malinquarzite, die von z. Tl. ganz schmalen Pegmatitgàngen durchsetzt waren, mitgebracht

Gebietes. Er erwâhnt ausserdem Lansium doniesticuin Jack und zahlreiche Exemplare des Massoibaumes {Massoia aroma-
tica Becc). — Th. Valkton hat ferner die folgenden Arten bestimmt : Phacantlnts Silieffcri Boerl., Euphorbia pihili-

fera L., Allophyhis littoyalis Bl., Erythrospennum Wichmanni Val., Casearia novo-guineensis Val., Sideroxylon sp.,

Cerbera lactaria Ham., Clerodendron Bliiineaiiuin Schauer, Capskiim minimum Blanco, Solanum Melotigena L. sp., Lycor-
pcrsicum csculentum Miq. (Plantae papuanae. Bull, du Dép. de l'Agriculture aux Indes Néerlandaises. N"" .\. Buitenzorg

1907, p. 12, 28, 30, 35, 45, 47, 52, 55).

l) Die zoologische Ausbeute bestand aus: Epilachna signatipcnnis Boisd. (J. Weise. Coccinellidae. Nova Guinea 5.

p. 305), Mcgalommum 7iigriceps Camer. (P. Camekon. Hymenoptera. Ibid. p. 45), Papilio codrus medo/i Fldr., P. 'val-

lacei Hew., Elodina hypatia Fldr., Etiploea nemer/es herbstii Bsd., Cirrochroa regina tnyra Fruhst. (J. Rôber. Lepidop-
tera. Rhopalocera. Nova Guinea 13. p. 44, 45, 47), Panlala flavescens Fabr. (H. W. VAN der Weele. Neuropteroidea.

Nova Guinea 5. p. 385), Promachns arfaciamts Br. (C. Brunner von Wattenwyl. Phasmidae. Ibid. p. 13), Nephila
pictithorax Kulcz., Aranciis providens Kulcz., Micropoltys placenta Kulcz. (W. Kui.czinski. Spinnen aus Nord-Neu-Guinea.
Ibid. p. 469, 484, 504).

Was die Pflanzenwelt angeht, so meinte der Mantri Djibdja einen Baum, der das Kaju gaharu liefert {Aqui-
Inria malacccnsis Lam.) angetroffen zu haben. (Maatsch. t. bev. van het Natuurk. Onderzoek. Bull. 44. 1903, p. 22). —
Th. Valeton bestimmte ferner: Gnetitin Gnemon L., Pongamia glabra Vent., Hippocratca paueiflora D. G., Palaquiutn
calophyllum Pierre, Scaevola Koenigii Vahl., Wedelia glabrata DC. sp. (Plantae papuanae. Bull. Dcp. de l'Agric. des Indes
Néerl. N" X. Buitenzorg 1907, p. l, 18, 30, 34, 44, 45, 67, 69).

Nova Guinea. IV. Reisebericht. i3
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und mir freundlichst verehrt '). Leider liess ich mich durch die beabsichtigte Weiterfahrt

abhalten die Stelle selbst in Augenschein zu nehmen, was sich schliesslich noch ganz gut

hàtte ermoglichen lassen.

Um 1 1 Uhr gingen wir wieder unter Dampf und liefen nach Ablauf einer Stunde in

die nordlich liegende, kleine Napan-Bucht ein. Nahe dem Sùdeingange, bei dem Kap Kakubi,

bemerkte man 2 aus dem Wasser hervorragende Klippen. Die Schiffe gingen angesichts des Dorfes

Napan, das am Fuss eines die Bucht umgebenden Hùgelrùckens lag, vor Anker (Fig. 47). Nach-

mittags unternahmen van Nouhuys und ich eine Ruderfahrt, auf der

zunàchst ein unvveit des Strandes aus dem Wasser sich erhebender,

etwa 3 m hoher Felsen besucht wurde. Er bestand aus Quarzit

und besass einen Durchmesser von 12 m. Seine Spitze trug hohes

Gras und einige kleine, mit Frùchten besetzte Exemplare von

Alorinda citrifolia L. Die stellenweise schwache Faltung aufweisen-

den Schichten besassen ein Streichen von S 30° W mit einem Fallen

Fig. 47. Bucht von Napan. von 55° nach N 6o° W. Die Màchtigkeit der einzelnen Quarzitschich-

ten schwanktc zwischen i und 10 cm. SùdHch hiervon, aber hart

am Ufer, lag ein zweiter, àhnlicher Felsen. An diesem war das Streichen der Schichten

S 10° VV und das Fallen + 25° nach N 80° W. In der Nahe ragten aus dem Wasser noch 4
ganz kleine Klippen empor. Hierauf setzten wir die Fahrt nach dem sùdvvestlich von Napan

liegenden Strandgebiet fort, vvo wir bei der 4 m breiten Miindung eines Bâches, der klares

Wasser enthielt, landeten. Es fanden sich dort zwei verlassene, inmitten von Bananengàrten

liegende Hutten. Das Bett des Gewàssers war mit Quarzitgerollen erfuUt und der Strand war

mit Blocken desselben Gesteines ùbersàet. Auf der Weiterfahrt querten wir die Bucht und

fanden an dem westlichen Ende an der Nordseite zwei ausgezeichnete Aufschlusse von gefal-

teten Quarzitschichten. Einer derselben findet sich in Fig. 48 abgebildet. Es sind Klippen,

die nur 15 Schritte von einander entfernt liegen und durch die Sande des Strandes getrennt

werden. Das Streichen der Schichten war S 30° W—N 60° W und ihre Màchtigkeit schwankte

zwischen 6 und 10 cm. Stellenweise waren weniger widerstandsfàhigere Zwischenlagcn heraus-

genagt worden. VVie Herr VAN OOSTERZEE uns nachher mitteilte, finden sich im N. des

erwàhnten Vorkommens abermals Quarzitschichten, die dort aber von einem i Faden (1,8 m)

màchtigen Gange von weissem Quarzit durchsetzt werden.

Mit Anbruch der Dunkelheit waren aile Ausflugler an Bord wieder eingetroffen -). Am
Abend erzàhlte uns der Korano von Napan, dass vor 4 Jahren eine Flutwelle in die Bucht

gedrungen sei und die Einwohner nach dem dahinter liegenden Gebirge verscheucht habe.

1) Ûbereinstimmend ist z. Tl. vollig damit der von A. B. Meyer und von A. Frenzei- beschriebene Pegmatit,

der jedenfalls von dem gleichen P'undort stammt. Die Etikette lautete: „Inwiorage (Nappan)". (Mineralogisches aus dem

Indischen Archipel. Tschermaks Mineralog. Mittlg. Wien 1877, p. 307).

2) Die zoologische Ausbeute — soweit bis jetzt bestimmt — bestand aus: Lorius iory erythrothorax Salv.,

Halcyon satirophagiis Gould, Rhipichtra tricolor Vieill. (L. F. DE Beaufort. Birds from Dutch New Guinea. Nova

Guinea 5. p. 403, 407, 410). — Neritiiia brevispina Lmk. (A. Bavay. Mollusques terrestres et fluviatiles. Ibid. p. 27S).

—

Belionata aenea H. Deyr. (Ch. Kerremans. Buprestidae. Ibid. p. 303). — Nephilengys malabarcnsis Walck. sp. var.

papuana Thor., Cyrihofhora cylindroidcs Walck. sp., Araiietts egregius Kulcz. (W. KULCZINSKI. Spinnen aus Nord-Neu-

Guinea. Ibid. p. 458, 464, 478, 479). — Motiiezia irichoglossus v. Lstw? aus Lorius erythrothorax Salv. (C. v. Jamcki.

Die Cestoden Neu-Guineas. Ibid. p. 193— 196).
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Die Gewalt der Welle sei so gross gewesen, dass der Hausrat weggeschwemmt worden sei.

Immer und immer wieder muss inan die Erfahrung machen, dass die Eingeborenen ein

schlechtes Gedâchtnis fur Jahreszahlen besitzen, denn das Ereignis hatte erst am 8. Oktober

1900 stattgefunden ').

Am Morgen des 7. ging die „Zeemeeuw", alsbald gefolgt vom „ Résident Bensbach",

unter Dampf, um nach einer Fahrt von 1^/4 Stunden unweit der Sùdwestkùste von Anggra Mios,

das etwa ô'/j km lang ist und eine Breite von 4'/-2 km besitzt, vor Anker zu gehen. Anlass

m

Fig. 48. Gefaltete Quarzitschichten an der Nordwestecke der Bai von Napan.

ZU diesem Besuch hatte die Herrn VAN OOSTERZEE in Bawé gemachte Mitteilung gegeben,

dass auf der genannten Insel „steenkool muda" -) vorkàme. Als VAN NOUHUYS und ich lan-

1) In dem amtlichen Berichte heisst es, dass in Napan die Flutwelle eine Hiitte auf einen Hiigel schleuderte und

5 Menschen dabei ihr Leben verloren. In Wendèsi fiihlte man das Beben, das sich spater wiederholte, um ôd. 3m a. m.,

doch richtete die dort ebcnfalls eintretende Flutwelle keinen Schaden an. In Manokwari u. a. Ortschaften an der Doré-

Bai wurde der Stoss um y^- a. m., aber keine Bewegung des Meeres bemerkt. Das Beben wurde tibrigens um 4'» ij'"- a. m.
vom Milneschen Seismographen in Batavia registrirt. (Vulkanische verschijnselen en aardbevingen in den Oost-Ind. Archi-

pel gedurende het jaar 1900 waavgenomen. Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind. 61. Batavia 1902, p. 228—229).

2) Dièses unschone hollandisch-malaiische Wort soll junge oder unreife Steinkohle bedeuten, weshalb wir vorher

auf Braunkohle geraten hatten. Unser Gevvahrsmann hatte jedenfalls richtig beobachtet, dass das C.estein keine echte

Kohle war; er irrte, indem er annahm, dass es dereinst noch zu Kohle werden konnte.
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deten, trafen wir VAN OOSTERZEE an und so konnten wir gemeinsam den bereits von weitem

sichtbaren und durch einen Erdschlipf geschafifenen Aufschiuss besichtigen. Von Kohle war

allerdings keine Spur zu entdecken, aber der Irrtum war begreiflich, da an dem etwa 25 m
hohen Absturz schwarze, zuweilen allerdings auch graue und phyllitàhnliche Tonschiefer auf-

geschlossen waren. Das dùnngeschichtete Gestein wies ein Streichen von N 80° O mit eineni

Fallen von 25° nach S 10° O auf. Der Strand war von Schieferfragmenten geradezu ùbersàet.

Weiter nordwestwàrts fanden wir am Fusse des Hùgels einen harten Quarzit in Bànken den

Tonschiefer unterteufend. Unmittelbar am Strande sowie unweit desselben, im Meere, ragten

auch einige Schieferklippen hervor. Nach dem, was ich spàter in der Umgebung von Wendèsi

sah, zu urteilen, sind die Schiefer als mitteljurassisch anzusprechen. Wie man uns sagte, soll-

ten weiter nordlich, am Bach War Popa, die nàmlichen Schichten anstehen. Da wir aber noch

vor Sonnenuntergang Wendèsi erreichen woUten, mussten wir auf den Besuch verzichten.

Nachdem wir um g^'j^ Uhr an Bord zuriickgekehrt waren, setzten die Dampfer sich

eine Viertelstunde spàter wieder in Bewegung. Auf der Weiterfahrt konnte man noch an der

W^estseite von Anggra Mios zwei Hùtten bemerken, die den zeitvveilig dort zur ^estellung

ihrer Gàrten hausenden Wandamern als Unterschlupf dienen. Ubrigens ist das Eiland unbewohnt.

Spàter konnte man noch vom Schiffe aus die kleine, 16 km nordlich von Anggra Mios lie-

gende Insel Kombul bemerken. Vordem wir die Numamura-Strasse wieder durchfuhren, hatten

wir diesmal Gelegenheit etwas nàher an die Ostseite der Wandamèn-Halbinsel heranzukom-

men, so dass wir in der Nàhe eines Vorgebirges geschichtete Quarzite, die sich in Gestalt

einigen Klippen ins Meer fortsetzten, beobachten konnten. Erst nordlich davon folgte in einer

Bucht das recht malerisch gelegene Dorf Jop Anggar. Bald darauf war die Meerenge durch-

fahren und wurde auf das im Westen liegende Wendèsi zugesteuert, wo wir bereits um 3 Uhr

50 Min. des Nachmittags vor Anker kamen. Zwanzig Minuten spàter sassen VAN NOUHUYS

und ich in der Jolie, um einen, in S 70° O vom Ankerplatz liegenden Aufschiuss aufzusuchen.

Hinter dem Strande, wo sich zugleich ein Stapel Brennholz befand, der dazu bestimmt war

als Heizmaterial fiir den „ Résident Bensbach" zu dienen, lag zunàchst ein kleiner Rhizopho-

renmorast. Gleich hinter demselben fand sich ein dichter, rotlichgelber Kalkschiefer aufge-

schlossen mit einem Streichen von S 60° O und einem Fallen von 30° nach N 30° W^ Mit dem

unbewaffneten Auge waren keine Versteinerungen zu erkennen, doch ergab sich aus der von

L. RUTTEN angestellten mikroskopischen Untersuchung, dass zahlreichen Globigerinen, eine

kleine Nummulinide und wahrscheinlich Anipliistcgina vorhanden und dièse Kalksteine jeden-

falls tertiàren Alters sind ').

Nachdem wir nach dem Strande zuriickgekehrt waren, fanden wir auch dort, hart am

Meere, einige Kalkfelsen. Bevor wir den Dampfer wieder aufsuchten, ruderten wir noch nach

der ganz in der Nàhe des Ankerplatzes liegenden, kleinen Insel Ingga Rorumi, die ùber und

ùber bewaldet war an deren Ufer im Niveau des Meeres àhnliche, aber stark gefaltete Kalk-

steinschichten angetroffen wurden.

Bald nachdem wir auf der „Zeemeeuw" wieder angelangt waren, erhielten wir den

1) Foraminiferen-fiihrende Gesteine von Neu-Guinea. Nova Guinea 6. p. 28.

2) Der Mantri Djibdja sammelte dort die von J. J. Smith beschriebenen Orchideen-Arten Liparis distkha

(Thon.) Lindl., Dendrobium pseudo-caheolum J. J. S. und D. atlenitatum Lindl. (Uie Orchideen von Niederlrindisch-Neu-

Guinea. Nova Guinea 8. p. 37, 62, 66).
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Besuch des Herrn J. A. VAN Balen, der seit dem 20. Januar 1889 auf einem Hùgel oberhalb

Wendèsi als Missionar haust '). Wir hatten den ganzen Tag ùber hellen Sonnenscheines uns zu

erfreuen gehabt, aber wàhrend der Abendstunden wetterleuchtete es hinter den Bergen. Wen-

dèsi selbst blieb aber von dem Gewitter verschont.

Am Vormittag des 8. machten VAN NoUHUYS und ich uns auf den Weg, um der

Missionsstation einen Besuch abzustatten. Rechts von der Landungsstelle, an der uns bereits

Herr van Balen erwartete, lag das Dorf Wendèsi, bestehend aus 9 grossen mit schildkroten-

formigen Dàchern und 3 kleineren mit Giebeldàchern versehenen Hàusern, die sàmtlich auf

Pfàhlen errichtet, unweit des Strandes im Meere lagen (Fig. 49). Eigentlich stellen dièse 12

Gebàude einen Komplex von Dorfern dar und Wendèsi ") ist nur ein Sammeiname, der ihnen

von den malaiischen Handelsleuten gegeben und auch von der Mission sowie amtlich ange-

nommen worden ist.

Fig. 4g. Hàuser des Dorfes Wendèsi.

Von A. G. Ellis stammt die Angabe, dass Wendèsi aus 18 grossen Hausern und zugleich aus

8 Kampongs bestehe, nâmlich Pareidawai, Kabiri, Karuwai, Padowai, Mariai, Windesi, Kajokatui und
Marani. Eine Kolonie des letzterwahnten sollte ausserdem, unter dem Namen Jowenie, am Weststrande

der Insel iVmberpon liegen Herr van Balen war so freundlich mir dariiber die folgende Aufklarung

zu geben, aus der man ersehen môge, dass, wenigstens im Gebiet des Geelvink-Busens, der Begritît' des

Dorfes unbekannt ist, sondern dass es die Sippe ist, welche die Gemeinschaft bildet. Was Ellis als Kampong
bezeichnet, nennt man in Wendèsi Kasau, welches Wort eine dreifache Bedeutung besitzt, in diesem Falle

diejenige von „Geschlecht". Jeder Kasau fùhrt einen eigenen Namen, an dem man noch zuweilen die

Herkunft der Sippe erkennen kann. Es ist ein feststehender Brauch, dass kein Mann eine Frau aus dem
eigenen Kasau des Vaters nimmt. Die Kinder gehôren in der Regel zum Kasau des Vaters, doch scheint

es vorzukommen, dass sie in einen anderen ûbersiedeln, wenn der Mann sich in demjenigen der Frau

oder auch die Kinder, nach dem Tode des Vaters, sich in demjenigen der Mutter niederlassen. Die Namen
der Kasaus, die man unter dem Begriff Wendèsi zusammenfasst, lauten von Ost nach West: i. Parairawai,

1) Er war im Jalire 1883 auf Neu-Guinea eingetroffen, um die Insel 30 Jahre spiiter fiir immer wieder zu variasse q.

2) Man findet auch haufig die Schreibweise Windessi oder Windesi.

3) Rapport der reis van Zr. Ms. schroefstoomschip 4« kl. .,Java"' naar de Noord- en Westkust van Nieuw-

Guinea. Meded. betr. het Zeewezen 26. 's Gravenhage 1890. N° 6, p. 31.
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der aus Wandamèn stammen soll, 2. Serarowai, der von Wariangi (zwischen Wendèsi und Idôr) stammt,

3. Kabiài, 4. Karuwui, der von Idôr stammt, 5. Marani, deren Angehôrige von Waropèn hergekommen
sind, 6. Kajokatu, 7. Wendèsi, 8. Saur (voni Oberlauf des Papararô stammend), 9. Jowèni (von der Insel

Amberpon gekommen) und 10. Sawâs Maridi.

Wie man aus dem Vorstehenden ersieht, sind die Namen bei Ellis durchweg richtig, wobei noch

zu bemerken ist, dass der Kasau Kajokatu in der Regel Nejan babar genannt wird und dass in bezug auf

Jowèni sich ein Irrtum eingeschlichen bat. Bemerkenswert ist noch, dass die Zabi der Hauser seit 1887

ganz bedeutend abgenommen bat

Vom Landungssteg, an dem jurassische Tonschiefer anstehen, fiahrt ein guter Fusspfad im

Zickzack in die Hohe. An einer Stelle konnte ein OW-Streichen der Schichten mit einem

Einfallen von 55—60° nach N beobachtet werden. Wir kamen an der sehr kleinen Kirche

vorbei, die eigentlich nichts anderes als eine offene Scheuer war. Herr VAN Balen gab der

Klage ùber die Tràgheit dei Eingeborenen Ausdruck, die, allen Versprechungen zum Trotz,

das erforderliche Bauholz nicht herbeischafften. Darauf betraten wir durch eine Pforte den

wohlgepflegten Garten. Zur Linken liessen wir das freundliche Scbulhaus liegen, um dem

Wohnhause zuzustreben, in dem uns die sehr gespràchige Frau des Missionars empfing. Das

mit Wellblech gedeckte Haus war von einer Gallerie umgeben, von der aus man einen wun-

derschonen Ausblick auf das Meer batte, der besonders reizvoll war durch die kleinen im

frischen Grùn prangenden Inselchen, die aus der blauen Flut hervorragten. Die Lage konnte

als eine idéale bezeichnet werden, wàre es nicht, dass die Bevvohner sich hier droben so

vereinsamt und verlassen fùhlten. Die Namen der Inseln lauteten nach VAN Balen : Nuparumi,

Arusi Kambere, Ingga Barumi, Ingga Rorumi, Wadjoi, Tamom, Nukatateri, Nupoini, Wapopi,

Samataba, Sipurori und endlich —• am weitesten nach NO — Mutarâi mit einer Sandbank.

Nachdem wir die Wohnung einer grùndlichen Besichtigung hatten unterziehen miissen,

wurden wir in das sehr praktisch eingerichtete Scbulhaus gefùhrt, wo der Unterricht von Frau

VAN Balen geleitet wird. Die Schùler — gekaufte Sklavenkinder — wohnen im Hause des

Missionars; die Fensterhohlen der von ihnen bewohnten Ràume sind stark vergittert, um
etwaige Geliiste nach ungebundener Freiheit im Keime zu ersticken.

Wàhrend der Nachmittagstunden wurden noch verschiedene Proben von sogenannten

Kohlen aus der Umgebung am Bord gebracht, so von Bârâ Batuwa und vom Mamâpiri, doch

erwiesen sich aile Stiicke als Tonschiefer oder Schiefertone, die wir bei unserem zweiten

Besuch, am 29. und 30. Juli, noch nàher kennen lernen sollten.

Noch vor Sonnenaufgang — um 5'/.> Uhr — lichtete die ^Zeemeeuw" am 9. Màrz den

Anker, um Kurs nach Manokwari zu setzen. Sie nahm diesmal nicht den Weg durch die

Amberpon-Strasse, sondern wàhlte den weit sicheren, ostlich von der Insel fiihrenden, auf dem

sie nach 1
3
'/..stiindiger Fahrt das Ziel erreichte.

Strahlender Sonnenschein lag am Morgen des 10. iiber der Reede von Manokwari

(Fig. 50). Da wir sie am nàchsten Morgen wieder verlassen mussten, so dràngte die Zeit, um
den vorlàufigen Bericht zum Abschluss zu bringen. Andererseits wollte ich es mir nicht neh-

men lassen Mânsinam, der àltesten Missionsstation, einen Besuch abzustatten. Sie befindet sich

auf der ùber und ùber bewaldeten Insel Manaswari, die den Abschluss der Doré-Bucht nach

i) Eine Beschreibung von Wendèsi verdankt man J. L. D. van der Roest. (Ult het leven der bevolking van

Windesi. Tijdschr. v. Ind. T. L. en Vk. 40. Batavia 1898, p. 150— 177).
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Sùdosten bildet und 3,12 km von der Reede entfernt liegt. Noch eine zweite, jedoch weit klei-

nere und ganz niedrige Koralleninsel, das ebenfalls bewaldete Mios Mapi ') liegt in der Bucht

und zwar in 2,12 km Entfernung. Sie beherbergt eine verwilderte Rinderherde, die Eigentum der

Mission ist, wodurch auf der Reede liegende Schiffe in die angenehme Lage kommen, frischcs

Fleisch zu erwerben. Bedingung ist dabei, dass die Kàufer das bestimmte Tier selbst erlcgcn.

Das sonst unbewohnte Eiland dient ausserdem als Begràbnisstàtte fur Eingeborene.

In der Gesellschaft von LORENTZ fuhr ich nachmittags in einem Boote làngs des Stran-

des an Kvvawi vorbei nach Ambrobido, wo Herr Th. H. RUYS, der kaufmànnische Vertreter

der Utrecliter Missionsgesellschaft, wohnte, da es LORENTZ interessirte die angekauften und

fur den Export bestimmten Vogelbàlge zu besichtigen. Was wir zu sehen bekamen, war

Fig. 50. Die Reede von Manokwari.

jedoch nicht erfreulicher Art. Zu Tausenden lagen die kleinen Vogel, lauter hùbsche und

bunte Tiere, in einer z. TI. geradezu jammervollen Verfassung in grossen Kisten aufeinander-

gehàuft. Es ergab sich, dass die Bàlge nicht allein schlecht pràparirt, sondern dass die

Papuanen auch roh mit ihnen umgegangen und daher fur die zoologische Sammlung nicht

zu brauchen waren. Dagegen hatte LoRENTZ Gelegenheit von den Eingeborenen 5 Topfe fur

die ethnographische Sammlung zu erwerben, wodurch ich auf den Topferton aufmerksam

gemacht wurde, von dem Herr Ruvs so freundlich war sofort eine Probe von der in der

Nàhe befindlichen Fundstàtte holen zu lassen. Dieser braune Ton zeichnete sich dadurch aus,

dass in ihm zahlreiche goldgelbe Biotitblàttchen steckten, eine Eigentumlichkeit, die er mit

einem an dèr Sùdkùste von Britisch-Neu-Guinea auftretenden teilte und der in den Verdacht

l) Von F. S. A. DE Clercq wird sie wenigei- ziitreiïend Mios Nusmapi genannt. (Tijdschr. K. Nedcrl. Aardr.

Gen. (2) 10. 1893. p. 892). Nach J. L. van Hasselt fiiliit sie auch den Namen Bahi Lemoii. (C'.cdcnkl)oek van een

25-jarig zendelingsleven op Nieuw-thiinea. Utrecht 1888, p. 2).
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gekommen war goldhaltig zu sein, so dass er die Aussendung einer Expédition veranlasst

hatte '). Ûbrigens moge bemerkt werden, dass Thomas Forrest berichtet hatte, dass hinter

den Hùgeln von Doré Gold, von den Eingeborenen Bulovvan genannt, gesammelt wùrde^).

Nachdem vvir die Schàtze des Herrn RUVS besichtigt hatten, bestiegen wir vviederum das

Boot, um nach der Insel Manaswari, die 2 km in SSO entfernt lag, zu fahren, an deren West-

seite sich bei dem Dorfe Mânsinam die von dem Missionar J. L. VAN HasSELT geleitete

Missionsstation befand. Nach einer Fahrt von 20 Minuten landeten vvir auf dem bewaldeten,

wenig hiigeligen und ziemlicri niedrigen Eiland. Am Strande lagen einige elende Hùtten und

unmittelbar dahinter war durch einen kleinen Steilabsturz ein jugendlicher, sehr wenig zusammen-

hàngender Korallenkalk, der mehr einer Muschel- und Korallenbreccie glich, aufgeschlossen.

Eine breite, etwa lo m hohe Treppe fùhrte nach oben, worauf wir unmittelbar am Eingang des

Fig. 51. Mit Zôglingen der Mission von Mânsinam bemanntes I\lanu. Im Hintergrunde der

Stationsdampfer „ Résident Bensbach".

Gartens standen. Hier trafen wir den alten Herrn J. L. VAN Hasselt, der mit seiner Frau

und seiner jungsten Tochter das ganz stattliche Anwesen bewohnte. LORENTZ erhielt fur die

Sammlung eine Flasche mit Reptilien sowie eine Menge noch lebender Puppen von Oniitlio-

ptcra, die spàter an der Humboldt-Bai zu Schmetterlingen sich entwickelten, geschenkt. Auch

die Zoglinge machten sich ein Vergnùgen daraus, von allem, was da „fleucht und kreucht",

zu fangen ^j.

0 Es war dies die unglticklicli verlaufene Expédition des Schiffes „Maria" im Jahre 1S72. (Nova Guiiiea 2. l.

1910, p. 154).

2) A Voyage to New Guinea and the Moluccas. 2 ' ed. London 17S0, p. 105. — Nach J. L. van Hasselt

(Noefoorsch-Hollandsch Woordenboek 2'''= druk. Utrecht 1893, p. 8) ist jedoch Brauer (besser wohl Brdur) die einlieimi-

sche Bezeichnung fiir Gold.

3) Die Sammlung setzte sich aus den folgenden Aiten zusammen: Engyrus carinatus Schneider, Dipsadoniorplius

ii rcgidaris Merren. (Th. W. van Lith de Jeude.. Reptilien (Schlangen). Nova Guinea 5. p. 521, 526). — Papilio pria-



Nach Einbruch der Nacht verabschiedeten wir uns, worauf wir gegen ô'/^ Uhr wieder

an Bord des Schiffes eintrafen. Eine Stunde spàter stellte sich, unter Gesang, ein kleines, von

Mànsinani kommendes Boot ein (Fig. Çij, dessen Insassen — sâmtlich Zoglinge der Mission —
uns im Auftrage des Herrn VAN Hasselt einen Sack mit Frùchten der Citriis inedica L.

\Citrus acida Roxb.] ') iiberbrachten. Wir beschenkten sie dafùr mit Floten, Spiegeln und

anderen Kleinigkeitcn.

mus poseidon Dbl. (J. Roiîer. Lepidopteia. Rhopaloceia. Nova Guinea 13. p. 43). — Xylotnipes gideon*\^. (G. J. Arrow.
Lucanidae and Scaraliaeidae p. p. Nova Guinea 5. p. 28). — Chrysodeina aurofoveafa Guér. (Ch. Kerremans. Buprestidae.

Ibid. p. 303). — Agrypnus resectus Cand. (Ed. Fleutiaux. Elateridae. Ibid. p. 31). — Anchiale macidata Oliv. (C. Brun-

ner van Watïenwyl. Phasmidae. Ihid. p. 15). — Scolopendra siibspiiiipes Leach., Ethnostigiims platycephaliis Newp. sp.

(Carl Graf Attems. Myriopoden von Neu-Guinea. Ibid. p. 568, 569). — Nephila ambigua Kulcz., Gca subannata Thor.,

Cyrtophora mohicccnsh Dolesch. sp., Gasteracaiitha variegata Walck. sp. (W. KULCZINSKI. Spinnen aus Nord-Neu-'Guinea.

Ibid. p. 464, 476, 478, 492).

i) Man fàndet fUr dièse Pomeranze auch den Namen Citriis Limetia Risse angegeben.

Nova Guinea. IV. Reisehericht. 19
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DIE HUMBOLDT-BAI UND DER SENTANI-SEE.

Am II. Màrz stellten sich, kurz vor 7 Uhr des Morgens, die Herren VAN OOSTERZEE

und P. E. MoOLENBURGlî auf der „Zeenieeuw" ein. Der erstere, um uns eine glùckliche Fahrt

zu wùnschen, der letztere, um, in seiner Eigenschaft als Regierungsbeamter, uns seinen Schutz

angedeihen zu lassen, zu welchem Zweck auch einige Polizeisoldaten die Zahl der Fahrgàste

vermehren halfen. Das Schiff ging alsbald unter Dampf und nahm zunàchst einen OSO-Kurs.

Die erste Abwechslung bot die wellig hiigelige Insel Nufor, an der wir in der Mittagsstunde

vorbeikamen, die wir aber im Norden liegen liessen. Darauf stellte sich zeitweilig Regen ein

und fing auch die See an unruhiger zu werden. Gegen 4 Uhr befanden wir uns nordlich von

Mios Num und dann ging es in osthcher Richtung weiter durch die Japèn-Strasse. Von der

langgestreckten, gebirgigen Insel Japèn, làngs welcher wir wàhrend der Abend- und Nacht-

stunden fuhren, bekamen wir nicht viel zu sehen. Sie lag bereits hinter uns, als wir in der

Frùhe des 12., bei .Regenwetter, das Deck betraten. Gegen 8 Uhr kam das niedrige Kap

D'Urville '), und damit das Festland von Neu-Guinea in Sicht. Das niedrige Land, das von

dem Delta des Mamberomno gebildet wird, gab sich lediglich durch die ùber dem Wasser

emporragenden Baume zu erkennen. Als wir uns um i l
'Yé

Uhr gerade nordlich von der Fluss-

mùndung befanden, bemerkten wir, wie das ihr entstromende gelbbraune Wasser sich sozu-

sagen haarscharf von dem blauen des Meeres abhob. Ersteres folgte der starken westlichen

Stromung, so dass wir noch geraume Zeit von ihm umgeben waren, bis es ganz allmàhlich

in dasjenige des Meeres ùberging Auf der Weiterfahrt blieb die eintonige, niedrige Kiiste

1) Nach der neueren Bestimmung von J. F. J. ue Waal (Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Genootsch. (2) 29. 1912,

p. 279) liegt das Kap D'Urville unter i°26'56" S, i37°54'2o"0.

2) Nach der Berechnung von J. K. van Gelder (Jaarboek van het Mijnwezcn 39. 1910. Batavia 1912, p. 91)

fulirt der Fluss im Mittel 10350 kbm per Sekunde ab und zwar + 7000 kbni bei niedrigem und + 13700 bei hohem

Wasserstande. Eine beim Biwak Koetei, das an der Miindung des Van Gelder-Flusses in den Mamberomno lag, bei ziem-

lich hohem Wasserstande entnommene Probe enthielt 0,328 gr schvvebende und 0,140 gr geloste Substanz per Liter, woraus er

4843,8 kg dem Meere zugefiihrte feste Substanz per Sekunde und demnach reichlich 132300000 Tonnen per Jfihr berechnet.

Da fiir unsere Betrachtung jedoch ausschliesslich die suspendirten Mengen in Betracht kommen, so sind die Zahlen

3394,8 kg per Sekunde und 106,158413 Tonnen per Jahr. Van Gelder schreibt die verhàltnismassig geringe Ausdehnung

des Deltas dem Umstande zu, dass der Mamberomno seine schwebenden Stoffe in den sehr tiefen Ozean entsendet. In ge-

ringer Entfernung von der Miindung vermochte man bereits in 90 Faden Tiefe keinen Grand zu loten und nach der

Karte war das Meer in 30—40 km Entfernung bereits 1000 und mehr Faden tief. Demgegeniiber ist zu betonen, dass

an der Nordktiste, im Gegensatz zu der zum Vergleich herangezogenen SUdwestkiiste, sich starke Strômungen geltend

machen, die einen grossen Teil der Sinkstoffe wegfuhren. Dabei soll jedoch nicht verkannt werden, dass die Harafura-See

mit ihren weit geringeren Tiefen fiir Deltabildungen weit giinstigere Bedingungen bietet.



H7

stets in Sicht und auch das dahinter liegende Land liess keine grossere Erhebungen erkennen,

wie man dies nach der Karte von LoTTiN hàtte erwarten mùssen ').

Des Nachts, wàhrend der sog. Hundcnwache, weckte mich VAN NOUHUYS, um mich

auf die sich vollziehende Ànderung der orographischen Verhàltnisse aufmerksam zu maclien.

Wir befanden uns in der Walckenaer-Bai und sahen wie ein NW—SO streichender Bergrùcken

eine plotzliche Anderung in der Konfiguration der Kùstenlandschaft hervorrief. Auch auf der

Weiterfahrt begleitete uns gebirgiges Kùstenland und als schliesslich in weiter Ferne die plumpe

Masse der Cyclopen-Gebirges in schattenhaften Umrissen aufgetaucht war, suchte ich meine

Klause wieder auf.

Des Morgens um 6 Uhr, am 13., war die Tanah-Merah-Bai gerade passirt worden und

befanden wir uns angesichts des Cyclopen-Gebirges, an dessen Ostende der Dafonsero empor-

/ , CVCt

2û' 10' -«y 50 lAi."

Fig. 52. Ubersichtskarte der Humboldt-Bai und des Sentani-Sees.

ragte. Die unmittelbar die Nordkiiste begrenzenden Teile des Gebirges waren weit niedriger,

stiirzten aber sàmtlich steil zum Meere ab. Ihre Hohe nahm nach O immer mehr ab, um
schliesshch im Kap Caillié [Tuatja] ihr Ende zu erreichen. Mit dem Umfahren dièses Vor-

gebirges waren wir in die Humboldt-Bai eingelaufen, die aber nicht im entferntesten den

grossartigen Eindruck machte, den wir uns davon vorgestellt hatten. Dazu war sie viel zu

Ùbei' den Einfluss der Wasser des Mamberomno auf den Salzgehalt des Meeres sind bisher keine Unter-

suchungen angestellt worden. Dass er weit reichen muss, ergibt sich bereits aus der einzigen, von Fr. Dahl ausgefûhrten

Bestimmung, die 30 km von der Miindung (1^28' S, I38°9'0) einen Salzgehalt von 3,327 "/o am 20. April 1896 ergab,

wâhrend 8 Stunden vorher (i°23' S, I35°58') 3,4640/0 und 8 Stunden nachher (i°46'S, I39°26'0) 3,537 7o gefunden wur-

den. Leider wurde keine Mitteilung iiber die Stromrichtung beim Passiren der Mamberomno-Miindung gemacht. (O. Krum-
MEL. Professor Dr. Friedrich Dahls Ariiometerbeobachtungen auf der Fahrt von Neapel nach Matupi. Ann. der Hydro-

graphie 24. Berlin 1896, p. 546).

i) Carte générale de la côte septentrionale de la Nouvelle-Guince. (J. Dumont d'Urvim.e. Voyage de la cor-

vette l'Astrolabe. Atlas hydrographique. Paris 1833, pl. 28).
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brcit (7,8 km) und waien auch die sie umgebenden Anhohen, soweit ùberhaupt vorhanden,

viel zu niedrig (Fig. 52).

Um 9^', Uhr fiel der Anker bei dem ersten, noch im westlichen Teile liegenden Eiland,

das den Namen Metu Gerau fùhrt, von ihren Entdeckern aber Magdalenen-Eiland genannt

worden war. Es gehort zu der Gruppe der Kajô-Inseln und ist unbevvohnt. Ein grosseres Dorf

befindet sich dagegen auf dem an Steuerbordseite liegenden Kajô Entsâu. Reisende aus der

zweiten Hàlfte des vorigen Jahrhunderts haben in lebhaften Farben die ausserordentliche

Zudringlichkeit der Bewohner der Humboldt-Bai geschildert. Seitdem aber Fahrzeuge mit

rauchenden Schornsteinen zu den regelmàssig wiederkehrenden Erscheinungen gehôren, haben

derartige Dinge làngst den Reiz der Neuheit eingebùsst. Zwar kamen eine Reihe von Booten,

deren Insassen ihr Haar mittelst eingesteckter Kakadufedern geschmiickt hatten, in die Nàhe

des Schiftes, nahmen aber anscheinend nicht die geringste Notiz von uns.

Fig. 53. Die Westspitze von Metu Geiau.

Inzwischen war die Jolie zu Wasser gelassen worden, um VAN NoUHUYS und mich

nach Metu Gerau hinùberzusetzen. Wir fanden an dem flachen sandigen Strande der Westseite,

auf dem auch einige Kokospalmen standen (Fig. 53), die von dem Postdampfer „Van Goens'"

angebrachten und fur unser Haus bestimmten Baumaterialien '), ausserdem die von demsel-

ben Schiff mitgebrachten, fur die „Zeemeeuw" bestimmten Kohlen Bereits als wir an der

Nordseite bei unserem Kommen vorbeigefahren waren, hatten wir oberhalb des Meeresspiegels

1) Siehe oben p. 85.

2) Bei stiirmischetn Wetter kônnen die Dampfer nicht vor dem Eingang der Jotëfa-Bai vor Ankei- gehen und

sind alsdann gezvvungen die Giiter auf Metu Gerau zu loschen.
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geschichtete Kalksteine beobachten konnen. Aile hoher liegenden Tcile waren dagegen voll-

stàndig mit Gestrùpp und Bàumen bevvachsen. Derselbe Kalkstein fand sich ebenfalls in dcr

Nàhe der Landungsstelle ').

Nachdem wir an Bord zuriickgekehrt waren, ging die „Zeemeeu\v" wieder unter Dampf,

um in ^/^stundiger Fahrt, den noch 5 km entfernten Eingang zur inneren [Jotëfa-]Bai zu

erreichen. Sie warf unmittelbar vor dem Kalksteinfelsen des Vorgebirges Pidéi Anker, worauf

alsbald MOOLENBURGH, VAN NOUHUYS und VAN DER Sande sich in der Jolie nach der in der

Jotëfa-Bai liegenden Insel Metu Debi rudern liessen; letztgenannter um nach dem Stand.e der

unter der Leitung von J. M. DUMAS fur die Unterbringung von Personen und Gùtern geschaf-

fenen Ràume auszuschauen, der ersterwàhnte, um sogleich seinen Einzug in die von ihm gemie-

tete Wohnung eines Hàndlers zu halten. Wàhrend der noch ùbrigbleibenden Tagesstunden gin-

gen Boote zwischen dem Dampfer und der Insel hin und her, um zunàchst unsere Vorràte an

Land zu befordern. Vom frùhen Morgen des 14. ab wurde dièse Arbeit ununterbrochen bis

zum Anbruch der Dunkelheit fortgesetzt und gelang es auf dièse Weise die ^Zeemeeuw"

gànzlich zu entleeren. Nachdem sàmtliche Teilnehmer um die Mittagsstunde der Reistafel

noch aile Ehre angetan hatten, sagten wir dem Dampfer vorlàufig Lebewohl und bestiegen

die Boote, um unsere neue Behausung aufzusuchen. Nachdem das Vorgebirge Pidié umfahren

worden war, gelangten wir in den 350 m breiten Eingang zur Jotëfa-Bai, der zur Linken durch

eine niedrige, sandige Landzunge, dem Kap Tjeweri, begrenzt wurde. Zur Rechten setzten sich

die Kalksteinfelsen làngs des Nordrandes der Binnenbai weiter fort. In einer Einbuchtung lag im

Wasser das kleine Engrâu und 750 m weiter westlich bemerkte man das grosste Dorf Tobadi.

Wir landeten um 2 Uhr an der Nordspitze des zur Linken liegenden, ganz flachen, sandigen

Metu Debi '-), auf dem wir DUMAS inmitten der Arbeit begrùssen konnten. Von den zu errich-

tenden Gebàuden war der Gùterschuppen, zur Aufnahme der Lebensmittelvorràte bestimmt,

am weitesten voorgeschritten, indem nur noch die aus Gaba-Gaba -) zu verfertigenden Wànde
der VoUendung harrten. Das zur Aufnahme von uns Europàern bestimmte Haus war zwar im

Gerippe bereits fertig gestellt und auch mit Atap gedeckt doch fehlte noch sowohl der

Fussboden als die Wànde. Da DUMAS von seinen frùheren Jagdfahrten her, ein Hàuschen

sein eigen nannte und ferner MooLENBURGH die Freundlichkeit hatte in seiner Wohnung
einen Raum abzutreten, in dem einige unter uns ihr Haupt niederlegen konnten, so war

zunàchst fur unsere Unterbringung gesorgt. Auch die Kulis brauchten nicht den Unbilden

der Witterung preisgegeben zu werden, da das fur sie bestimmte Gebàude im grossen und

ganzen vollendet war.

Am Morgen des 15. dampfte die „Zeemeeuw" nach Metu Gerau, um Kohlen zu laden.

1) Nach den Untersuchungen von L. RUTi'EN (Nova Guinea 6. p. 31) euthalten dièse Kalksteine, die stellenweise

in eine kalkige Serpentinbieccie ubergehen, neben Litliothanmium die folgenden Foraminifeien : Nunimiilites Cuminghii

Carp., Kotalia papillosa Br., ? Calcarina Spengleri L., Sphaeroiduia^ Globigerina^ Piilvinuliiia cf. Mcnardii d'Orb., Oi bulina

universa d'Orb., ? Planorbttlina sp., Ainphistegina Lessonii d'Oib.

2) In der Sprache der Jolëfas bedeutet Metu Insel und Débi Mans. Dagegen ist debi die Bezeichung fiir viel.

3) Mit Gaba-Gaba bezeichnet man allgemein die im Querschnitt ungefahr dreieckigen Blattstiele der Sagopalmc.

die in einem aus I,atten verfertigten Rahmen einfach lotrecht nebeneinander gestellt und durch eingeschlagene Holzpinnen,

die lang genug sind, um mehrere dieser Stiele zu gleicher Zeit zu durchbohren. befestigt werden. In dieser Weise kann

man in ganz kurzer Zeit eine voUstandigen Schutz gevvahrende Wand herstellen.

4) Uber Atap siehe oben p. 93.
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ferner, iim sich aus dem in der Kajô-Bucht mundenden Nbâi mit Wasser zu versehen und

endlich die letzten Baumaterialien herbeizuholen, die, nachdem sie abends zuriickgekehrt

war, im Laufe der beiden nàchsten Tage gel()scht werden konnten. Da wir auf Wochen

hinaus ausser aller Verbindung sein sollten, so waren aile eifrig mit der Abfassung von Be-

richten und Briefen beschàftigt. Am Vormittag des i8. erschien VAN NoUHUYS zum Abschied-

nehmen und zugleich liess er die Post an Bord bringen. Als in der Mittagsstunde alsdann ein

Kanonenschuss vom Kap Pidéi ertonte, war dies das Zeichen, dass die „Zeemeeuw" die Heim-

fahrt nach Ternate angetreten hatte.

Inzwischen hatten durch die von uns mitgebrachten Hùlfskràfte die Arbeiten an den

Gebàuden sehr wesentlich gefordert werden konnen. Die grosse Bedeutung, die dièse éphémère

Niederlassung ') fiir unser Wohlergehen hatte, in der wir jedesmal nach der Rùckkehr von

den Fahrten ausruhen und auch ungestôrt arbeiten konnten, so dass sie uns zu einem trauten

Heim geworden war, mogen eine nâhere Beschreibung rechtfertigen.

Fig. 54. Die Wohnungen der Hiindler auf Metu Dabi.

Metu Debi ist etwa 600 m lang, im Mittel 70 m breit und da sie sich kaum 2 m ùber

dem Spiegel des Meeres erhebt, als nicht anderes als eine Sandbank zu bezeichnen. Eine im

siidlichsten Teile befindliche Schlammablagerung hat zur Bildung eines kleinen Rhizophoren-

sumpfes Anlass gegeben. In einer Einbuchtung dièses Telles lagen auch vorzugsweise die den

malaiischen Hândlern gehorenden Hàuser (Fig. 54). Sie sehen auf der Photographie — wie so oft

—

l) Nachdem im jahre 1909 ein Truppen-Detachement das Bivvak Hollandia an der Nbdi-Mtindung errichtet

hatte, siedelten auch die Handler, die bisher auf Metu Debi gehaust und auch unsere Gebàude ùbernommen hatten, sowie

der inzwischen angestellte Postenhalter dorthin iiber, so dass die Insel wie in friiheren Tagen verôdete. Noues Leben zog

wieder ein, als 1913 eine mit einer Kirche verbundene Schule unter der I,eitung von Gurus errichtet vvurde. (F. J. F.

VAN Hasselt. Een leis naar Oost-Nieuw-Guinea. Berichten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging (2) 27. 1914, p. 19).
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malerischer aus, als sie es in Wirklichkeit sind. Die Végétation ist dùrftig und der verbrei-

teste Baum ist die Casuarine [Casiiarina eqiiisetifolia L.), in der der Wind ein melancholisches

Sàusein hervorrufen kann und die in bezug auf ihre àussere Erscheinung noch am ehesten

mit unserer Kiefer sich vergleichen làsst.

Wir hatten uns im vvahrsten Sinne des Wortes auf dem nordlichen Teile der Insel

breit gemacht, vvie der untenstehende Plan (Fig. 55) erkennen làsst. Das wichtigste Gebàude,

von dem sozusagen unsere Existenz abhing, war das Vorratshaus. In ihm befanden sich die

A. Vorratshaus.

B. Wohnhaus.

C. Kiiche.

D. Badehaus.

E. Bediirfnisanstalt.

F. Kànguruhgchege.

G. Wohnung von P. E. Moolenburgh.

H. Brunnen.

/. Regenmesser.

K. Thermometeraufstellung.

Z. Windfahne.

M. P'ahnenstange.

1= 1= Kasuarinen.

Fusspfad.

Fig. 55. Grundriss der Gebaude der Expédition auf Metu Debi.

Lebensmittel, in erster Linie die màchtigen, mit Reis gefùllten Sàcke, denen sich die als

Zukost fur die Malaien bestimmten Mengen von getrocknetem Fleisch (Dengdeng) und Fisch

anschlossen. Ferner beherbergte es die mit Konserven und anderen Lebensmitteln gefùllten

Kisten sowie die vielen zu des Lebens Notdurft unentbehrlichen Gebrauchsgegenstànde. Das

Hàuschen war fast der einzige verschliessbare Raum, den wir besassen und — aus guten Grùn-

den — mit einem sehr soliden Hàngeschloss versehen, dessen Schlùssel sich in den Hànden von

LORENTZ befand. Das zvveite, aber grOsste Gebàude diente in erster Linie als Unterschlupf

fur die Mitglieder der Expédition. Es besass im Grundriss die Gestalt eines Rechteckes von

11,75 m Lange und 9 m Breite und war ausserdem hoch und luftig. Den langen Raum in

der Mitte nahm ein fast ebenso langer Tisch ein, auf dem die gesammelten Naturalien sowie

die erhandelten ethnographischen Gegenstànde ausgebreitet und geordnet werden konnten.

An den beiden Làngsseiten fanden sich je 3 Verschlàge — unsere Gemàcher — , die allerdings

nicht viel mehr Raum boten, als zur Aufnahme unserer Matratze und der Koffer erforderlich

war. Die 3 an der Nordseite liegenden hatten DE Beaufort, Dumas und LoRENTZ in Be-

schlag genommen, wàhrend zwei der an der Sùdseite liegenden fur van der Sande und

mich bestimmt worden waren. Zu dem letzten Verschlàge endlich hatten — und nur zu diesem —
von der Hintertur aus, die mit Gebresten behafteten Eingeborenen Zutritt, um in àrztliche

Behandlung genommen zu werden. Auf schmalen Brettern war in diesem Raume zugleich die

Apotheke untergebracht worden. An der Vorder-[Ost-]seite hatte das Haus (Fig. 56) einen

Abschluss durch eine Véranda gefunden, zugleich unsere eigentliche Wohn- und Arbeitsstàtte.

Von hier aus sahen wir in der Morgenfriihe bei einer Tasse Kaffee und einer Pfeife Tabak durch

eine Liicke zwischen den Casuarinen dem Aufsteigen des Sonnenballes bei dem Kap Bonpland
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entgegen (Fig. 57"). Hier nahmen vvir die tàgliclien Mahlzeiten an demselben Tische ein, von

dem aus die Griisse in die Heimat flogen und unter Seufzern die zeitfressenden Berichte abge-

fasst werden mussten. Zu anderen Tageszeiten wurden auf ihm die Vogelbàlge zubereitet oder

die Leiber der Fische in Baumwollenzeuge eingehùUt, bevor sie in den Tiefen der Alkohol-

behalter verschwanden. Wenn dann aber nach Schluss des Tagewerkes die Abendschatten sich

niedergesenkt hatten und bei dem Scheine der Lampe das Nachtmahl eingenommen worden

war, trat jene zauberische Stille ein, die man als regelmàssige Erscheinung nur in den Tropen

F'g- Wohnhaus auf Metu Debi.

kennt und die einen versôhnenden Abschluss der Plagen, welche die Tageshitze mit sich

bringt, bildete. Geradezu unvergleichlich wirkt das niemals dem Gedàchtnis wieder zu ent-

schvvindende Bild, wenn der Mond die in lautloser Ruhe daliegende Landschaft mit seinem

fahlen Lichte ijbergiesst, so dass aile Gegenstànde gleichsam wie versteinert erscheinen. In

solchen Stunden kostet es Uberwindung mit dem Beginn der elften Abendstunde das Nachtlager

aufzusuchen. Aber nicht immer erhâlt der Tag einen derartigen Abschluss. Es gibt auch

Zeiten, in denen gewaltige Regenmassen herniederprasseln und wenn dann gar der Wind aus
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dem Stillen Ozean herùberpfeift, ist auch dem Aufenthalt auf der Véranda ein Ziel gesetzt

und muss ailes in das Halbdunkel des fensterlosen Hauses fliichten.

Zu unseren personlichen Zwecken diente ferner ein Badehaus sowie eine Kùche. Die

Wasserversorgung war auf eine einfache Weise gelôst worden, indem in dem Boden ein Loch

von 80 cm bis i m Tiefe gegraben worden war. Bei dem ersten Versuch, an einer anderen

Stelle, war der Fehler begangen worden eine grossere Tiefe zu wàhlen, wobei man auf Brack-

wasser gestossen war. Ein fùnftes, allerdings nur Miniaturgebaude, war das beschciden ausge-

F'g- 57- Aussicht von Metu Debi auf Kap Bonpland (reclus) und Kap Pidéi (links).

stattete meteorologische Observatorium. So lange wir jedesmal auf Metu Debi weilten, wurden

die Instrumente von VAN DER Sande selbst abgelesen. Wàhrend unserer Abwesenheit wurde

dies von einem Malaien besorgt, so dass lùckenlose Aufzeichnungen iiber einen Zeitraum von

4 Monaten vorliegen '). Ausser dem Gehege fiir einen aus der Doré-Bai mitgebrachten Dcndro-

lagus, muss schliesslich auch noch der Bediirfnisanstalt gedacht werden. Um eine Verunreini-

gung des Bodens zu verhiiten, war ein Hàuschen, das nur mit einem schwankenden Steg mit

i) G. A. J. VAN DER Sande. Aanteekeningen omirent de weersgesteldheid in Metoe Debie (llumboldtbaai,

Nieuw-Guinea). Natuurk. Tijdschr. Nederl. Ind. 63. Batavia 1904, p. 253—265.

Nova Guinea. IV. Reisebericht. 20
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dem Lande in Verbindung stand, ins Meer hineingebaut worden. Es gab zugleich Gelegenheit

die Wahrnehmung zu machen, mit welcher Schnelligkeit die Selbstreinigung des Wassers sich

vollzieht. In diesem Falle waren es die Fische, welche den Unrat aus der Welt schafften und

sie stellten sich jedesmal bereits ein, sobald nur der Steg betreten wurde.

Die Beschreibung von Metu Debi wùrde unvollstàndig sein, wenn nicht das Verhàltnis

zu ihrer allernàchsten Umgebung besprochen wUrde. Vom Oststrande blickt man zunàchst auf

die schmale Nehrung, welche die Jotéfa-Bucht — ein echtes Haff — von dar Humboldt-Bai

L
^

,

Fig. 58. L)as Dorf l'obadi.

trennt. Ihre Leeseite, die vor dem Wellenschlage des Weltmeeres geschutzt ist, wird von einer

Mangrovevegetation umsàumt. Zwischen ihr und Metu Debi erhebt sich aus dem Wasser das

Dorf Engrâs. In weiterer Ferne gewahrt man das Kap Bonpland [Djuar], das den ostlichen

Abschluss der Humboldt-Bai bildet, wàhrend zur Linken sich das nahe Kap Pidéi am Eingang

der Jotëfa-Bucht, einer Kulisse gleich, einschiebt (s. auch Fig. 57). Wenn wir uns nunmehr

nach der Nordspitze der Insel begeben, so làsst sich der Nordrand der Bucht, der von Kalk-

steinhùgeln begrenzt wird, ùbersehen. In einer Einbuchtung im NNO liegt — wie bereits

erwàhnt — Engrâu und dann folgt NNW das durch den Besitz eines tempelartigen Karawari
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ausgezeichnete Tobadi (Fig. 58). Die von zwei Einbuchtungen versehene Wcstseite der Bucht

wird von grasbedeckten Hiigeln eingerahmt, unter denen in ihrer Mitte als Wahrzeichen der

zuckerhutformige, 246 m hohe Berg Mèr hervorragt (Fig. 59). Im fernen Hintergrunde, zwi-

schen WNW bist fast N, wird der plumpe Gebirgsklotz des Cyclopen-Gebirges sichtbar, das

bei Sonnenaufgang durchweg klar und scharf hervortritt, um nach einer halben Stunde bereits

in einer Wolkenhùlle zu verschwinden und nur ab und zu vor Sonnenuntergang sich nocli

einmal zu zeigen. An dem Sùdrande der Bucht treten bewaldete Hùgel auf und dort liegt

noch ein viertes Dorf, Waba von den Insassen, aber Nafn' von den Jotefa-Leuten genannt.

Das Siidostende endlich, ist flacli, morastig und dadurch schwer zugànglich. Das Befahren der

Bucht ist nur in einem Ruderboote moglich und auch dann — besonders zur Ebbezeit — der

vielen Untiefen wegen nicht leicht. Zwar lotete die „Ceram" im Jahre 1901 am Westfuss des

Fig. 59. Der Berg Mer an der Westseite der Jotëfa-Bai.

Mèr 17 und am Nordfuss des Tiarnum sogar 23 Faden, aber die Mehrzahl der Messungen

ergab zvvischen weniger aïs i und 6 Faden schwankende Tiefen. Ailes weist unverkennbar

darauf hin, dass die Bucht ihrer allmàhlichen Versandun<î und Verschlammung^ entge^ensfeht.o 0000
Lange bevor wir uns anschickten die Niederlassungen der Umgebung aufzusuchen,

foigten ihre Bewohner dem Drang der Neugierde — und vielleicht auch Wissbegierde — , um
dem ihnen seltsam erscheinenden Tun und Treiben der Fremden zuzuschauen An Zeitmangel

litten sie keinen Uberfluss und mit Hulfe ihrer hurtigen Kanus war es ihnen ein Leichtes

unsere Ansiedelung zu erreichen. Zu manchen Tageszeiten kamen sie zuweilen geradezu scha-

renweise angefahren, um in stummer Betrachtung unsere Wohnuug zu umstehen. Nur zu bald

l) Es waren dies Bewohner von Tobadi, Engv.^s und Engrâu sowie die ab und zu bei ihnen zu (îaste weilenden

Eingeborenen aus der weiteren Umgebung, wie von den Kajô-Inseln, von der Landschaft Sekâ und vom Sentani-See.

Einwohner von Nafn' haben sich nietnals bei uns sehen lassen. da sie mit den Jotëfas verfeindet waren.
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waren sie dahinter gekommen, dass die Ràume auch begehrenswarte und fiir sie erreichbare

Gegenstànde beherbergten. Ich entsinne mich nicht mehr, auf welche Weise das erste Han-
delsgeschaft zustande kam, aber nachdem sie einmal bemerkt hatten, dass annehmbare und

sogar sehr gute Preise gezahit wurden, kamen sie mit Waften und Gebrauchsgegenstànden aller

Art in solchen Mengen angetragen, dass das Angebot die Nachfrage oft vveit iiberstieg. Der

Papuane ist ein geborener Hàndler, so dass es nicht Wunder nehmen konnte, wenn er anfàng-

lich wohl einen den Wert der Objekte iiberschreitenden Preis herauszuschlagen wusste, aber

sehr bald lernte man sich gegenseitig richtig einzuschàtzen und besonders vvar dies mit LORENTZ,

der Fall, der auch sonst besonders gut mit ihnen auszukommen wusste. Nach dreierlei Arten von

Waren stand besonders ihr Sinn. Unter ihnen kamen in erster Linie die aus Eisen verfertis-o

ten Gebrauchsgegenstànde in Betracht und zwar die Messer von Herder in SoHngen sowie

Beile, die nicht allein fur den personlichen Bedarf, sondern auch dazu bestimmt waren weit ins

Innere hinein vertrieben zu werden. Als die ersten Angelhaken glùcklich an den Mann ge-

bracht und die Empfànger die Erfahrung gemacht hatten, dass sie ein bequemes Mittel waren,

um sich der Flossentiere zu bemàchtigen, wollte aile Welt mit einemmale sich mit diesem

Geràt versehen, so dass der Vorrat sehr bald erschopft war. Gar mancher musste denn mit

den herbeigeschleppten Topfen oder Steinbeilen betriibt wieder von dannen ziehen, weil die

heissbegehrten Haken nicht mehr zu haben waren. In derartigen Fàllen konnten sie hart-

nàckig sein und waren dann auch nicht zu bestimmen ihre Sachen gegen andere Artikel zu

veràussern.

Unter den Genussmitteln waren es einzig und allein die dunkelblauen, mit „beizendem

Toback" gefùllten Pàckchen mit der Marke „The rising Hope" von der Firma Wed. van
Nelle & Co in Rotterdam, fur die sie sich, und zwar in hohem Masse, zu begeistern vermoch-

ten ^). Sie fanden geradezu reissenden Absatz. Der einheimische Tabak, Sabacliâi genannt, ist

schon aus dem Grunde minderwertig, weil die Eingeborenen ihn nicht zu fermentiren und

endlich auch nicht fein zu schneiden vermogen.

Ein dritte Kategorie stellten die als Zierrat dienenden Objekte dar, nàmlich Perlen und

Baumwollenzeuge. In bezug hierauf waren sie, gleich den mit Kultur beleckten Menschen, noch

am meisten wâhlerisch. Sie bevorzugten bestimmte Farben und, was die erstgenannten betraf,

auch bestimmte Grossen. Was die Perlen anging, so schàtzten sie diejenigen, welche von ihren

Vorfahren ijberkommen waren, von ihnen Seinlwni genannt, weit hoher ein, als die von uns oder

auch sonst eingefùhrten. Sie nahmen sie aber schon aus dem Grunde, weil die Zahl der alten

Perlen sich im Laufe der Zeiten verringert hatte und daher nur wohlhabende Leute sich ihres

Besitzes erfreuten konnten. Wie schwer ihnen aber die Trennung von derartigem altererbtem

Besitz fàllt, moge das folgende Beispiel zeigen. Der Korano von Tobadi nannte eine Umhànge-

tasche sein eigen, die Vx\.N DER SaNDE, ob der vielen daran hàngenden alten Perlen, sehr in die

Augen stach. Vor versammeltem Kriegsvolk legte er ihm 12 schwere Beile — ein Vermogen —

i) Auch auf Neu-Guinea begann der unlautere Wettbewerb sein Unwesen zu treiben, indem eine mir unbekannte

Firma Pàckchen von genau derselben Grosse, demselben Gevvicht und der gleichen Farbe eingeftihrt hatte. Der Unter-

schied bestand lediglich in der veranderten Aufschrift „The rising Sun" und der Anker, der die Hoffnung vorstellen

sollte, war durch eine Sonne ersetzt worden. Die Eingeborene haben fiir derartige Unterschiede einen weit schiirferen Blick

als die Weissea und, wenn sie auch die aufgehende Sonne niclit verschmahten, so lag dies einfach daran, dass sie sich

himmelhoch iiber das eigene Erzeugnis erhob.
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als Gegenleistung hin. Der Hàuptling zauderte und mit gespanntester, aber wortioser Auf-

merksamkeit folgten seine Untertanen dem Vorgang. Als er schliesslich das Angebot ablehnte,

ging ein Zug des Aufatmens durch die Menge und auch wir hatten die Empfindung, dass er

recht gehandelt habe.

Das Bediirfnis nach Baumwollenzeugen ist in der Humboldt-Bai noch ausserordentlich

gering, da man dort sowie im Flinterlande, mit Ausnahmc der verheirateten Frauen unbeklei-

det einhergeht, weshalb das ganze Gebiet von den Malaien Papua Tâlandjang genannt wird.

Unter dem Einfluss der Hàndler hatten zahlreiche Mànner allmàhlich die Gewohnheit angenom-

men ein Lendentuch zu tragen, was aber in den Augen der àlteren, konservativeren Herren nur

eine Modetorheit war. Unter diesen spielte ein gewisser Unai von Tobadi eine besondere

Rolle. Er war der Dorfshanswurst und der Umstand, dass ihm der Schalk stets im Nacken

sass, mag wohl dazu beigetragen haben, ihm kein (")ffenthches Amt, obvvohl der intelHgentes-

ten einer, anzuvertrauen ^). Er war einer der hàufigsten Gàste, der sein Erscheinen stets vor-

her ankùndigte, indem jedesmal, sobald er seinem Kahne entstiegen war, einer Trillerflote,

die er sich hatte schenken lassen, Tone entlockt wurden. Sobald er dann auf der Bildflàche

erschienen war, begann er allerlei Kurzweil zu treiben. Er wusste seine Worte sehr gut zu

setzen, verstand es aber nicht immer seine Zunge im Zaune zu halten. Als jedoch einer

unserer Gefàhrten sich einmal von ihm beleidigt fùhlte und zum Kadi lief, war er nicht im

geringsten um eine Ausrede verlegen. Von seinen engeren Landsleuten unterschied er sich

auch durch den Mangel an Habsucht. Als er einstmals mit 4 Steinbeilen angetragen kam, von

denen eines meine besondere Aufmerksamkeit erregt hatte, erhielt dafiir das Blatt eines eisernen

Belles, worauf der in papuanischen Landen unerhorte, in Europa aber auch nicht so ganz hàu-

fige Fall eintrat, dass er den gezahlten Preis fur einen viel zu hohen erklàrte und ohne vveiteres

noch einen aus Kasuarknochen angefertigten Dolch sowie eine geflochtene Tasche daraufgab.

Ein fiir uns wertvollerer Begleiter war Waru, ebenfalls ein Tobadier, der die Rolle

eines Dolmetsch spielte. Er war vor geraumer Zeit einmal mit dem Residenten nach Ternate

gefahren und dort ein Jahr lang als Gartenarbeiter beschàftigt gewesen, welche Gelegenheit

er dazu benutzt hatte sich die Kenntnis der malaiischen Sprache anzueignen. Da es iibrigens

sowohl DE Beaufort als MoolenburGH gelang in die Geheimnisse der Jotefa-, wie auch

der Sentani-Sprache einzudringen, ward er allmàhlich entbehrlich. Von Vorteil erwies sich

auch das von G. L. BiNK verofifentlichte Worterverzeichnis

Am Nachmittage desselben Tages (18. Màrz), an dem die „Zeemeeuw" uns verlassen

hatte, wurde die erste Bootfahrt durch die Jotefa-Bai, in Begleitung von LORENTZ angetreten.

In nordwestlicher Richtung rudernd, gelangten wir zuerst nach der kleinen bevvaldeten Insel

Metu Entjemâg [Intjemâg] *), auf der die Tobadier ihre Toten bestatten An ihrem Aufbau

1) Sie tragen von ihrem Hochzeitstage an, einen aus dem gelclopften Bast der Broussouetia papyrifcra Vent, her-

gestellten Schurz.

2) Sein Bildnis findet sich bei H. A. Lorentz (Eenige maanden onder de Papoea's 1905, j). 33).

3) Lijst van woorden opgeteekend uit den mond der Karau-Jotafa, bewoners der Ilumboldt-baai. Tijdschr. Ind.

T. L. en Vk. 45. Batavia 1902, p. 59—92.

4) An dieser Insel sammelte der Mantri Djibdja: Eup/iorbia Gaiidichatidii Boiss., Ceriops CanJolleami Arn. und

Britgiticia gymnorrhiza Lam. (Th. Valeton. Plantae papuanae. Bull, du Dcp. de l'Agriculture des Indes Neérl. N" X.

Buitenzorg 1907, p. 28, 37, 38).

5) Eine eigentliche Bestattung findet nicht statt, sondern die Leichen werden einfach auf den Boden gelegt

und ihrem weiteren Schicksal uberlassen. (G. A. J. van der Sande. Nova Guinea 3. p. 271).
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beteiligt sich der Hauptsache nach ein unmittelbar am Siidufer vortrefflich aufgeschlossenes

Konglomerat, das aus Gerollen von Quarzit, Amphibolit und dichtem Kalkstein sowie Bruch-

stùcken von Korallen besteht. Die Gerolle ùberschreiten niemals Kopfgrosse und werden durch

ein toniges Bindemittel zusammengehalten. An einer Stelle des Ufers fanden sich N 20° W

—

S 20° O streichende, stark ausgewaschene Schichten eines kalkigen Sandsteins, die von einem

Kalkstein unterteuft werden '). Die Toten liessen wir ungeschoren und ruderten in westlicher

Richtung an einem isolirt sich erhebenden Felsen, Remontu Metu genannt, vorbei, nach einer

kleinen Bucht, in der, zu beiden Seiten eines Rhizophorensumpfes, ein Bach miindete. liber

die aufgetiirmten Amphibolitblocke rieselten spàrhche Wassermengen herab, die der einzigen,

im Umkreise der Bucht befindlichen Quelle entstamniten.

Dieser ersten Orientirungsfahrt folgte am nàchsten Tage eine zweite, nachdem das Wetter

sich nach einer regnerischen Nacht aufgeklàrt hatte. Diesmal vvurde geradewegs auf den Berg

Mèr zugesteuert, der allerseits aus einem dichten Kalkstein besteht (Fig. 5g). An den oberen

Gehàngen beobachtet man Entblôssungen, an denen das Gestein durch Ausscheidung von

Ocker stellenweise eine gelbbraune bis rote Fàrbung angenommen hat. Im Niveau des Meeres

waren die meist schroff abstiirzenden Felsen stark angefressen und hatten sich an den Wànden
stellenweise Tausende von Austern angesiedelt. Wir landeten am Westufer und ausser dem
dort anstehenden Gestein wurden auch Pflanzen gesammelt, um nach Metu Debi verpflanzt

zu werden. Leider fand ein mitgenommener Hund Gelegenheit zum Entweichen und konnte

auch durch kein Lockmittel dazu bewogen werden sich dem schwankenden Boote aufs neue

anzuvertrauen. Ein nochmaliger, vor Antritt der Heimfahrt unternommener Versuch hatte

ebensowenig Erfolg wie ein in den folgenden Tagen unternommener. Uber sein Schicksal

haben wir nichts in Erfahrung bringen konnen.

Nachdem der Mèr umfahren worden war, gelangten wir an einen niedrigeren, SSW
von ihm liegenden Berg, der ebenfalls aus Kalkstein besteht. In seiner Fortsetzung stellte sich

dann aber am Ufer ein, dem auf Metu Entjemâg angetroffenen, sehr àhnliches Konglomerat

ein. Unter den Gerollen desselben fanden sich neben dichtem Kalkstein und Amphibolit, auch

Serpentin [Harzburgit] '^). Noch weiter nach SSW folgte ein schiefriger Amphibolit. Nach der

Landung zeigte es sich, dass die Gehànge mit Laterit, aus dem an einer Stelle ein Quar-

zitblock hervorragte, bedeckt waren. An dieser Stelle brachen wir die Fahrt ab und kehrten

nach Metu Debi zuriick.

Der 20. Màrz war einem Besuch des Dorfes Waba [Nafri] gewidmet, dessen Bewohner

uns von den Tobadiern als wahre Unholde geschildert worden waren. Herr MOOLENBURGH,

in dessen Jolie wir Platz gefunden, hatte es daher, im Hinblick auf etwaige unfreundliche

Begegnungen, ratsam erachtet 4 bewaffnete Polizeisoldaten mitzunehmen. Um 8 Uhr morgens

erfolgte die Abfahrt und nahm das Boot zunachst seinen Kurs zwischen Metu Debi und der

Nehrung, an dem aus etwa 30 Hàusern bestehenden Dorfe Engrâs (Fig. 60) vorbei, um darauf

1) Nach L. RuTTEN enthalt das Gestein die folgenden Foraminiferen : G/obigcriiia^ Pidvintilina tiimida d"Orb.,

P. cf. Menardii d'Oib., Rotalia cf. papillosa Br., Gypsina cf. globultis Reuss, Planorbnlina cf. larvata P. & J., Polysto-

mellaij). (Nova Guinea 6, p. 31— 32).

2) L. RuTTEN fand in dem Gestein keinerlei erkennbare ovganische Reste, so dass sein Alter sich der Bestim-

mung entzieht (1. c. pag. 33).

3) Vorweg môge bemerkt werden, dass die Amphibolite der Jotëfa-Bai metamorphosirte Gabbros sind.
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in siidostlicher Richtung auf das Ziel zuzusteuern. Als wir uns Nafri nàherten, bemerkten wir

in der westlich davon liegenden Bucht eine Menge Kanus, deren Insassen einen ganz gewal-

tigen Làrm machten. Wie man uns sagte, war dies das Fest der Teufelsvertreibung, das bes-

ser vielleicht als das der Geisterbeschworung zu bezeichnen wàre. Ein unbeeinflusster Zuschauer

wùrde dem Ganzen eine harmlosere Deutung geben, denn der Hauptsache nach schien die

Festlichkeit im einem gegenseitigen Bespritzen zu bestehen.

Wir landeten bei dem am Westende des Dorfes sich erhebenden Junglingshause, wo

an dem flachen Strande zahlreiche Gerolle von Kalkstein, Sandstein und Schieferton umher-

lagen, die der dort mùndende, etwa 6 m breite Bach Una abvvàrts befordert batte. Kurz darauf

sahen wir die ganze Flottille unter ohrbetàubendem Geschrei herankommen ; die Insassen —
zumeist jùngere Leute — waren bewaftnet mit Pfeil und Bogen, das Haar geschmùckt mit

^^^^

Fig. 60. Dns Doif Engi'âs von Osten gesehen.

Selaginellenzweigen, der Rùcken mit herabhàngenden Palmenwedeln und rannten, vollig durch-

nàsst und in wilder Aufregung dem Ufer zu. Einige warfen sich in ihrer Erschopfung auf den

Boden, um sich sogleich wieder zu erheben und weiter zu stiirmen. Innerhalb weniger Minu-

ten war der toile Spuk unseren Blicken entschwunden.

Làngs des Strandes reihten sich die etwa 50 Hàuser aneinander, sàmtlich im Wasser

liegend, und zwar noch so nahe demselben, dass die Pfàhle, auf denen sie ruhten, zur Ebbe-

zeit auf dem Trockenen stehen. Am Ostende ') fand sich ein Karawari, der sich durch eine

hutàhnliche Spitze von den ùbrigen Gebàuden unterschied. Nach dem Betreten des einzigen

vorhandenen Raumes, der zudem der Fensterofifnungen entbehrte, vermochten wir zunàchst in

dem Dàmmerlichte nichts zu unterscheiden und erst allmàhlich nahmen die an den Seiten

aufgehàngten Gegenstànde greifbare Gestalt an. Es waren dies zumeist Schnitzereien, welche

die jungen Leute wàhrend der in ùberreichlichem Masse zur Verfiigung stehenden Musse-

stunden angefertigt hatten und die aus Nachbildungen Von Schweinen, Krokodilen und Fischen

i) Noch weiter nach Osten, aber gestiennt liegend, erblickt man noch einige Hauser, die ebenfalls zu Nafii

gehoien. Wie Dumas erzahite, hatten Bewohner desselben durcli ihr Auftreten den Anlass zu einem Verbrennen des Doi-

fes gegeben und waren bei dem Wiederaufbau dazu verurteilt worden als raudige Schafe abseits von iliren Volksgenossen

ihr Dasein zu fristen. Es ist daher unrichtig, dièse Ansiedelung aïs Nafri und das Ilauptdorf als Waba zu bezeichnen.
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bestanden. Sie waren mit Vergnùgen erbotig sich dieser Objekte gegen Darreichung von Tabak

und Messern zu entàussern, was sie doch sicher nicht leichten Herzens getan hàtten, falls es

Gegenstànde der Verehrung gewesen wàren. Ubrigens sah man noch andere Dinge, wie z. B.

Sepiaschulpen, baumeln. Wàhrend unserer Anwesenheit wurde ein grosser Topf, gefùllt mit

heissem Sagobrei, hereingeschleppt, um den sich die Bewohner des Hauses niederliessen. Sie

fiihrten die lichtgraue, fadenziehende Masse, die wie Kleister aussali, und auch tatsàchlich

nichts anderes war, dadurch zu Gemùte, dass Holzgabeln von der Gestalt einer Pinzette ein-

getaucht wurden '). Beim Herausziehen galt es die abhàngenden Fàden durch rasche Drehung

zu umwickeln und dann dem Munde zuzufùhren. .Dièse etwas umstàndlich erscheinende Mani-

pulation batte wenigstens den Vorzug, dass man sich die Zunge nicht verbrennen konnte ').

Nach I '/,stùndigem Aufenthalt konnten wir gànzHch unbeheliigt wieder von dannen

ziehen. Wir ruderten eine Strecke làngs des, von einer Rhizophorenvegetation umgùrteten, nie-

drigen Strandes, querten darauf eine Bucht und gelangten alsdann an den Fuss des aus dem

Meere steil ansteigenden Tiarnum, der aus demselben Kalkstein, wie der Mèr besteht. Von

dort aus kehrten wir nach Metu Debi zuriick.

Am folgenden Tage brachte ein Boot DE Beaufort, Lorentz und mich, nach der

auf der Karte zwischen Tobadi und Engrâu eingetragenen Buclit. Wir fuhren, Engrâu, das

nur noch aus wenigen armsehgen und z. Tl. verfallenen Hàusern bestand zur Rechten las-

send, zwischen den am Westeingang der Jotëfa-Bai sich erhebenden Kalksteinfelsen hindurch

und bemerkten bald zu beiden Seiten, dann aber auch in der IMitte unseres Fahrwassers ver-

1) Abbildung und Beschreibung bei G. A. J. van der Sande (Nova Guinea 3. p. 6— 7, Taf. I, fig. i— 10).

2) Jahraus, jahrein fullen die Eingeboren mit diesem iiberaus eintônigen und jeglichen Geuiirzes entbehrenden

Futter ihren Bauch. Sir kennen an der Humboldt-Bai eine Zubereitung des Sagos nur noch in der Form einer Art Gal-

lerte, wenn sie ilin auf Wanderungen oder Falirten mit sicli fuliren. Die auf West-Neu-Guinea und den Papuanischen

Inseln so beliebten Sagokuchen sind ilinen unbekannt.

3) Verfallene Hauser, von denen zuweilen nur noch vereinzelte, angefaulte Baumstiimpfc ilire Arme emporstreclcen,

finden sicli aucli in anderen Dôrfern der Jotëfa-Bai. Sie sind die untriiglichen Zeugen eines Riickganges der Bevollierung,

der liauptsachlich auf dem verheerenden Einfluss von Epidemien, die das Aussterben ganzer F"amilien veranlassen konnen,

berulit. In Niederl. Neu-Guinea waren es die Blattern, welche im vorigen Jahrhundert zvveimal zu einem VerhSngnis fiir

die Bewohner geworden sind. Soweit bekannt, wurden sie 1859 zum erstenmale durch ein von Ternate kommendes Schift"

eingeschleppt. (J. L. van Hasselt. Neu-Guinea und die Papuas. Allgem. Missions-Zeilschrift 4. Giitersloh 1877, p. 315.

—

A. GouDSVVAARD. De Papoewa's van de Geelvinkbaai. Schiedam 1863, p. lOl, der aber die Verschleppung in das Jahr

1861 verlegt. — W. C. F. Goluman. Aanteekeningen gehouden op eene reis naar Dorei. Tijdschr. v. Ind. T. L. en Vk. 16.

Batavia 1867, p. 405). Sie hatten sich rasch von Doré aus verbreitet und es ist sicher, dass sie westwarts bis zu den

Papuanischen Inseln vorgedrungen waren. (H. A. Bernstein. Voorloopige mededeelingen nopens reizen in den MoUik-

schen Archipel. Tijdschr. v. Ind. T. L. en Vk. 16. Batavia 1867, p. 465. — S. C. J. W. van Musschenbroek. Dagboek

van Dr. H. A. Bernstein's laatste reis. Bijdr. t. de T. L. en Vk. (4) 7. 's Gravenhage 1883, p. 53).

Eine zweite Blatternepidemie kam im Jahre 1896 zum Ausbruch. Sie fand nicht allein in den Ortschaften am Geelvink-

Busen Verbreitung, sondern gewann in ôstlicher Richtung eine Ausdehnung nach den Arimoa-Inseln und selbst bis zur

Humboldt-Bai. (Berichten der Utrechtsche Zendingsvereenig. (2) 10. 1897, p. 23, 26, 51, 121, 197; 11. 1898, p. 36—39,

50, 139). In West-Neu-Guinea konnte ihre Anwesenheit wenigstens am Mac Cluer-Golf festgestellt werden. (P. E. Moo-

LENBUROH. Reis door het smalste gedeelle van Nederl. Nieuw-Guinea. Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Gen. (2) 20. I903,p. 214).

Es verdient bemerkt zu werden, dass die Krankheit in demselben Zeitraume in Kaiser Wilhelms-Land viele Opfer

heischte. Dort war sie 1893 vom Dampfer „Lubeck" eingefiihrt worden. (Nachrichten von und iiber Kaiser Wilhelms-Land

10. 1894, p. 23—24; 12. 1896, p. 25—26, 65—66. — L. Frobenius (Berichte der Rheinischen Missions-Gesellsch.

1893, p. 338—339). Sie erreichte jedoch ihren Hôhepunkt erst im Jahre 1896 (W. Vallentin. Irrfahrten. Berlin 1899,

p. 67—93. — Otto Dempwolff. Aerztliche Erfahrungen in Neu-Guinea. Archiv. f. Schiffs- und Tropenhygiene. 2. Leip-

zig 1898, p. 292—300. — B. Hagen. Unter den Papuas. Wiesbaden 1899, p. 40—41. — R. Neuhauss. Deutsch-Neu-

Guinea 1. Berlin 1911, p. 132, 431). Von einem Auftreten der Blattern in Brit-Neu-Guinea ist mir nichts bekannt geworden.
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einzelte Rhizophoren, die allmàhlich in zunehmendem Masse auftraten, so dass ein von schmalen

Kanàlen durchzogener Mangrovesumpf sich bildete. Auf einem dieser Kanàle gelangten wir

bis in die Nàhe des Strandes der Aussenbai. Nach erfolgter Landung durchmassen wir

noch einen Raum von 80 Schritten bis unser Fuss von den Wellen der Humboldt-Bai benetzt

wurde. In diesem Teile des Strandgebietes fehlt, der unausgesetzt dort herrschcnden Brandung

wegen, jede Spur von Mangrovebildungen, wàhrend sie an der Innenseite nach Norden zu

sich weiter fortsetzten. Wo sodann das Gebiet landfest geworden, ist die Rhizophore verdorrt

und ein Fusstritt genùgt, um den einst aus so hartein Hoize bestehenden Stamm zu zertrùm-

mern '). Man braucht zur Erklàrung dieser Tatsache keine Hebung anzunehmen und zwar

umsoweniger, als im Bereiche der Humboldt-Bai keinerlei Anzeichen dafùr vorHegen. Vielmehr

sind es die von den Ostwinden nach

der Leeseite der Nehrung getriebenen

Sandmassen, die den sumpfigen Boden

allmàhlich aufschiitten und trocken legen.

An dem, am Kap Pidéi endigenden

Hùgel schliesst sich in nordlicher Rich-

tung die ungefàhr 2 km lange, sandige

Nehrung an (Fig. 61), auf der man zahl-

reiche Kokospalmen findet. Die an die-

sen Bàumen angebrachten geheimnis-

vollen Zeichen in Gestalt von rot, weiss

und schwarz bemalter Palmenzvveige

sind augenscheinlich nichts anderes als

Eigentumszeichen. Ein Schmuck dièses

Strandgebietes sind die schbnen Stàmme
des breitblàttrigen Calophylliim Inophyl-

liun L. Ferner findet man Cycas Riunpliii

Miq., Pandanus ceramicics Rumph. usw.

Bereits vor dem Erreichen der

kleinen Insel Misâti, die, wie wir spàter

erm.ittein konnten, aus Diabas besteht,

waren die Rhizophoren ganz zuriick-

getreten und wurde auch das Strandgebiet hoher und breiter. Gegenuber den, nur durch eine

Untiefe vom Festlande getrennten Eiland, erhob sich der Rùcken des Userauré. Hinter einem
Vorsprung am Strande stiessen wir zunàchst auf einen Felsen von Serpentin, besser Serpen-

tinkonglomerat, dem, wenige Schritte weiter, ein zweiter, bis ans Meer reichender, folgte.

Auch lagen zahlreiche Blocke umher, die, gleich dem anstehenden Gestein, z. Tl. stark zer-

setzt und ùberdies weich geworden waren. Nach Osten zu ging der Serpentin in ein hàrteres

Konglomerat ijber. Noch weiter in nordlicher Richtung stellten sich abermals Serpentine ein.

Nachdem wir umgekehrt und wieder die Misâti gegenùberliegende Stelle erreicht hat-

ten, wandten wir uns in westlicher Richtung ùber eine schmale Strandebene, um, nach zuruck-

i) G. E. RmtPHius hatte bereits die Aufmerksamkeit auf das schnelle Vennodern abgestorbener Rhizoplioren-
stîimme gelenkt. (Herbarium Amboinense. 3. Amsterdam 1743, P- 103 )•

NOAV GUIXEA. IV. Reisebericht. 21
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legung von etwa lOO Schritt, auf einem Pfade die sanften Gehange des Userauré zu bestei-

gen. Der grasbedeckte Bodeii bestand aus ziegelrotem Laterit, aus welchem hier und da der

Serpentin hervorlugte. Von der Hohe des Riickens konnte man einen grossen Teil der Hum-

Fig. 62. Der Karawari von Tobadi 1903

boldt- sowie der Jotéfa-Bai, letztere mit dem charakteristischen Berge Mèr, iiberblicken, wàhrend

die dem Aussichtspunkte nàher liegenden Teile in der Umgebung von Tobadi durch hohe

Baume dem AnbHck entzogen waren. Um 1 1 Uhr traten wir den Riickmarsch an, um in der

Mittagsstunde wieder in Metu Debi einzutreften.
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Im Laufe des Nachmittags sollte uns zum erstenmale Gelegenheit geboten werden, dem

Karavvari von Tobadi, der von allen Reisenden aïs die grosste Sehensvvurdigkeit der Humboldt-

Bai bezeichnet worden war, einen Besuch abzustatten. Durch diesen tempelartigen Bau erhàlt

die Oberhoheit von Tobadi ùber die anderen Dorfer einen sichtbaren Ausdrucl<. Wie die

Abbildung (Fig. 62) erkennen làsst, baut sich das spitz zulaufende Dach aus mehreren Absàt-

zen auf und tràgt an seiner Spitze als Kappe iiberdies einen Dachreiter '). Im Grundriss

(Fig. 65) bildet das Gebàude (a) an das sich eine Plattform (â) unmittelbar anschliesst, ein

Fig. 63. Der Karawari von Tobadi 1858. Fig. 64. Der Karawari von Tobadi 1885.

regelmàssiges Oktogon, von dem jede Seite etwa 4'/^ m misst. Wir waren allcsamt um 4^!.,

Uhr hiniibergerudert und landeten an der gegen 2 m ùber dem Niveau des Wassers sich

erhebenden Plattform, die jedoch, da keine Treppe vorhanden war, ùber Balken erklettert

werden musste. Sie ruhte auf Pfàhlen und war mit Latten der Sagopahne gedielt. Bei einer

l) Die alteste Abbildung des Karawari stammt aus dem Jahre 1858 und zwar von H. von Roseneerg (Nieuw-

Guinea ethnogr. en natuurk. onderz.ocht . . . . Bijdr. t. de T. L. en Vk. (2) 5. 1862, Taf. FF), weicht aber von der jet-

zigen Gestalt erheblich ab. Es liegt aber durchaus l<ein Grund vor, sie mit O. FiNSCH als „total unrichtig" zu bezeichnen

(Samoafahrten. Leipzig 1888, p. 358), denn niemand biirgt daftir, dass inzwischen, vor dem Besuche von FiNSCH (1885),

ein neues Gebaude errichtet worden war. Gerade der Umstand, dass in dem Berichte der „Soerabaja"-Expedition die

Genauigkeit der von RosENBERGschen Abbildung hervorgehoben wurde (P. J. B. C. RoniDÊ v.\n der Aa. Reizen naar

Nederlandsch Nieuw-Guinea. 1879, p. 272), macht es wahrscheinlich, dass nach 1875 ^'^^ neuer Karawari erbaut wurde.

Auch die Beschreibung und Abbildung von Finsch deckt sich dnrchaus nicht mit dem Zustande des Tempels zur Zeit

unseres Aufenthaltes. Die Dachkonstruktion moge im wesentlichen die gleiche geblieben sein, in bezug auf Einzelheiten

bestehen aber erhebliche Unterschiede. Bemerkenswert ist, dass von den Tierfiguren, die 1858 und 1885 noch das Dach

zierten, zur Zeit unsever Anwesenheit nichts mehr vorhanden war. Um einen direkten Vergleich zu ermciglichen, ist die

RosENBERGsche Abbildung auf Fig. 63 und diejenige von FiNSCH auf Fig. 64 in verkleinertem Massstabe reproduzirt worden.
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gleichbleibenden Breite von 30 Schritt, waren die Làngenabmessungen verschieden. Die Vor-

derseite war bedeutend kùrzer, da an dieser Seitc der Tempelbau sich gleichsam in die Platt-

form einschob, die Hinterseite mass dagegen 30 Schritt (Fig. 65).

Wir waren bereits vorher davon unterrichtet worden, das an diesem Tage etvvas Beson-

deres los war, namlich ein Totenfest, das aber keine Trauerfeier in unserem Sinne bedeutete.

Man begegnete denn auch keinen konventionellen Leichenbittermienen, son-

dern ganz vergnùglich dreinschauenden Leuten. Und das durfte auch nicht

Wunder nehmen, denn ein Ortseingesessener, dessen Vater vor einiger Zeit

^ gestorben war, hatte ein Schwein — der Gipfelpunkt aller papuanischen

Geniisse — gestiftet, das aber lediglich dem mànnlichen Teile der Bevblke-

rung vorbehalten war.

Fig. 65. Als wir die Plattform betraten, waren die „Leidtragenden" bereits an-

wesend, aber noch nicht aile Vorbereitungen waren beendet. An den Seiten

hockten die àlteren Herren und ausserdem erblickte man nicht weniger als 26 mit Sago gefùllte

Korbe, die tief blicken liessen. Wer noch fehlte, das waren die jungen Leute, die seit Stunden

hinter einem Verschlage mit der Toilette beschàftigt waren. Da von einem Festgewande nicht

wohl die Rede sein konnte, so war man dabei auf eine um so grundlichere Bearbeitung des

Haares beschrankt. Dièses wird aufgezaust, doch muss das zustande gebrachte Haargebàude

eine tadellose Rundung zeigen. In dieser Hinsicht findet sich bei allen Kopfen Ubereinstim-

mung, dagegen herrscht in bezug auf die weitere Ausschmuckung ein grosses Mass von Frei-

heit. Das dazu verwende.te Material liefern Blumen oder Federn. Bei der Vorliebe der Papua-

nen fur warme Farben waren es besonders die brennend roten, oder auch die gelben Hibiscus-

bliiten, welche der Frisur einen hoheren Glanz verlielien. Einige hatten sich darauf beschrankt

die Blumen in die die Stirn begrenzenden Haarmassen zu stecken. Bei andern vollzog sich ihre

Anordnung in 2 oder 4 Reihen die von vorn nach hinten ùber den ganzen Schàdel liefen.

Wieder andere hatten Federn und zwar besonders weissen Kakadufedern, mit denen das Haar

allerseits vollgesteckt wurde, den Vorzug gegeben. Seltener fanden die schwarz und weiss ge-

streiften Federn von Zooenas Wcsterinanni Schleg. Verwendung 'j. Sodann gab es Leute, bei

denen das Haar eine abwechselnd rote und schwarze Fàrbung zeigte und einige hatten die

Verschonerungsversuche sogar auf das Gesicht ausgedehnt und es ganz oder auch nur zur Hàlfte

schwarz gefârbt. Zur Ausschmuckung anderer Korperteile dienten allerlei Pflanzen, so die zwi-

chen die am Oberarm getragenen Armbànder gesteckten, wohlriechenden getrocknete Pflanzen'-);

auch sah man am Riicken Blàtter herabhàngen, die an der Halsschnur befestigt waren.

Der Karawari besitzt keinen von aussen erkennbaren Eingang. Von der Unterseite des

Daches bis zum Boden hàngen Gràser in langen Fransen herab, die das Innere etwaigen

neugierigen Blicken vollig entziehen. Frauen ist nicht allein der Zutritt, sondern sogar die

Annàherung auf das strengste untersagt. Nachdem aile Vorbereitungen beendet waren, hatten

wir, gleich den ùbrigen, von der Plattform aus durch eine Grasgardine in das Innere zu

schlùpfen. Wir fanden einen halbdunklen Raum, da das liebe Himmelslicht seinen Zutritt

1) G. A. J. VAN DER Sande. Ethnography und Anthiopology. Nova Guinea 3. 1907, p. 62.

2) Nach R. H. G. C. Scheffer riihrt der Wohlgeruch von der Evodia suaveolens her. (Enumération des plantes

de la Nouvelle-Guinée. Ann. Jardin botan. de Buitenzorg 1. Batavia 1876, p. 11). Siehe auch E. J. Teysmanx. Extrait

du récit d'un voyage à la Nouvelle-Guinée. Ibid. p. 81.
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ausschliesslich durch eine im oberen Teile des Daches ausgesparte viereckige Offnung erhielt.

In der Mitte befand sich ein starker Pfahl, der bis zur Spitze des Gebàudes reichte, um
demselben den notigen Hait zu geben, zugleich aber zum Aufhàngen von Trommeln und

Floten diente. Auch an den Wànden waren derartige Instrumente angebracht, an denen ausser-

Fig. 66. Das Innere des Karawaii von Tobadi.

dem Schàdel und Kinnladen von Schweinen, Schàdel und Rùckenschilde von Schildkrcten,

Pfeile, Bogen sowie allerlei Schnickschnack hing (Fig. 66) ').

l) Der Ursprung des Names Karawaii ist unbekannt. Er findet sich zum erstenmale bei G. L. BiNK, der auch

der erste war, der eine festliche Veranstaltung in demselben beschrieb. (Drie maanden aan de Humboldts-baai. Tijdschr.

V. Ind. T. L. en Vk. 39. Batavia 1897, p. 172— 174). Die Tobadier nennen ihn Uhâb. Dièse, ausschliesslich fiir Zusam-

menkiinfte von Mânnern bestimmten Karawaris vertreten unsere ôfFentlichen Gebàude in ihrer Gesamtheit, sie sind —
wenn auch der Vergleich hinkt — zu gleicher Zeit Kirche, Rathaus, Ratskeller, Schule, Kaserne nnd sogar, falls es sich

um ergriffene Feinde handelt, Gefàngnis. Viele Ortschaften haben sich indessen zu besonderen Jiinglingshausern, von den

Tobadiern Mâu genannt, welche als mit Internat versehene Schulen angesehen werden kcinnen, aul'geschwungen. Ich

entsinne mich einmal von DUMAs gehort zu haben, dass die Bezeichnung Karawari ursprtinglich auf der Insel Djamna
zu Hause ist und dass der dort befindliche als der iilteste angesehen wird. In seinen Augen war derjenige von Tobadi

der am meisten „orthodoxe", womit er sagen wollte, dass in diesem am strengstcn an deiu Herkommen festgehalten wird.

Bemerkt môge jedoch werden, dass derjenige von Djamna Darma genannt wird.
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Im weiten Kreise hockten die Eingeborencn in dem Raume, so dass um den Pfahl

Platz fur die Vortragenden blieb. Als erste Nummer wurde uns ein Flotenduett bescheert.

Dièse Musikinstrumente, die ,,heiligen" Floten, darf niemals eines Weibes Auge erblicken. Sie

sind sehr lang, aus Bambus verfertigt, und, um ihnen die schrillen Tone zu entlocken, gehort

nicht allein Geschicklichkeit, sondern auch ein gewaltiger Aufwand von Lungenkraft '). Nieman-

den unter uns ist es jemals geglùckt auch nur einen Laut aus ihnen herauszubekommen. Bei

dem Vortrage stellen sich stets 2 Leute gegeneinander auf und bewegen sich wàhrend des

Blasens, so dass einer riickwarts schreitet. Dabei wird das Spiel ab und zu durch ein Ge-

trampel im Takte seitens der Korona begleitet, das aber keineswegs als Beifallsbezeugung auf-

zufassen ist Zur Abwechslung ergreift der jùngsten einer Hànde voll Asche und wirft dièse

durch das Lichtloch, worauf ein zvveiter einen Riesenwischer nimmt und mit diesem hin- und

herfàhrt, bis der Staub verschvvunden ist. Dièse Zeremonie hatte gewiss eine symbohsche Be-

deutung, die zu erfahren uns aber nicht beschieden war Nach diesen Darbietungen folgte

eine Art Tanz, der eigentHch nur in einem Marschiren in 2 Reihen, in Begleitung von Gesang,

bestand. Auf ein vom Korano gegebenes Zeichen stùrmten darauf aile jiingeren Leute aus

dem Karawari und kehrten mit den auf der Plattform aufgestellten, mit Sago gefùllten Kor-

ben zurLick. Diesem Akte folgte dann wieder Gesang unter Trommelbegleitung. Die weitere

Teilnahme an dem noch bis tief in die Nacht hinein wàhrenden Feste schenkten wir uns,

denn es kam bei den Veranstaltungen doch nur auf eine eintonige Wiederholung des bereits

Gebotenen hinaus. Die noch zu erwartenden materiellen Geniisse konnten uns in keiner Weise

reizen. Sie bestanden in dem noch zuzubereitenden, aus Schvveinefleisch und Sagobrei beste-

henden Mahl, das im Tempel selbst hergeiichtet wurde.

Ehe wir nach Metu Debi zuriickkehrten, besuchten wir noch das in der Nàhe befind-

liche Jùnglingshaus, das ebenfalls eine achteckige Gestalt besass, dessen Dach jedoch nur eine

einfache und niedrigerere Pyramide darstellte. In diesem Hause werden aile Knaben, die das

siebente Lebensjahr ùberschritten haben untergebracht, bis sie zu Mànnern erzogen sind.

Endlich besuchten wir noch ein halbverfallenes, neben dem Karawari liegendes Haus,

in dem ein grosses, aus Eisen gegossenes, ursprùnglich als Grenzzeichen gedachtes, niederlàn-

disches Wappen eine bleibende Ruhestàtte gefunden hatte. Mit Ausnahme der eisernen Platte,

die als Rùckwand gedient und die die Papuanen zu Messern verarbeitet hatten, war es noch

ganz unversehrt '^).

1) Mit Befiemden vernimmt man dass dièse harmlosen Musikinstrumente den Tobadiern im August 1912 von

dem nach der Pfeife des Missionars F. J. F. van Hasselt tanzenden Postenhalter abgenommen worden sind. Wir moch-

ten fragen, woher der Beamte das Recht nahm auf dièse Weise in das Tun und Treiben der Eingeborenen einzugreifen.

Von da bis zum Niederreissen der Karawari wâre es nur ein .Schritt und damit hatte jener Hetzapostel seinen Zweck
erreicht. (F. J. F. van Hasselt. Een reis naar de Huniboldtsbaai. Berichten Utrechtsche Zendingsvereeniging (2) 25.

1912, p. 222).

2) H. A. LORENTZ. Eenige maanden onder de Papoea's. Leiden 1905, p. 38—44. — G. A. J. van der Saxde.

Ethnography and Anthropology. Nova Guinea 3. 1907, p. 297—298.

3) G. A. J. VAN DER Sande sprach die Vermutung aus (I. c. pag. 298), dass eingebildete Feinde auf dièse

Weise von der Offnung ferngehalten oder vertrieben werden sollten. Ich glaube mit ihm, dass diesem Vorgang eine

religiûse Handiung zugrunde liegt, meine aber, dass es doch niiher liegt an einen Reinigungsakt zu denken.

4) Den ersten an der Humboldt-Bai errichteten Wappenpfahl hatte P. VAN der Crab 1871 an einer kleinen

Bucht in der Nàhe des Kaps Bonpland anbringen lassen. (P. J. B. C. Robidé van der Aa. Reizen naar Nederlandsch

Xieuw-Guinea. 's Gravenhage 1879, p. 120), das zur Zeit des Besuches der „Soerabaja"-Expedition im Jahre 1875 noch
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Von den 4 Dôrfern, die an der Jotëfa-Bai liegen, gehôren die Bewohner von Tobadi, Engrâs und

Engrau dem Jotëfa-Stamm an. Sie bilden zusammen ein Staatswesen, das als das am besten organisirte im

niederlandischen Anteile von Neu-Guinea zu bezeichnen ist '). Das Haupt desselben fûhrt den Titel

Korana, aber der Trager dieser Wùrde, namens Hâmadi, war ein schwacher und wenig symphatischer

Mann -). Seine hohe Stellung war durchaus kein Hindernis, um bei seinem Erscheinen auf Metu Debi

sich diesen oder jenen Gegenstand, der ihm besonders ins Auge stach, zu erbetteln Ohne es mit ihm zu

verderben, fand er doch auf unserer Seite wenig Gegenliebe, war es doch eine seiner ersten Handlungen
bei unserer Ankunft gewesen, die Kokospalmen mit dem „Urib" zu belegen, dem Verbot die Nûsse zu

pflticken, so dass wirklich keine zu erlangen war und wir uns erst am Sentani-See schadlos halten konn-

ten. Bei Moolenburgh, dem er u. a. eine Petroleumlampe abwendig zu machen verstanden, batte er mehr
Gluck. Von dem Ansehen, in dem er trotz seiner geringen Beliebtheit bei seinen Untertanen stand, legt

der folgende kleine Vorfall Zeugnis ab. Wenn die Jugend, die unsere Véranda haufig gaffend umstand,

etwas reichlich zudringlich wurde, konnte es vorkommen, dass dièse Bengel einmal weggejagt wur-

den. Als dièses Loos eines schônen Tages wieder einmal einen Jungen traf, der sich etwas allzusehr vor-

gedrângt batte, erscholl aus der Korona der Ruf: „Oho! das ist der Sohn des Korano," worauf Lorentz
sofort zurûckgab: „Wenn das der Sohn des Korano ist, dann soil er den anderen mit einem guten Bei-

spiele vorangehen."

Zu den Obliegenheiten des Koranos gehôrt es die Feierlichkeiten und sonstigen Veranstaltungen

ira Karawari zu regeln, die Zeit der Kokosnussernte, der Sagoernte sowie der Schweinejagden zu bestim-

men. Er besitzt eine schier unbegrenzte Macht ûber die Knaben und Jiinglinge und ohne seine Zustim-

mung wâre es unmôglich sie als Trager oder Ruderer in Dienst zu nehmen. Ferner ist er Verwalter der

Staatskasse, die weder gemùnztes Geld noch Wertpapiere enthalt, wohl aber in erster Linie die „Kâs", roh

gearbeitete Armringe aus flaschengrûnem Glase, die aus ganz alter Zeit stammen und in den AugenderEin-
geborenen den allergrôssten Wert besitzen. Von findigen Kaufleuten eingefiihrte Nachahmungen sind sofort

als solche erkannt worden. Ab und zu bemerkten wir, dass Hâmadi seiner \Vûrde sich wohl bewusst war

und dann persônliche Neigungen zu unterdrûcken wusste.

Aus der erwahntcn Staatskasse sind die Bussen fur getôtete Feinde, die Lôsegekler fur Ciefangene

usw. zu bestreiten.

Zu den Vorrechten des Korano gehôrt der Besitz einer ùber das iibliche Mass hinausgehenden

Prau, der Besitz des grôssten Hauses in Tobadi, das ihm ausserdem seine Untertanen errichten mùssen,

die er dafûr allerdings wahrend Bauzeit speisen muss. Ferner kommen ihm bei den Fischzûgen gewisse

Fische zu.

Ausser diesem Herrscher gibt es noch sogen. kleine Koranos, die den Titel Jente-Karesori oder

Karedongi fûhren und als die eigentlichen Dorfhâuptlinge betrachtet werden kônnen, Derjenige von

Tobadi hiess Kabréu und war eine ernste sympathische Persônlichkeit. Es erwarb sich uns gegenùber

ein Verdienst, indem er der Sentani-Sprache machtig war. Leider verstand er kein Malaiisch, so dass wir

wahrend des Aufenthaltes am See zweier Dolmetscher bedurften ''). In Engrâs gibt es zwei und in Engrau

einen Karesori.

vorhanden war (P. J. B. C. RoKiDÉ VAN der Aa 1. c. pag. 277). Als jedoch J. van Oldenborgh die Stella am 29. Màrz

1881 aufsuchte, war es verschwunden, so dass er sich genotigl sah ein neues anbringen zu lassen. (Tijdschr. v. Ind. T.

L. en Vk. 27. Batavia 1882, p. 420). D. F. VAN Braam Morris musste zwei Jahre spater die Erfahrung machen, dass

auch dièses das Schicksal seines Vorgângers geteilt und entfremdet worden war. Ein neues Wappen wurde darauf auf

Metu Debi angebiacht und dièses ist es, welches sich nunmehr in Tobadi befindet. (P. J. B. C. RoBiDÉ van uek Aa.

Reizen van D. F. van Braam Morris naar Nederl. Nieuw-Cîuinea. Bijdr. t. de T. L. en Vk. (4) 10. 1885, p. 92).

1) Eine Rcihe von Angaben habe ich den Mitteilungen von P. E. Moolenburgh entnommen, der sich wahrend

unserer Anwesenheit eingehend mit dem Studium der politischen Verhaltnisse befasst hat. (Extract uit een verslag der

Noord Nieuw-Guinea-Expeditie. Tijdsch. v. Ind. T. L. en Vk. 37. Batavia 1904, p. 168— 1S8, 381—385).

2) Er starb in der Nacht des 25. /26. August igoS. (F. J. V. van Hasselt. Uit het leven der bewoners der

Humboldt-baai. Bijdr. t. de T. L. en Vk. (7) 9. 's Gravenhage 1909, p. ii8). Seine Ernennung war 1897 erfolgt.

3) Entspricht dem „Pomali" der Malaien, dem „Tabu"' der Siidsee-Insulaner.

4) Im Gebiet der Humboldt-Bai gibt es nichl weniger als 4 verschiedene Sprachen, nSmlich die von Jotëfa.

Nafrf, Kajô und Sekâ, wozu als funfte die von Sentani hinzukommt, die nach II. Ker.v aber nicht mehr dem malaio-
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Nach der von Moolenburgh veranstalteten Zahlung besass Tobadi ausser dem Karawari, 2 Jùng-

lings- und 37 Wohnhiiuser. Die Zahl der Einwohner betrug 321, nâmlich 115 Mânner, 117 Frauen und

89 Kinder. Engrâs bestand ans einem Jûnglings- und 26 Wohnhausern und zâhlte 165 Seelen, nâmlich

64 Manner, 60 Frauen und 41 Kinder. Engrdu besass ausser einem Jùnglingshause nur 5 Wohnhauser.

Die Bevolkerung bestand aus 10 Mannern, 5 Frauen und 5 Kindern, im ganzen 20 Personen. Die Bevôl-

kerung aller dieser Dôrfer war, wie erwahnt, in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, infolge

von Epidemien, zuriickgegangen.

Das Dorf Waba oder — wie die Jotëfas sagen — Nafn' bestehl aus einen grossen und einem klei-

nen Dorf. Das grosse zerfallt wiederum in zwei Telle, deren Hâuptlinge, gerade wie am Sentani-See, den

Titel Entoterô fiihren. Der eine Teil, aus einem Karawari, einem Jûngelingshause und 30 Wohnhausern
mit 120 Seelen bestehend, wurde von dem Entoterô Tioré regiert, wàhrend ùber den anderen (ôstlichen)

Teil, nebst dem kleineren Dorf, ein Entoterô Pena das Zepter schwang. Dieser Teil besitzt ungefâhr die

gleiche Anzahl Einwohner und Hauser wie der ersterwahnte, wâhrend das kleine Dorf einen Karawari,

ein Junglingshaus uud 20 Wohnhauser mit etwa 180 Seelen zâhlt. Trotzdem Waba mit seinen etwa 420

Einwohnern sich den 506 Jotëfas gegenûber in der Minderheit befindet, waren die letztgenannten um ihre

Zukunft nicht ganz unbesorgt, da die Nafrier ein kraftigerer Menschenschlag, der sich auch in den rauheren

Sitten âussert, darstellen. An Anlassen zu Streitigkeiten war kein Mangel und zur Zeit unserer Anwesenheit

war das Verhaltnis ein sehr gespanntes. Man kann es den Nafriern nachfûhlen, dass sie schmerzlich die

direkte Verbindung mit dem Meere entbehren, zumal aile Vorteile, die der Verkehr mit den nach der

Humboldt-Bai gelangenden Schiffen mit sich bringt, ausschliesslich den Jotëfas anheimfallen und dass es

sie ebenso mit Ingrimm erfullt, ihre Fischereigerechtsame auf den sûdôstlichsten Teil der Jotêfa-Bai be-

schrânkt zu sehen.

Am Morgen des 22. unternahmen DE Beaufort, Lorentz und ich eine Bootfahrt, an

der auch der Mantri DjIBDJA teilnahm, nach der Waitjeruk-Bai, die mit der Jotefa-Bai in

Verbindung steht. Wir fuhren zunàchst an Tobadi vorbei und suchten von dem Westende

des Dorfes aus in die zwischen den Inseln Entjemontjemâg und Nante Borâi befindliche Enge

vorzudringen, fanden aber bereits den Eingang durch Rhizophoren versperrt. Beide Eilande

bestehen aus Kalkstein und auf dem erstgenannten gewahrt man zahlreiche hohe an Baumen

befestigte Stangen, deren Enden mit Blattwedeln verziert sind. Uber ihre Bedeutung haben wir

uns keine Auskunft verschafifen konnen '). Auf der Weiterfahrt in westlicher Richtung wurde sehr

bald eine Durchfahrt zwischen Nante Borâi und dem Festlande gefunden, durch die wir in

die Waitjëruk-Bai gelangten (s. die Karte Fig. 61). Wie man sofort bemerkte, geht dièse ihrer

allmàhlichen Versumpfung entgegen, indem Mangrovegebiisch bereits von ihrer Osthàlfte sowie

ihrem nordlichsten Abschnitt Besitz ergriffen hatte. Aus der Ferne gesehen, wâhnte man

ein im Wasser stehendes Birkengeholz vor sich zu haben, was auf die Anwesenheit von

Bruguiera parviflora W. et A. hinweist. Dieser Rhizophorenmorast war zugleich von kleinen

und untiefen Kanàlen durchzogen. An der Westseite der Bucht, die von baumbewachsenen

Kalksteinhùgein begrenzt war, fand sich eine tief einschneidende Seitenbucht, die wir links

liegen liessen, indem wir nordlichen Kurs innehielten. Nahe dem nordlichen Ende fand sich

eine zweite Seitenbucht, Tjân genannt, in welche eingelaufen wurde. Nachdem sie gequert

polynesischen Sprachstamm angehort. (In hoeveire kan men uit de taal van een volk besluiten tôt zijne afkomst ? Jaar-

boek Kon. Akad. v. Wet. 1906. Amsterdam 1907, p. 7—8).

i) Mit Recht hat G. A. J. van der San'de (Nova Guinea 3. p. 290) hervorgehoben, dass F. S. A. de Clercq

sich im Iritum befand, als er dièse verzierten Stangen ftir Grabornamente ansah. (Van af Tarfia tôt de Humboldt-baai.

De Indische Gids. 11. Amsterdam 1889, p. 126g. — Ethnographische beschrijving van de West- en Noordkust van Nederl.

Nieuw-Guinea. Leiden 1893, p. i.86j.
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war, landeten wir an der Nordseite an einem gerodeten Kalksteinhùgel und fanden hier eine

Gartenanlage, wenigstens vvas in papuanischen Làndern als eine solche bezeichnet wird. Gegen

den noch unversehrten Wald hin war das Gebiet von einem starken Zaun, zum Schutz gegen

die Schweine, umgeben. Ûberall trat der Kalkstein zutage, wàhrend in den von ihm freigelas-

senen Lùcken sich, neben einem braunroten Ton, lose Gesteinsfragmente sovvie Muscheln und

Korallen vorfanden. Die Végétation bestand der Hauptsache nach aus einem wiisten Durch-

einander von Unkraut, zwischen dem die Bananenstanden sowie die Ubipflanzen [Dioscorea),

nur accessorische Gemengteile bildeten. Es ist ein wahrer Jammer zu sehen, wie iiberaus

dùrftig das Ergebnis eines ungeheuren Aufwandes von Zeit und Miihe ist. Das Roden sowie

das Einzàunen des Platzes wird von den Mànnern besorgt, wàhrend die eigentHche Garten-

arbeit — primitiver Hackbau — den Frauen und Màdchen obliegt. VoUig unbekannte Begriffe

sind ihnen aber das Jàten und das Diingen, weshalb der Boden bereits nach ganz wenigen

Ernten erschopft ist. Alsdann muss ein neues Stuck Waldland in „Kultur" gebracht werden,

wàhrend von dem verlassenen Garten das gleichsam unausrottbare Alang-Alang Besitz ergreift.

Nachdem das Boot wieder

bestiegen war, wurde tiefer in die

Bucht eingefahren, wobei man

bemerkte, dass schràge durch die-

selbe eine Art Staket Hef (Fig.

67), das wohl den Zwecken des —

-

— —z =.

Fischfanges diente. In unregel- Fig. 67. Staket in dei- Waitjëruk-Bai.

màssigen Abstànden ragten aus

dem Wasser starke Àste hervor, die durch eine Leine miteinander verbunden waren. Einige

von ihnen trugen an ihrer Spitze die durchschnittenen Schalen von Kokosniissen. An verschie-

denen Stellen sah man ausserdem die getrockneten Wedel von Kokospalmen herabhàngen.

Die Bucht verengerte sich zusehends und lief das Westende schliessHch in einen Rhizo-

phorensumpf aus. Auf der Riickfahrt hielten wir uns ganz nahe dem Westufer der Waitjëruk-

Bai. Ungefàhr in der Mitte desselben hatten sich ebenfalls Rhizophoren angesiedelt. Als wir

wieder an Tobadi vorbeifuhren, tonte uns aus dem Karawari von Trommeischlag begleiteter

Gesang entgegen und noch wàhrend des ganzen Nachmittages hallte der Làrm nach Metu

Debi herùber.

Bei dieser Gelegenheit môge eines von de Beaufort und Dumas unternoramenen Ausfluges ge-

dacht werden, dessen Ziel abermals die Tjân-Bucht war, woriiber der erstgenannte mir freundHchst berichtete.

Am 18. Mai wurde nach einer Bootfahrt an einer Stelle am Westende, Matuhâu genannt, gelandet und

darauf einem, uber einen steilen Abhang fuhrenden Pfade gefolgt. Von der Hôhe ging es eine Strecke

abwârts an einem Tûmpel vorbei, worauf nach wenigen Minuten der Bach Sanga erreicht wurde, der aus

N 60° W kam. Nach einer Wanderung lângs desselben wàhrend 11 Minuten, wobei auch eine Anzahl der

in seinem Bette liegenden Gerôlle gesammelt wurden wurde er in der Richtung N 10° W verlassen und

bald darauf ein trockenes Bachbett erreicht, worauf umgekehrt wurde. An dem Sanga wieder angelangt

wurde dessen Lauf in N 20° O und ferner in N gefolgt, auf dem er ûber steile Kalkfelsen abwarts floss, um
alsdann in N 20° W einen Wasserfall zu bilden. An seinem rechten Ufer konnten noch Kalksinterkrusten

auf Kalkstein sowie Kalkspatstiicke gesammelt werden.

i) Unter den Gerollen fanden sich Gabbro, Serpentin, Diabas, Amphibolit, Chalcedon mit zalilreichen Erzkornchen.

Nova Guinea. IV. Reisebericht. 22
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Der letzte, vorlaufig im Gebiet der Jotefa-Bai unternommene Ausflug galt dem Hùgel

Dei Mâge, der sich oberhalb der von uns bereits am i8. besuchten Nordwestecke erhebt. Wir
fuhren am 23. des Morgens um 8 Uhr in der grossen Lepa-Lepa ab und fanden an dem
Ufer der genannten Stelle, und zwar — 2 m uber dem Meeresspiegel, Schichten eines sandigen

Tones in schwebender Lage, die jedoch durch mehrfache Verwerfungen eine Storung erfahren

hatten. Anstatt, wie am 18., in die Ecke der Bucht zu rudern, vvo bei dem dort miindenden

Bach ein Weg in die Hohe fùlirt, fuhren wir um das Kap herum, an dem sich die gleichen

tonigen Schichten vorfanden. Dort wurde ausgestiegen, um sofort bergan zu klettern, doch

gelang es erst nach mehrfachem Hin- und Herlaufen in dem hohen dùrren Grase den richti-

gen Weg zu finden. Bereits in den unteren Teilen wurden Quarzitblocke und griine chlori-

tische Amphibolite, die aus dem roten Tonboden ') hervorragten, bemerkt. Sie stellten sich

in den hoheren Niveaus abermals ein. Ferner kam unter der dichten Grasnarbe ziegeiroter

Laterit zum Vorschein und fanden sich die geschieferten Amphibolite auch im Anstehenden. Um
9^/4 Uhr war der Rùcken des Dei Mage, von dem wir einen schonen und weiten Rundblick

hatten, erstiegen. Zu unseren Fùssen lag die Jotëfa-Bai vor unseren Augeh ausgebreitet (Fig.

68). Gerade unter uns erhob sich der Hugel der Toteninsel Metu Entjemâg, dahinter das

schmale langgestreckte Metu Debi und hinter diesem die niedrige Nehrung, die sich bogen-

formig nach N hinzog und in die Kalksteinhùgel iiberging, die mit dem, auf der Abbildung

nicht mehr zur Darstellung gelangten Kap Bonpland ihr Ende erreichten. Im Hintergrunde

erschien das Bougainville-Gebirge. Zur Linken fanden sich die bewaldeten Hiigel, welche die

Waitjëruk-Bai begrenzen und dahinter diejenigen, welche bis zum Weststrande der Humboldt-

Bai reichen. Auch das Dorf Tobadi war deutlich zu gewahren -).

1) Der am Dei Mâge ebenfalls vorkommende weisslichgraue Topl'erton wurde nicht von uns selbst gefunden,

sondem erhielten wir erst spater eine Probe davon durch unseren Dolmetsclr Waru. Bekanntlich hatte C. L. Vlaande-

REN eine, seiner Angabe nach, von der Humboldt-Bai stammende essbare Erde untersucht, die sich durch die cliemische

Analyse im wesentlichen als ein wasserhaltiges Magnesiumsilikat herausstellte. (Eetbare aarde van de Humboldts-baai,

Nieuw-Guinea. Jaarboek van het Mijnwezen N. O. I. Amsterdam 1874. 1. p. 179). Ferner heisst es in dem Beiicht der

„Soerabaja"-Expedition aus dem Jahre 1875, dass ihren Mitgliedern' bei dem Besuch der Humboldt-Baai u. a. auch essbare

Erde von den Eingeborenen angeboten worden sei. (P. J. B. C. RoBIDÉ VAN DER Aa. Reizen naar Nederlandsch Nieuw-

Guinea. 's Gravenhage 1879, p. 269). Auch O. FlxscH (Samoafahrten. Leipzig 1888, p. 346) will in der ôstlich von der

Humboldt-Bai liegenden Landschaft Sekâ eine derartige Substanz in Gestalt 20 cm breiter Kuchen erbalten haben. eine

Angabe deren Richtigkeit von F. S. A. de Clercq bestritten wurde. ( Aanteekeningen naar aanleiding van Dr. Finsch's

onderzoekingen in Nieuw-Guinea. Internat. Archiv f. Ethnogr. 3. Leiden 1S90. p. 68). Als wir bei Waru nach dem

Erdessen seiner Landsleute Erkundigungen einzogen, wies er eine derartige Zumutung mit Entriistung von sich. Indessen

darf es nicht bezweifelt vv'erden, dass es unter den Papuanen wirklich Geophagen gibt. .\us Kaiser Wilhelms-Land werden

derartige Fâlle von Franz Heli.wig (Expédition nach dem Sattelberg. Nachrichten von und iiber Kaiser-Wilhelnis-Land 5.

Berlin 1889, p. 43), von O. ScHEi.LONG (VVeitere Mitteilungen iiber die Papuas (Jabini) der (jegend des Finschhafens.

Zeitschr. f. Ethnologie. 37. Berlin 1905, p. 609), von Maximilian Kkieger (Neu-Guinea. Berlin [1S99], p. 21S) und von

C. Gagel
(
Beitrage zur Géologie von Kaiser Wilhelms-Land. Berlin 1912, p. 19—20) angefiihrt. .^us Neu-Mecklenburg wurden

essbare Tone von W. Meigen („Essbare Erde" von Deutsch-Neu-Guinea. Zeitschr. d. D. geolog. Ges. 57. Berlin 1905.

P- ?• 557— 564) und H. Gruner (Einige intéressante Erden von Neu-Mecklenburg. Der Tropenpfianzer. 13. Berlin 1909,

p. 284—285), aus der Grossen Admiralitats-Insel von H. Crétier (Over eetbare aarde van het Admiraliteits-eiland.

Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind. 37. Batavia 1877, p. 70) beschrieben. Geophagie kommt auch auf Britisch-Neu-Guinea vor

und zwar, nach Robert Bruce, am Bitura, einem Nebenfluss des Fly-FIusses. (Report of a Visit to the Baum and Betura

Rivers. Ann. Report on British New Guinea 1899— 1900. Brisbane 1901, p. 102).

2) Die von H. VON Rosenberg angefertigte Zeichnung ist ungefahr an demselben Aussichtspunkte angefertigt

worden, von dem aus unsere Photographie aufgenommen wurde. (Nieuw-Guinea, ethnogr. en natuurk. onderzocht in 1S58.

Bijdr. t. d. T. L. en Vk. (2) 5. 1862. Taf. G G.).
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Es war heisses Wetter und das Ersteigen des grasbedeckten schattenlosen Abhanges

hatte manchen Schweisstropfen gekostet. De Beaufort und LORENTZ setzten den Marsch

noch eine Weile fort und gelangten — vvie erwartet — alsbald an eine Stelle, von der aus

sie die Flàche des Sentani-Sees aufblitzen sehen konnten. Wie frùher crwàhnt '), muss dieser

See bereits 1858 von den Mitgliedern der „Etna"-Expedition gesehen worden sein. Er war

von ihnen aber fur das Ende einer Meeresbucht gehalten worden, an der, vor einer Land-

zunge liegend, ein Dorf bemerkt wurde, mit dem ohne Zweifel Ajapo gemeint war -j.

Gegen 10'/., Uhr traten wir den Rùckmarsch an, konnten aber, am Strande wieder

angelangt, nicht sogleich das dort zurùckgelassene Boot auffïnden, so dass erst einige Leute

auf die Suche gehen mussten. Wàhrenddessen warcn auch eine Anzahl Frauen und Màdchen,

schwer beladen mit Knollen von Ubi \Dioscorca\ und Zuckerrohr, die sie von ihren auf der

Fig. 68. Aussicht voni Dei Mage auf die Jotëfa-Bucht.

Hnhe gelegenen Gàrten geholt hatten, angelangt. Schùchtern liessen sie sich ebenfalls zur

Rast nieder, bevor ihre Kanus sie nach Tobadi zuriickbeforderten. Als die Frauen bemerkten,

dass die begehrlichen Blicke unserer Kulis an dem Zuckerrohr hafteten — der heisse Marsch

hatte Durst gemacht — , wurden jedem ein Stùck des beliebten Erfrischungsmittels verabfolgt,

ohne dass die offene Hand zur Erlangung einer Gegengabe, wie das bei Mânnern unfehlbar der

Fall gewesen wàre, hingehalten wurde. Ihre Bescheidenheit sollte aber nicht unbelohnt bleiben,

denn auch der Tabak, den wir gerade zur Hand hatten, war ihnen hochwillkommen. Um
die Mittagsstunde trafen wir auf Metu Debi wieder ein.

1) Nova Guinea 2. I. 1910, p. 102.

2) Xieuw-Guinea, ethnogr. en natuurk. onderzoclit in... 1858. Bijdr. t. de T. L. en Vk. (2) 5. 1862, p. 97,

s. auch Nova Guinea 2. i. p. 102.
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Bereits bei Antritt des Marsches nach dem Dei Mage hatte sich bei mir ein Unwohlsein

eingestellt, das zu einem hartnàckigen Darm- und Magenleiden auswuchs und mich zunàchst

einige Tage ans Lager fesselte, sodann aber mir den weiteren Aufenthalt an der Humboldt-

Bai und ferner am Sentani-See in nicht geringem Masse vergàllen sollte.

Dank aller Mithùlfe erlitten die Vorbereitungen fur die Ûbersiedeking nach dem eine

Meile entfernten Ostufer des Sentani-Sees keine Storung. Eine umstàndliche Arbeit war es

dabei unsere beiden grossten Bote hinuberzuschaften, was nur auf dem Landwege geschehen

konnte. Wàhrend dièse Aufgabe von unseren Kulis bewàltigt wurde, mussten fiir den Trans-

port der Jolie des „ Résident Bensbach", iiber die MoOLENBURGH zu verfùgen hatte, andere

Kràfte herangezogen werden. Wir fanden sie unter den Jotefas und zwar waren es meistens

Frauen, die sich zu dieser Dienstleistung bereit erklàrt hatten. Unter der bewàhrten Fùhrung

von Dumas vollzog sich dieser Transport und ohne jeglichen Unfall wurde das Gestade des

Fig. 69. Transport des Ruderbootes nach dem Sentani-See.

Sees erreicht. Jeder der Teilnehmer erhielt als Entlohnung fiir dièse Tagesleistung ein Her-

dermesser Uber die Art des Transportes gibt Fig. 69 ein gutes Bild, das keiner Erliiuterung

bedarf. Eine weitere Aufgabe bestand in dem Hiniiberschafifen des Gepàckes und besonders

der Lebensmittel. Tagtàglich traten die Tràger iu kleinen Trupps den Marsch an, so dass am

30. Màrz die wichtigsten Vorbereitungen fur die Ubersiedelung erledigt waren.

Am 31. Màrz rùckten zunàchst DE Beaufort, Dumas, Moolenburgh und ich aus,

wàhrend Lorentz erst am nàchsten und VAN DER Sande noch einige Tage spàter folgen

soUten. Sie hatten es ijbernommen dafùr Sorge zu tragen, dass aile der Expédition gehorenden

i) Dièse Messer werden von der Firma Herder in Solingen geliefert. Sie haben die Form unserer Kiichen-

messer und sind wegen ihrer Handlichkeit und Giite im ôstlichen Teile des Indischen Archipels sehr beUebt.
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Gegenstànde unter Verschluss gebracht vvurden. Zum Schutz der Gebaude sollte ferner ein

zuverlàssiger Mann sowie ein Polizeisoldat zuruckgelassen werden.

Wir fuhren, samt den uns begleitenden Kulis, zunàchst in einem Boote von Metu Debi

nach einer im SW der Jotëfa-Bai liegenden Bucht, wo nahe der Mùndung des kleinen Bâches

Abé gelandet wurde. Der Weg fuhrte zuerst in westlicher Richtung ùber tonigen Boden,

auf dem rezente Muschelreste umherlagen. Nach wenigen Minuten musste der Abé, der einen

Sagosumpf durchfloss, kurz hintereinander, zweimal ùberschritten werden. Die zahireichen

Palmen gehorten teils zu Metroxylon Sagus Rottb., teils zu Metroxylon Riunphii Rottb. Nach-

dem wir den Morast hinter uns hatten, ging es auf ebenem Pfade sodann in sùdwesthcher,

spàter in westHcher Richtung weiter. Um lo Uhr 36 Min. betraten wir einen lichten Wald,

zu dessen Durchwanderung es einer halben Stunde bedurfte, worauf das erste Alang-Alang-

feld erreicht und innerhalb 4 Minuten durchschritten wurde. Der darauf folgende Wald erfor-

derte zum Durchschreiten den gleichen Zeitraum. Von etwas grosserer Ausdehnung war das

nàchste Alang-Alangfeld. Von 11 Uhr 20 Min. bis 11 '/2 Uhr befanden wir uns wiederum im

Walde und nach dem Verlassen desselben tat sich das dritte Alang-Alangfeld auf. Wiederholt

flogen hier Wachteln auf, die dank ihrer Behendigkeit niemals zum Schuss gekommen sind.

Als wir um 11 Uhr 40 Min. aufs neue in den Wald gelangt waren, gonnten wir den Tràgern

zunàchst eine kleine Ruhepause, nach deren Ablauf er in 5 Minuten durchwandert werden

konnte. Nunmehr befanden wir uns im vierten Alang-Alangfeld, in welchem wir uns 13 Minu-

ten lang bewegten. Nachdem wir um 12 Uhr 5 Min. wieder in den Wald eingetreten waren,

ging es um 12 Uhr ig Min. an Kalksteinblocken vorbei, worauf 2 Minuten spater ein Rùcken

erstiegen war. Wenige Minuten darauf wurde der Wald verlassen, um zum fùnften Maie in

Alang-Alang zu geraten. Um 12'
., Uhr hatten wir die hochste Stelle (93 m), die zugleich

ein besonders schoner Ansichtspunkt war, erreicht. Vor uns im Westen breitete sich der

sonnenbeglânzte Sentani-See '), einer Silberplatte gleich, vor unseren Augen aus. An einen Vor-

sprung an das Sùdufer gelehnt, erblickte man das Dorf Ajapo und besonders reizvoU erschien

die baumbewachsene, kleine Insel Asé. Hoch zur Rechten erhob sich das màchtige Massiv

des Cyclopen-Gebirges, dessen Gipfel jedoch in Wolkenmassen verborgen waren.

Nach einem raschen Abstiege gelangten wir innerhalb 10 Minuten an den Bach Otjé,

in dem ein Boot bereits unserer harrte. Wir rasteten noch etwas am Ufer und fuhren darauf

um I Uhr 18 Min. ab, worauf wir nach 4 Minuten in den See einliefen, in dem wir, in ge-

ringer Entfernung vom Lande, zahlreiche Stakete bemerkten, die fur die Zwecke des Fisch-

fangs dienten. Nach einer, eine kleine Viertelstunde wàhrenden Ruderfahrt landeten wir an

einer flachen Stelle am Ostufer, die den Namen Jâga fùhrt und auf der wir unsere Zelte fur

die kommenden Wochen aufschlagen sollten. Es war dies dieselbe Stàtte, die zwei Jahre vor

uns einem Détachement des Kreuzers „Ceram", bei Gelegenheit der Vermessung des Sees,

als Aufenthaltsort gedient hatte. Sehr willkommen war uns die Anwesenheit mehrerer, nach

allen Seiten offener Schuppen, die ausreichenden Schutz gegen Regen und genugenden Platz

fiir unsere Matratzen boten. Bald nach unserer Ankunft erschien iibrigens ein Mann aus einer

benachbarten Ortschaft, der unter der Behauptung Eigentùmer dièses Platzes zu sein, eine

l) Dieser Name ist bei den Jotëfas gang und giibe, wahrend die Bewoliner des Sees und seiner Umgebung ilin

Juabrinân nennen. Wie Dumas uns mitteilte, gibt es auch noch die Bezeichnung Bu Ai (Bu =: Wasser).
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Vergiitung fur die Benutzung desselben beanspruchte. Da einige Beilklingen sowie etwas Tabak

zur Befriedigung seiner Forderung ausreichten, so liessen wir uns nicht erst auf die Prufung

seines Rechtsanspruches ein. Jâga stellt nur ein ganz kleines, engbegrenztes Gebiet dar, da es

nach Osten durch einen steilen, unzugànglichen Diabasrùcken abgeschlossen wird. Wir waren

daher bei allen unseren Unternehmungen auf den Wasserweg angewiesen. Einen Blick iiber

den See nach dem in NW aufragenden Cyclopen-Gebirge gibt Fig. 70 (Taf. III) wieder.

Bei bedecktem Himmel, aber windstillem Wetter, traten Moolenburgh und ich am
folgenden Morgen (i. April) unsere erste Bootfahrt an. Wir ruderten um 7 Uhr 40 Min. ab

nach dem fast genau im Westen Hegenden Ajapo, dem Hauptdorf des Sees. Der See war

noch sehr wenig belebt und nur vereinzelte Mànnerbote ') kreuzten unseren Weg. Wir liessen

Fig. 71. Das Dorf Ajapo von N z. O gesehen.

die Bai von Pué links liegen und richteten unseren Kurs nach einem niedrigen Vorsprung der

grasbedecktcn und nur schwach bewaldeten, aus Korallenkalk aufgcbauten Halbinsel, die das

i) Die Fahvzeuge des Sentani-Sees sind zwar ebenfalls Einbaume, sonst aber ganzlich abweichend von denjeni-

gen dei" Humboldt-Bai gebaut, was àusserlich bereits dadurch zum Ausdruck gelangt, dass sie stets der Ausleger entbehren.

Man unterscheidet scharf voneinander Manner- und Frauenkanus. Die ersteren sind klein und schmal, so dass sie nur

zur Aufnahme einer Person geeignet sind. Infolge einer besonderen Bauart besitzen sie im Wasser, sich selbst iiberlassen,

eine schiefe Lage und wegen der sonderbaren Lage des Schwerpunktes wiirde auch ein Eingeborener beim Stilliegen un-

fehlbar mit dem Kanu umlcippen, wena er nicht zur Herstellung des Gleichgewichtes sein rechtes Beim im Wasser

baumeln lassen wiirde. Sobald das Boot in Bevifegung gesetzt wird, wird auch das Bein eingezogen und pfeilschnell glei-

tet es dahin, indem das Ruder, das an jeder Seite von einem Ruderblatt versehen ist, abwechselnd rechts und links ins

Wasser getaucht wird. Das Fahren in diesen Kanus erfordert eine so grosse, von Jugend auf geiibte Geschicklichkeit, dass

sogar die Jotëfas, die doch auch ihren Mann stehen, sie nicht zu handhaben vermogen, weshalb sie denn auch genotigt

sind ihre eigenen Kanus mitzubringen, wenn sie Fahrten auf dem Sentani-See unternehmen. Fiir uns Europàer war das

Fahren in diesen Kanus iiberhaupt eine unlosbare Aufgabe. Mehrere niachten Anstrengungen es den Sentanievn nach-

zntun, aber jeder Versuch endete nach wenigen Sekunden mit einem unfreiwilligen Bade, das wenigstens bei der gleich-

bleibenden Temperatur von 30'' C, nicht als kiihl bezeichnet zu werden bvauchte.

Oanz anders gestaltet sind die Frauenboote. Sie sind sehr lang und tief, werden mit gewôhnlichen Rudern und

zwar ausschliesslich von Frauen, die dièse ganz famos zu handhaben wissen, im regelmassigen Takte fortbewegt. Dièse

Kanus bieten Platz fiir mindestens 12 Personen. Bei dieser Gelegenheit môge noch bemerlvt werden, dass Sentanierinnen

vielfach nach Tobadi verheiratet werden, da sie in allen moglichen niitzlichen Obliegenheiten, wie Rudern und Fischen,

unterrichtet sind, was man ihren Genossinnen von der Jotëfa-Bai nicht nachsagen kann.
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Fig. 78. Das Cyclopcn-Gebirge von der luscl Asc aus gesehen.
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Dorf Ajapo tràgt (Fig. 71)'). Nach ^/^stiindiger Fahrt wurde an der Ostseite gelandet. Wie

aus der Nebenkarte i (Karte III) zu ersehen ist, wird der nur wenige Meter ùber dem

See sich erhebende Vorsprung kranzformig von hart am Strande liegenden Hàusern umgc-

ben. Es sind ihrer 30 — darunter 4 Jùnglingshàuser — , die auf niedrigen Pfàhlen ruhen

und zwar so nahe dem Ufer, dass sie stets trockenen Fusses erreicht werdeii konnen.

Was ihnen und weitaus den meisten Bauten am und im See ein ganz besonderes Gepràge

verleiht, ist der Umstand, dass sie, genau genommen, nur ein auf Pfàhlen ruhendes Dach

darstellen, also aussehen wie unsere Bauernhàuser in einem Uberschwemmungsgebiet, in

dem das Hochwasser die unteren Dachrànder erreicht hat. Von allen Wohnungen âusser-

lich unterschieden ist das nahe der àussersten Spitze, dem Kap Petara, im See liegende

Riesengebàude, das zvvei Dachreiter tràgt und das der Entotëro [Korano] von Ajapo sein

eigen nennt

Wir hatten an dem Landungsplatz einen angefressenen, aber sonst harten und splittri-

gen Kalkstein gefunden. Weiter aufwàrts bemerkten wir dasselbe Gestein abermals anstehend ').

Der niedrige Vorsprung, an dem die meisten Hàuser von Ajapo lagen, bestand aber aus

Diabas, der steilenweise stark zersetzt und zu Grus zerfallen war. Hinter Ajapo erhebt sich

1) Es wurde zum erstenmale von G. L. Bink beschrieben, der es 1893 besuchte. (Tijdschr. v. Ind. T. 1.. en

Vk. 29. Batavia 1897, p. 189—200).

2) An dem Bau des Hauses hatten Bewohner von Asé, Pué und Nètar mitgevvirkt, woraus sich schliessen liisst,

dass die genannten Dôrfer in einem gewissen AbhSngigkeitsverhàltnis zu Ajapo stehcn.

3) In dem ersterwahnten Kalkstein fand L. RtJTTEN : Tex/ii/aridac, Spirill'ma sp., Nodosaria sp., Sot iles cf. Mar-

tini Verb. und Alveoli/ielia cf. Bontangeiisis Rutten, in dem anderen dagegen LilJwt/iamniiim^ Orbulina u/ii~'fisa d'Orb.,

Globigeriiia^ ? Carpentcria^ ? P!anorhuli?ia^ Gypsina globiihis Reuss, Miogypsiiia cf. epigona Schubert, LcpidocycHna^ Cvclocly-

beiis cf. communis Mart., Heterosiegitia cf. depressa d'Orb. und '. Amphistegina. (Nova Guinea 6. p. 33).

Fig. 72. Das Dorf Ajapo von der Hohe gesehen.
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ein nur sparlich mit Bàumen besetzter Kalksteinriicken, von dessen Hohe man eine schone

Aussicht auf das zu den Fùssen liegende Ajapo, die Insel Asc und das den Hintergrund

bildende Cyclopen-Gebirge hat (Fig. 72).

An dieser Stelle môge ein mir von de Beaufort freundlichst ûberlassener Bericht ûber einen

nach dem hinter Ajapo liegenden Gebiet unternommenen Ausflug eingeschaltet werden. Am 9. April hat-

ten Knaben Fledermâuse und Salanganen, die eine hinter Ajapo liegende Hôhle bewohnten, nach Jâga

gebracht '), der Besuch musste aber vertagt werden und gelangte erst bei einem zweiten Aufenthalt am
See zur Ausfûhrung, zu einer Zeit als die meisten Mitglieder der Expédition nach dem Tawarin abgegan-

gen waren.

Am 28. Juni liessen de Beaufort und Moolenburgh sich zunâchst nach Ajapo rudern, von wo
aus, unter der Fiihrung von Mannern und Kindern, der anfangs durch Garten, spâter durch Alang-Alang

fûhrende Weg bergaufwârts angetreten wurde. Um 11 Uhr 21 Min. liess man sich auf dem Gipfel eines

Hûgels, in der Nahe von Garten, und zwar an einer Kombiaré genannten Stelle, von der aus der See

nicht mehr sichtbar war, zur Rast nieder. Um 11
'/j Uhr ging es, mehr oder weniger bergabwârts, weiter,

worauf es nicht lange wilhrte, dass man aufs neue durch Alang-Alang s'chreiten musste. Ganz in der Nahe
bemerkte man dabei in S 20° O das Gehôlz Hënëchebâm, wahrend in S 20° W der mit Baumen besetzte

Hûgel Jofa aufragte. Zwischen beiden hindurch erblickte man im Sûden ein Raje-Raje genanntes Gebirge.

Um II Uhr 20 Min. wurde die Richtung S 20° VV eingeschlagen, worauf es wahrend 6 Minuten lângs des

erwahnten Jofa durch AlangAlang ging. Nachdem um 11 Uhr 50 Min. ein Hiigelrilcken ùberschritten

und eine westliche Richtung eingeschlagen worden war, machten die Fùhrer sich auf die Suche nach dem
richtigen Pfade, worauf zunâchst ein mit Niederwald bedeckter Kalksteinhùgel passirt wurde, an dem hier

und da kleine Grotten bemerkt werden konnten. Die eigentliche Hôhle — Tuka Buru genannt — wurde

um 12 Uhr 3 Min. erreicht. Sie besitzt einen annahernd hufeisenfôrmigen Grundriss und jeder der beiden

Schenkel misst etwa 15 m. Im Innern flatterten viele kleine Fledermâuse umher, wahrend zerstreut auf

dem Boden zahlreiche Salanganeneier umherlagen. Die Tropfsteinbildungen zeichneten sich nicht durch

besondere Schônheit aus.

Um 12 Uhr 38 Min. wurde der Rûckmarsch angetreten, jedoch zunâchst in einem Alang-Alang-

felde Rast gehalten. Zur Erfrischung holten die Eingeborenen einige Kokosnilsse herbei. Alsdann ging es,

bergabwârts wandernd, rasch vorwârts, so dass die Ankunft in Ajapo bereits gegen 1^4 Uhr erfolgte. Als

Entlohnung wurden den Begleitern Perlen und andere Kleinigkeiten verabfolgt und schliesslich — als

Hauptspass — noch Perlen unter die Jugend gestreut. Um 2 Uhr wurde der Kahn wieder bestiegen und

eine Stunde spâter in Jâga gelandet.

Nach dem Besuch von Ajapo bestiegen wir um 9 Uhr 22 Min. wieder das Boot und

steuerten nunmehr in nordwestlicher Richtung auf die nur 12 Minuten entfernt liegende Insel

Asé zu. Sie bildet einen 15— 20 m hohen, bewaldeten Hiigel, der wie die benachbarten

Eilande aus Diabas besteht. Ihre grosste Lange betràgt etwa 200 m. Einem Kranze gleich

umrahmen die 23 Hàuser das Ufer (Fig. 73) -). Um 10 Uhr ruderten wir weiter nach der

kleinen, etwa i '/^ km ostlich von Asé liegenden kleinen Insel Nanajo, die iiber und ùber

bewaldet, aber unbewohnt ist. Auch sie besteht aus Diabas. Hierauf fuhren wir nach dem

Nordufer des Sees, wo das aus nur 3 Hiiusern bestehende Dorf Abé lag. Da der flache Strand

sehr morastig war, landeten wir nicht erst, sondern traten die Rùckfahrt an, die streckenweise

1) Nach F. A. Jentink gehôrte die Mehrzahl der Fledermâuse zu Ilipposideros calcaraliis Dohson, wahrend

H. diadana Geoffr. und H. cervimts Gould nur durch wenige Individuen vertreten waren. (Nova Guinea 5. p. 363).

2) Auf dieser Insel hatte G. A. J. van der Sande sich in der Zeit vom 18. Juni bis 3. Juli niedergelassen, um
sich ungestôrt dem Studium der Bevôllierung widmen zu konnen. (Maatsch. ter bevordering van het Natuurkundig Onder-

zoek der Nederlandsche Koloniëo. Bulletin N° 46, p. 40—43).
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von einem Sprùhregen begleitet war und der auch nach unserer, um Uhr in Jâga erfolg-

ten Ankunft noch eine Fortsetzung erfuhr.

Bei anfànglich bedecktem, spàter aber sich aufklàrendem Himmel traten MoOLENBURGH

und ich in der Fruhe des 2. unsere zweite Bootfahrt in westlicher Richtung an. Neben den

niemals fehlenden Algen '), sah man im ostlichen Teile des Secs aufifallendervveise zahlreiche

tote Fische auf der Oberflàche treiben. Wir landeten zunàchst auf deni kleinen, WNW von

der Insel Asé liegenden, lo m hohen Eiland Wairo, das mit Bàumen bedeckt und aus Diabas

aufgebaut war. An seiner Nordwestseite lag, einsam und verlassen, ein einziges Haus. Darauf

ruderten wir nach dem Nordufer des Sees, nach der Stelle an der NW von Wairô ein Hijgel-

rucken bis zum Ufer Hef und dort ein vorspringendes Kap bildete, das sich aus einem zer-

F'g- 73- Das Eiland Asé im Sentani-See.

setzten, mit zeolithischen Neubildungen erfullten Diabas zusammensetzte. In westlicher Rich-

tung folgte eine kleine tiefe Bucht, deren Westseite in ein niedriges, grasbewachsenes Vorgebirge

ausHef, an dem das Fliisschen Simba mundete. Fùnf Minuten vor dem Dorfe Nètar wurde

abermals gelandet und dort ein mit ZeoHthen erfùllter, stark zersetzter und brockeliger Diabas

anstehend gefunden. Nordhch davon erhob sich ein etwa 200 m hoher Riicken, in welchem

tiefe und breite Schluchten eingeschnitten waren.

Um 9 Uhr 10 Min. landeten wir bei Nètar oder, wie es nach F. J. P. Sachse auch

heissen soll, Andari -). Das Dorf bestand aus 8 Hàusern, ungerechnet die vollstàndig verfalle-

nen, von denen z. Tl. nur noch einzelne aufrecht stehcnde Pfàhle iibriggeblieben waren. Am

1) Nach Frau Professor Weber-van Bosse spielt unter ihnen Microcystis acruginosa Kiitz. die Haiiptrolle.

(Max Weber. Siisswasseifische von Neii-Guinea. Nova (niinea 5. p. 203). K. Gjellerup fand 191 1 im See noch V^ilis-

neria gigantea Graebn. (Hans Hallier. Hydiocharitaceae. Nova Guinea 8. p. 915).

2) De exploiatie van Nedevlandsch Nieuw-Guinea. Tijdscliv. K. Nederl. .'Vardr. Gen. (2) 28. 191 1, p. 825.

Nova Guinea. IV. Reisebericht. 2%
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Ufer gab es machtige Anhaufungen grosserer uncl kleinerer Blocke von Serpentin, besser

gcsagt serpentinisirtem Harzburgit. Die Bewohner empfingen uns sehr freundlich und brachten

uns aucli Kokosnusse sowie Bananen. In einem Hause hingen nicht weniger als 6 grossere

und klcinere Krokodiischàdel und die Eingeborenen bestàtigten, dass dièse Tiere noch heuti-

gentags im See lebten Keinem von uns allen ist indessen ein einziges Individuum jemals

begegnet, was allerdings bei der grossen Ausdehnung der Ufer und den vielen Schlupfwin-

keln, die sie bieton, wenig besagen wilL

Um 9'/., Uhr setzten wir die Fahrt in (jstlicher Richtung fort, landeten wàhrend eines

Augenblickes bei dem Kap Galé, an dem Diabas ansteht, und statteten darauf der aus 5 Inseln

bestehenden Gruppe der Jobogâ-Eilande -), die zwischen dem eben genannten Vorgebirge und

dem Kap Anétam liegen, einen Besuch ab. Zunàchst landeten wir auf Ajarobegâ, an dessen

Nordufer sich Pfahhvohnungen hinziehen, die den Hauptteil des Dorfes Ifâr ausmachen. Unter

dem gewaltigen Zulauf der Erwachsenen, wâhrend die Kinder das Weite suchten, konnte ich

einige Handstiicke von Diabas schlagen. Hierauf ging es weiter nach der Insel Sabachâi ''),

an deren Nordwestspitze sich die kleinere Hàlfte von Ifâr befindet. Auch dort war Diabas

das herrschende Gestein. Darauf ruderten wir nach dem kleinen und unbewohnten Eiland

Pulorio. Es dient der Gartenkultur und ist bedeckt mit Bananenpflanzungen, auch fehlt es

nicht an Kokospalmen. Das Eiland ist etwa 20 m hoch und besteht abermals aus Diabas. In

der sùdostlichen Fortsetzung von Pulorio lag das ebenfalls unbewohnte Pugi, das in seinem

nordwestlichen Telle mit durrem Grase bedeckt war, mit Ausnahme vereinzelter Baume, die

sich am Ufer erhoben. Der siidostliche Teil der etwa 50 m hohen Insel war dagegen bewal-

det. Nunmehr wurde bei heissem und windstillen Wetter die Riickfahrt angetreten, worauf

die Ankunft in Jâga um 12^/,, Uhr erfolgte. Die Zoologen hatten inzwischen dem Fischfang

obgelegen und dabei reiche Beute gemacht.

Die Kunde, dass es in unserem Lager etwas zu schachern gab, hatte sich mit unge-

ahnter Schnelligkeit verbreitet. „Von allen Inseln kamen sie", um ihre Waffen und Gebrauchs-

gegenstànde feilzuhalten, ein Vorgang, der sich tagtàglich wiederholte und sich am 3. bereits

kurz nach Tagesanbruch abzuspielen begann (Fig. 74). Die ganz aufgeweckte mànnliche Jugend

liess sich auch zum Fangen von Tieren ermuntern. De Beaufort hatte den glùcklichen Grift'

getan, einige Abhandlungen von W. Peters und G. DORIA mitzunehmen und war es eine

Freude den Jubel der Jungen ùber die auf den Tafeln dargestellten Tiere zu sehen. Sie

erkannten sie sofort und wussten auch ihre einheimischen Namen zu nennen. In dieser und

manch anderer Hinsicht sind die Papuanen weit intelligenter als Malaien, bei denen es vor-

kommen kann, dass sie selbst Menschen auf Photographien nicht erkennen und dièse sogar

auf den Kopf stellen.

Wir mussten uns an diesem Tage mit einem kurzen Ausfluge nach dem Bâche Manu-

wâi in unserer unmittelbaren Nachbarschaft begnùgen. Von unserem Lager aus schlug man

1) Nach Nelly de Rooy (Nova Guinea 5. p. 383) gehôren samtliche vom Sentani-See mitgebiachten Schadel,

wie von Nord-Neu-Guinea uberhaupt, zu Ciocodiliis porosus Schneider. — G. L. BiNK hatte bereits 1893 in Erfahrung

geliracht, dass dièse Tiei'e im See lebten. (Tijdschr. Ind. T. L. en Vk. 29. Batavia 1897, p. 188).

2) Sabaclidi ist an der Humboldt-Bai der Name fur Tabak.

3) Das fiinfte und zugleich vvcstlichste, namens Ajanijo, auf dem zugleich Hauser, die zum Dorf Jabué gehoren,

liegen, sahen wir im Vorbeifahren, doch konnte der Besuch am 16. April nachgeholt werden.
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einen Pfad in S 25° W, nach Ablauf von 5 Minuten in S 10° W ein, worauf ein trockenes,

aber mit massenhaften GeroUen erfuUtes Bachbett erreicht wurcle. In einem ICinschnitt war eine

mehrere Meter màchtige Wand eines Konglomerats zu gewahren, das aus Gerollen bestand,

die durch einen feinen Schutt ganz locker

verkittet vvaren. Zwei Minuten weiter, niehr

aufwàrts, erfolgte eine Teilung, indem der

eine Arm des Bâches aus N 80° O, der

andere, dem wir folgten, aus S 25° O kam.

Die Blocke nahmen allmàhlich an Umfang

zu und mehrfacli ùber den Bach liegende

Stàmme suchten den Weg zu versperren.

Zur Linken fand sich ein schwarzer Diabas

anstehend, der einige Schritte weiter eine

8 m hohe Felsmauer bildete, ùber die ein

schwacher Wasserstrahl sich ergoss. Das

auffangende Becken, in dem das Wasser

rasch versickerte, war untief und besass

einen Durchmesser von etwa 4 m. Unter pig. y^. Eingeboiene vom Sentani-See.

den Gerollen, die sich auch am Ufer

verfolgen liessen, hatten diejenigen schwarzer Diabase die Oberhand, aber auch andere

Gesteine, wie Amphibolite, Gabbros, Serpentine u. a., die im Cyclopen-Gebirge verbreitet sind,

kamen vor.

Da auf dem See sich hàufig recht kràftige Westwinde einstellen, so kann es nicht

Wunder nehmen, dass die dadurch erzeugte Brandung auch am Ostufer zur Geltung gelangt.

Die Abbrr)ckelung desselben ist eine ganz gewohnliche Erscheinung, so dass auch Baumwurzeln

unterwaschen werden und dadurch die Stàmme ins Wasser zu stehen kommen. Ferner werden

auch die Schalen von Sijsswasserschnecken in grossen Mengen angeschwemmt.

Am Morgen des 4. traten DE Beaufort, Lorentz, Moolenburgh und ich eine Boot-

fahrt làngs des Ostufers in nordlicher Richtung an. Wir ruderten zunàchst an den Mùndungen

der Bâche Otjé, Kaliwâi und Kujâp ') vorbei, die sàmtlich niedriges und sumpfiges Land durch-

schneiden, nach einem in der Nordostecke mùndenden Flùsschen, dessen Name unserem

Dolmetsch Waru unbekannt war. Dort kehrten wir um und verliessen das Boot an der Lan-

dungsstelle Warisàu, wo der Pfad nach der Jotëfa-Bai fiir die Bewohner von Asé beginnt -).

Wir mussten uns zunàchst in einer nordostlichen Richtung durch einen Sagosumpf hindurch-

wùrgen. Denn trotzdem man den Weg mit Querhôlzern und dièse wieder mit den Rinden-

teilen von Palmen, die beim Sagoklopfen zurùckbleiben, belegt hatte, war er ùberaus moras-

tig. Weiterhin ging es an Pflanzungen von Kokospalmen sowie an Bananengàrten vorbei; ab

und zu stellte sich auch eine kleine Unterkunftshùtte ein und auf dem Erdboden lagen viel-

1) Der von Tobadi heriibevgekomniene Korano, auf den wir im Laufe des Marsches stiessen, nannte ihn Pugijâp.

2) Gerade wie in Europa im Mittelalter, und auch spàter noch, bestimmte Landstrassen vorgeschrieben waren, ist

dies mit den Fussgangern im Gebiet der Kumboldt-Bai der Fall. Die Benutzung des von uns am 31. Mârz begangenen

und bequemeren Pfades ist den Aséern einerseits und den Jotëfas andererseits untersagt. Es ist ein Pfad, der ftir die

Bewohner von Nafii und von Ajapo bestimmt ist.
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fach kleine Serpentingerolle umher. Kui-z vor 9 Uhr erreichten wir den Fluss Kujâp, dessen

Bett eine Breite von 6—8 m besass, schr untief und stellenweisse sogar ganz trocken war

(Fig. 75). Es diente alsdann als Tum-
melplatz fur zahlreiche Individuel! von

Cicindela, die sich indessen nur schwer

fangen liessen. Ferner war das Bett

geradezu ùbersàt mit GenUlen, die zu-

weilen Kopfgrosse erreichten und unter

ihnen herrschten diejenigen von Ser-

pentin, resp. Harzburgit, vor. Ferner

stellten sich Amphibolite, Kalksteine 'j

und vereinzelt auch Quarzite ein. Auf

unserem Weitermarsche in nordosthcher

Richtung gelangten wir in Wald, in

dem uns unvermutet eine Gesellschaft

von etwa 50 Aséern, die auf der Rùck-

kchr von der Schweinejagd begriffen

waren, begegnete. Sàmthche Leute wa-

ren mit schwer en, etwas ijber 2 m lan-

gen, aus Ebenholz verfertigten Speeren

bewaffnet und das Ganze machte einen

àusserst malerischen und kriegerischen

l^indruck (Fig. 76). Fiir ihren Alisser-

folg hatten sie sofort eine Erklàrung

bei der Hand, nàmhch unsere Anwe-

scnheit am See. Wir mussten in ihren

Augen Geister in unserem Dienst haben,

die sich das Verscheuchen der Borsten-

Fig. 75. Der Flub-, Kujâp. tiere zur Aufgabe gemacht hatten ^).

Weiter aufwàrts wurden die Ufer

des Kujâp hoher (3—4 m) und bestanden aus lehm'igen Sanden. EndHch erreichten wir eine

Stelle, an der eine regelrechte Tabakspflanzung lag, die einzige ihrer Art, die uns zu Gesicht

gekommen ist. Sie befand sich in einem guten Zustande und, was besonders auffiel, das

Unkraut war sorgfàltig gejatet worden. Wàhrend das ganz trockene Bett des Hauptflusses

sich in nordhcher Richtung weiter verfolgen Hess, fijhrte der aus dem Osten einmùndende

Seitenbach klares Wasser mit sich. Die nàchsten, und zudem noch niedrigen Hugel lagen

noch etwa 3 km entfernt.

1) Dièse Kalksteine waren teilweise zuckerkôrnig krystallinisch und, nach L. Rutten, ohne erkennbare organi-

sche Reste. Ein anderes (;er6lle besass nach demselben Forscher den Habitus des Orbitolites-Kalksteines von Ajapo, in

dem aher nur selten Globigerinen und Lithothamnien zu erkennen waren. (Nova Guinea 6. p. 33).

2) Tags zuvor batte Waru von einer ebenfalls erfolglosen Jagd der Bewohner von Ifar berichtet. Auch dièse

hatten uns als die Urheber ihres Missgeschickes Ijezeichiiet und iiberdies sich zu der Drohung verstiegen, uns mit Pfeileii

niederzuschiessen, was natiirlich nur eitel Prahlerei war
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Nach einer, durch die Jagd nach Vogeln ausgefùllten Pause kehrten wir um und trafen

nach einer lialbstiindigen Wanderung wieder an der Landungsstelle ein, \vo wir uns einschift"-

ten und in der Mittagsstunde in Jâga eintrafen. Eine Stunde spàter langte auch VAN DER

Sande, von Metu Debi kommend an, so dass wir nunmehr wieder vollzàhlig beisammen waren.

Fig. 76. Eingeborene von Asé von der Schweinejagd zuriickkehrend.

Im Anschluss an das soeben Mitgeteilte môge noch ein von de Beaufort freundlichst zur Ver-

fugung gestellter Bericht folgen ùber einen, gemeinsam mit Moolenburch am 20. Juni nach derselben

Gegend unternommenen Austlug. Die Bootfahrt wurde wiederum von Jâga aus, dem Ostufer entlang, unter-

nommen und darauf eine Strecke weiter langs des Nordufers fortgesetzt. Nachdem dort ein mit Alang-

Alang bewachsenes Vorgebirge umfahren worden war, ging es an einer kleinen Biicht und weiter an einem

zweiten Vorgebirge vorbei, worauf auf dem Eiland Tadiombé, dessen Lange auf 25 m und dessen Breite

auf 5 m geschatzt, gelandet wurde. Das dort anstehende Gestein war Serpentin. Hierauf wurde die Fahrt in

ôstlicher Richtung fortgesetzt und nach dem Festlande gerudert, bei welcher Gelegenheit eine Anzahl

lebender MoUusken, die auf den im Wasser liegenden Steinen hausten, in die Hânde fielen. Von einer,

100 m vom Ufer entfernten Stelle aus wurde gedredscht, worauf sich im Netz abermals zahlreiche MoUus-

ken, darunter auch Exemplare von C/nio Bcauforti, vorfanden '). Die Tiefe des Sees betrug nur 10 m.

Nachdem noch kandeinwârts, auf einem ins Gebirge ftihrenden Pfade, an dem auch Laterit zu sehen war,

Gesteine gesammelt worden waren, wurde nach Jâga zuriickgekehrt.

Bereits in der Frùhe des 5., um 6';., Uhr, verliessen DUMAS, LORENTZ, MoOLENBURGH

und ich Jâga, um eine Fahrt in siidlicher Richtung nach Pué anzutreten, das am Ende der

sackformigen Einbuchtung des Sees liegt (Karte III). Dièse Bucht wird zu beiden Seiten von

wenig hohen Hùgeln eingerahmt und zwar erscheinen die an der Ostseite liegenden hoher,

etwa 250 m erreichend, als die der gegenùberliegenden Seite. Sie senden rippenforniige Aus-

làufer zum Ufer ab und sind teils gras-, teils waldbedeckt. An der Westseite ist die Bedeckung

der Abhànge mit Alang-Alang die herrschende, so dass sie einen oden Eindruck machen. Im

See bemerkt man hàufig, in geringer Entfernung vom Ufer, die vierseitigen, dem Fischfang

dienenden Gehege. Ab und zu taucht auf dem Festlande ein kleine Unterkunftshiitte auf,

wàhrend Niederlassungen bleibender Art vollig fehlen. Ungefàhr in der INIitte der Pué-Bucht,

i) A. Bavay. Mollusques terrestre;, et Iluviatiles. Nova Guinea 5. p. 291.
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aber nahe dem Westufer, wurde die kleine Insel Sosena bemerkt, die eincn kleinen, mit

Kokospalmen bedeckten J^iigel darstellt. An ihrer Sudseite lag eine kleine Unterkunftshùtte ').

Etwas weiter nach Siaden bemerkten wir am obercn Gehànge des Westufers ein lichtgraues

Gestein, augenscheinlich derselbe Andesittuff, welcher auf Sosena ansteht und den wir auf

Rùckfahrt auch am Ostufer voifinden sollten.

Um 8'/4 Uhr stiegen wir in Pué an Land und fanden ein nur kleines Dorf, das einschliess-

lich des Jiinglingshauses, aus 9 Hutten bestand. Sie lagen hart am Strande und ruhten sàmt-

lich auf Pfàhlen, waren aber nachlàssig gebaut. Hier fand sich zugleich eine etwa 10 m hohe

steile Wand eines weissliches Tufites, der in dem oberen Teile bereits einer Umwandlung 7.u

einem braunem Ton anheimgefallen war. Nach Ersteigung der Wand gelangten wir in sudost-

licher Richtung auf einen grasbedeckten Hùgel, auf dem ùberall Tufifbrocken umherlagen.

Von der Hohe konnte man nicht allein den ganzen ostlichen Auslàufer des Sentani-Sees ùber-

sehen, sondern der Blick schweifte auch dariiber hinaus zu dem in N 20° W aufragenden Gipfel

des Cyclopen-Gebirges. Auch der weiter in N 35° W sich erhebende Dafônsero war deuthch

sichtbar. Nach der Ruckkehr ins Dorf galt es Rucksprache zu nehmen, um einen Fùhrer fur

einen, nach dem Bâche Timenâ beabsichtigten Ausflug zu erhalten. Pué, nebst seinen Bewoh-

nern, machte einen unsauberen Eindruck. Wie wenig die in gànzlicher Nacktheit einherwan-

dernden Eingeborenen auf ReinHchkeit halten, moge man daraus ersehen, dass ein altérer Herr

den mit Siri durchkauten Inhalt des Mundes auf seinen eigenen Fuss spie und sich nicht

bemùssigt fùhlte, die Stelle zu reinigen.

Um 9'/^ Uhr wurde das Boot wieder bestiegen, um nach der Stelle zu rudern, an der

sich der See in den Djafuri [Jafuri] ergiesst. Wir fuhren eine Strecke weit in den Fluss, der

den ganzen See entwàssert und in dem eine starke Stromung herrscht, hinein, bis wir auf

i) Dièses Inselchen wurde spiiter — am 22. Juni — von de Beaufort und Moolexruriîu gelegentlich enier

Fahrt nach Pué besucht. Dem Tagebuch des erstgenannten ist zu entnehmen, dass auf ihr einige Fiauen aus Pué ange-

troffen wuiden, die, im Gegensatz zu den bisher am See begegneten, ein ziemlich dreistes Benehmen zur Schau tiugen.

Von ihnen wurden einige Kolcosniisse, die in reichlicher Menge vorhanden waren, erworben. De Beaufort sammelte

auch von dem dort anstehenden, wenig harten Andesittuff. Eine Merlcwlirdigkeit war, dass auf einem flachen Steine allerlei

Figuren eingeritzt waren, der einzige Fall von Petroglyphen, die wrihrend unserer Expédition beobachtet werden konnten.

RicHARi> Neuhauss hat l<iirzlich, bei Gelegenheit einer Mitteilung iiber Felszeichnungen auf der Rook-Insel

[Umboi] behauptet, dass es sich dabei um etwas ganz Neues handle und etwas Derartiges auf Neu-duinea sowie den

vorgelagerten Inseln nicht belcannt gevvorden sei. (Felszeichnungen auf Umboi. Zeitschr. f. Etlinol. 46. Berlin 1914, p. S^9)-

Demgegenuber mochte ich hervorheben, dass bereits 1678 von Johannes Keyts an der Speelman-Bai (Westkiiste von

Neu-Guinea) Petroglyphen entdeckt wurden. (P. A. Leupe. De reizen der Nederlanders naar Nieuw-Guineà. Bijdr. t. de

T. L. en Vk. (3) 10. 1875, p. 147). Grossere Aufmerksamheit widmete man derartigen Produkten menschlicher Phantasie,

welche Th. B. Léon 1878 auf den unweit der Siidktiste des Mac Cluer-Golfs liegenden Arguni-Inseln auffand und die

spâter auch auf dem gegeniiberliegenden Festlande bemerkt wurden. (Een reis naar Nieuw-Guinea. Aardrijksk. Weekblad

(N. S.) 1. 1880, p. 81—86). Sie wuiden 1881 noch von J. van Oldenborgh
(
Verslag eener reis van Ternate naar de

Noord- en Noord-Westkust van Nieuw-Guinea. Tijdschr. v. Ind. T. L. en Vk. 27. Batavia 1882, p. 434. 436), 1883 von

D. F. van Braam Morris (Verslag van een tocht naar de Sekaar-baai. Tijdschr. v. Ind. T. L. en Vk. 29. Batavia 1884,

p. 588—589), 1884 von Heinr. Kuhn (Mein Aufenthalt in Neu-Guinea. Festschrift zur Jubelfeier des 25jahrigeQ Bestehens

des Ver. f. Erdk. Dresden 1888, p. 146), sowie 1887 von F. S. A. de Clercq (De West- en Noordkust van Xederl.

Nieuw-Guinea. Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Gen. (2) 10. 1893, p. 459) und A. G. Ellis (Rapport der reis van Zs. Ms.

schroefstoomsc|iip „Java" naar de Noord- en Westkust van Nieuw-Guinea. Meded. betr. het Zeewezen 26. 's Gravenhage

1890, N° 5, p. 29—30 m. Taf. ) untersucht. Siehe ferner Tijdschr. v. Ind. T. L. en Vk. 29. 1884, p. 582—596 und

Notulen Batav. Gen. v. K. en W. Batavia 18. 1880, p. 69, 117, 126; 19. i88i, p. io6; 20. 1882, p. 145, 152; 22. 1884,

p. 51. Irgendeine besondere Bedeutung kommt derartigen Gebilden nicht zu und wo auf Neu-Guinea sich geeignete Fels-

wànde finden, werden auch Narrenhande nicht verfehlen sich einzustellen.
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eiiie fur die Zwecke des Fischfanges angebrachte Versperrung stiessen '). Nunmchr wurde das

mitgebrachte Frùhstuck hervorgeholt, zu dem wir uns die kleinen roten und sàuerlichen

Djambufrùchte, die in grossen Mengen an den Bàumen hingen, schmccken liessen. Den Bc-

wohnern von Pué war inzwisclien Zeit gelassen worden ùber unseren Antrag nachzudenken.

Als wir nochmals anlegten, erklàrten sie sich bereit fur eincn Fuhrer am folgenden Tage Sorge

tragen zu wollen, worauf MOOLENBURGH dem Korano, namens UrowAi, im voraus fiir seine

Bemùhungen ein grosses Hackmesser verehrte.

Auf der Rùckfahrt landeten wir zunaclist bei einem Tuffhùgel am Ostufer. In ciner

dort befindlichen, mit Kokos-, Pinang- und Sagopalmen bedeckten Niederung und daruber

hinaus, an den Abhàngen eines dahinter sich erhebenden Kalksteinberges '^), erjagten DUMAS
und LORENTZ einige Vogel. Als wir sodann etwa loo m weiter nordlich abermals landeten,

fand sich ebenfalls wieder Tufif anstehend. Einige umherliegende grosse Kalksteinblr)cke waren

augenscheinlich von den Abhàngen heruntergerollt. Um i Uhr trafen wir im Lager wieder ein.

Wiederholt hatte Dumas uns erzàhlt, dass er auf einer seiner fruheren Jagdfahrten im

Bett des bei Abâr ^) an dem Sùdufer des Sentani-Sees miindenden Bâches Timenâ eine grosse

Schale von Tridacna bemerkt habe. Da nun die Bewohner von Pué sich am vorigen Tage

bereit erklàrt hatten uns dorthin zu fùhren, so stand der Ausfùhrung des Planes, diesen Fun-

dort aufzusuchen, nichts mehr im Wege. Am Morgen des 6. April, um 7 Uhr, gingen DUMAS,

LORENTZ, MoOLENBURGH und ich in Begleitung einiger Polizeisoldaten sowie den erforder-

lichen Tràgern in 3 Booten von Jâga ab. Kurz vor dem Eintreffen in Pué, um 8 Uhr 40 Min.,

gelang es LORENTZ einen ùber den See fliegenden Kormoran zu erlegen. Nachdem die Fuhrer

eingestiegen waren, ging es um 9 Uhr weiter nach dem jenseitigen, westlichen Ufer der Pué-

Bai, worauf wir 10 Minuten spàter an einer Stelle landeten, die den Namen Iwarisô fùhrt.

Von dort aus lag Pué in S 70° O. Am Ufer fand sich der am vorigen Tage mehrfach beobachtete

Tuff abermals anstehend. Nachdem um 9^/^ Uhr zunàchst der steile Abhang eines in S 80° W
sich erhebenden Hiigels erklettert worden war, nahm die Wanderung ihren Fortgang uber

einen grasbedeckten Hùgel und weiter vorbei an Gàrten mit Tabak und Bananen sowie Pflan-

zungen von Kokospalmen. Wenige Minuten spàter wurden zur Linken Sagopalmen bemerkt

und ferner der kleine Bach Jengèdji, der klares Wasser mit sich fùhrte. Um 10 Uhr befanden

wir uns auf einem mit Alang-Alang bedeckten Hiigelrùcken und waren nunmehr, wàhrend

eines Zeitraumes von i'/^ Stunden fast unausgesetzt den sengenden Sonnenstrahlen ausgesetzt.

1) Auf diesem Fluss, der sich weiterhin in den ostlich von der Humboldt-Bai mundenden Tami ergiesst, hatten

Offiziere und Mannschaften des Kreuzers „Ceram" im Jahre 1901, unter der Fiihrung von M. J. Dumas, eine Fahrt bis

zur Ktiste unternommen.

2) Nach L. RuTTEN gehurt der dort auftretende Kalkstein zu der Gruppe der Orbitolites-Kalke, obwohl mikro-

skopisch darin nur Textularidae zu erkennen waren. (Nova Guinea 6. p. 33).

3) Einem Berichte von F. J. P. Sachse (De exploratie von Nieuw-Guinea. Tijdschr. K. Ned. Aardrijksk.

Genootsch. (2) 28. 191 1, p. 828) entnehnie ich, dass er sich in Abâr vergeblich nach einem Flusse Timenâ erkundigt

habe, dass dort iiberhaupt keine Mundung eines derartigen Fiasses vorhanden und auch nicht bekannt sei. Westlich

von Abâr liegt ein Sumpf und, wie ich mich zu entsinnen glaube, mtindet dort aucli ein Bach. Beschwôren kann ich

allerdings nicht, dass dieser der Timenâ ist, den wir doch wirklicli von Pué aus besucht haben. Wie wir weiter unten

sehen werden, ist er auch den Abarern sehr gut bekannt, wenngleich, was sehr gut môglich ist, unter einem anderen

Namen. Jedenfalls unterhegt es keinem Zweifel, dass er in den Sentani-See mUndet und ist er nicht, wie Sachse annimmt.

ein Nebenfiuss des nach Osten fliessenden Sungun. Sachse hat tibrigens den Timenâ, den er auf seinem Marsche nach

Amba durchschritten hat, und auch durchschreiten niusste, richtig auf seiner Karte (N^ XII) eingetragen und, cbenso wie

wir, fossile Muscheln in seinem Bett gefunden.
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Gleich beim Betreten des Hùgels fanden sich auf der Oberflàche Korallen- und Kalkstein-

bruchstiicke losc umherliegend, aber spàter war von Gesteinen nichts zu bemerken und trat

auch nirgends unter der dichten Grasnarbe anstehendes Gestein zutage. Auf dem Weiter-

marsch, auf dem Rùcken in der Richtung N 75° W, liessen wir zur Linken ein breites Tal

liegen, das in seinem Grunde — wohl infolge ausreichender Bewàsserung — baumbedeckt war,

wahrend an den Talwànden lediglich dùrres Gras sich zeigte. In S 20° O gewahrte man als be-

nierkensvverte Hervorragung den Berg Timorodja, wahrend zu gleicher Zeit Pué, genau im Osten

Hegend, sichtbar war. Im ùbrigen erschien das im Siiden liegende Gebiet wellighùgeHg, ohne

dass in demselben charakteristische Berggipfel hervortraten. Um 10 Uhr 35 Min. gewahrte man
zur Rechten eine bewaldete Schlucht. Der Pfad macht zugleich eine Kriimmung in S 65° VV und

ging in eine sùdliche Richtung ùber, worauf in einem Abstiege der Riicken verlassen wurde,

um einen neuen in S 42° W aufwàrts zu wandern, der zugleich in sùdHcher Richtung verhef.

Wir stiegen weiter in S 70° W bergan und schlugen um 1 1 Uhr 9 Min. die Richtung S 85° VV,

10 Minuten spater Westrichtung ein. Zur Rechten zeigte sich ein Abhang und zugleich tat

sich Wald auf. Um 11 Uhr 25 Min. wurde der Marsch auf einem gebogenen Rùcken in N 85° W
fortgesetzt, kurz darauf in N 80° W und alsdann in N25°W, in welchem Augenblicke der

Dafonsero geradeaus zu beobachten war. Als um 11^/4 Uhr die Richtung N 55° W eingeschla-

gen wurde, stellten sich auf dem tonigen Boden vereinzelte Fragmente von Diabas sowie

viele kleine Quarzgerolle ein. Fùnf Minuten spàter ging der Pfad in Westrichtung ùber, worauf

wir um 11 Uhr 56 Min., beim Abwàrtssteigen ùber einen Abhang, zum erstenmale an diesem

Tage, schùtzendes Laubdach ùber uns fùhlten. Nach einer viertelstùndigen Rast ging es durch

Wald in S 20° W weiter abwàrts, alsdann durch das Bett eines Seitenbaches und gleich darauf

in den Timenà selbst, der sein Bett in Ton eingeschnitten hat. Wir wanderten in demselben

abwàrts, bis die Stelle erreicht wurde, an der die Tridaciia von DUMAS entdeckt worden war.

Von der Schale war begreiflicherweise nichts mehr vorhanden, da die im Umfluss der Jahre

in dem engen Tal niedergegangenen Regengùsse sie làngst nach tieferen Regionen befordert

haben musste.

Zunàchst begannen wir damit uns in dem lieblichen und schattigen Tàlchen hàusiich

einzurichten. Hùtten wurden aufgeschlagen und inzwischen das Mittagsmahl bereitet, worauf

nach einer angemessenen Ruhepause die Nachmittagsstunden dazu verwendet wurden, die in

reichlicher Menge aus dem wohl pliozànen Ton herausgewaschenen, hauptsàchlich durch AIol-

lusken vertretenen Fossilien zu sammeln '). Auch die lebende Welt wurde nicht vergessen

und, besonders zu dem Fange der Fische, auch die Hùlfe der Kulis in Anspruch genommen.

Dabei hatte man freilich den Bock zum Gàrtner gemacht, denn sehr bald musste LOREXTZ

zu seiner grossten Emporung gewahren, dass dièse Herren die erbeuteten Fischchen, die

durchweg nur 7'/.,-— 13 "2 cm lang waren, in aller Gemùtsruhe abschuppten, um sie zur Auf-

besserung ihrer Ménage zu verwenden. Es war nicht mehr als billig, dass sie zur Strafe dafùr

i) Dièse Mollusken befinden sich sait Anfang Januar 1904 in den Handen von Professer Charles Depéret in

Lyon, der ihre Bearbeitung tibernommen hatte. Ausser einer Empfangsbescheinung habe ich niemals wieder eine Zeile von

dem genannten Herrn erhalten. Es wurden nicht allein aile Anfragen unbeantwortet gelassen, sondern auch der wieder-

holten Aufforderung (zuletzt 1914), die Sanimlung zuriickzusenden, keine Folge gegeben. — Die aus dem Ton geschlamm-

ten Foramiuiferen gehoren nach L. Rutten zu rolystoniella craticulata F. & M. und OpercuUna graitttlosa Leym. (Nova

Guinea 6. p. 34).
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dazu verdonnert wurden, iiber die ihnen ursprùnglich zugemessene Arbeitszeit hinaus, weiter

zu sammeln.

Nach vollbrachtcm Tagewerk konnten wir im Mondenschc ine, bei herrlichem Wettcr und

in einer Umgebung, die nur Frieden atmete, die Abendstunden am Rande des murmelndcn

Bâches zubringen.

In der Frilhe des /. brachen wir auf, um die Verhàltnisse im Timenâ mehr strom-

aufvvàrts, also in sudlicher Richtung weiter zu untersuchen. In der unmittelbaren Umgebung
des Biwaks befanden die Schichten des blauen oder vielmehr blaugrauen Tones sich in schwe-

bender Lage. Eine kleine Strecke stromaufwarts gewahrte man kleine Vervverfungen. Ah und

zu fand sich eine dùnne, bis 15 cm màchtige Bank eines tonigen Sandsteins zwischen den

Tonschichten eingeschaltet. Nachdem wir 50 m in der Richtung N 85° W zurùckgelegt hatten,

vvandten wir uns waldeinwàrts, um eine Flusskriimmung abzuschneiden. Nachdem der Bach

wieder erreicht worden war, ging es in N75°0 weiter. Zu beiden Seiten der melirere Meter

Fig- 77- Gefaltete Tonschichten am Timenâ.

hohen Schlucht fanden sich Tonschichten anstehend, die abermals Einhigerungen von 10 cm

màchtigen Sandsteinlagen enthielten. Ihr Streichen war N 75° W mit schwachem Einfallen

nach N I5°0. Um 8 Uhr 20 Min. stiessen wir auf in S 70° W streichende und unter 75° nach

S 20° O einfallende Tonschichten, wàhrend 20 m weiter stromaufwarts das Failen unter 70°

nach S20°W, bei einem Streichen von S 80° O, erfolgte. Derartige Schichtenbiegungen konnten

auch noch an anderen Stellen, die nicht verstùrzt oder bewachsen waren, festgestellt werden.

LORENTZ fixirte dièse Stelle auf der photographischen Flatte, doch làsst das auf ihr erzeugte

Bild an Deutlichkeit zu wùnschen ùbrig, da die Beleuchtung in der engen Schlucht eine sehr

ungùnstige war (Fig. 77). Auf dem Weitermarsch trat nirgends etwas anderes zutage als dièse

Schichten nebst den sie begleitenden Sandsteinlagen. Dass sie eine kiastennahe Ablagerung

Nova Guinea. IV. Reisebericht. 24
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darstellen, geht bereits daiaus hervor, dass sich Stellen fanden, in denen die Tone zahlreiche

Blattabdrùcke fùhrten.

In dieser Schlucht war es auch, wo LORENTZ seine beiden ersten Kronentauben crlegte.

Dem uns begleitenden Burschen von MOOLENBURGH, namens Mânsinam — einem Eingebore-

nen aus der Gegend von Doré — , hatten sie sich durch ihre von sich gegebenen trommelartigen

Laute verraten. Sie wurden nacheinander, nichts ahnend auf dem Boden der Schlucht sitzend'

abgeschossen. Das Aufspùren derselben hatte Lorentz, wie MAnsinam, in dem ebenfalls Jàger-

blut steckte, in die grosste Aufregung versetzt Die Kronentaube [Goura Victoria beccarii

Salv.) ist ein hochst annehmbarer VogeL Er imponirt nicht allein durcli seine Schonheit und

Grosse, sondern auch durch den Wohigeschmack und die Menge seines Fleisches, das man
umsomehr zu schàtzen weiss, je langer man auf den Inhalt von Konservenbùchsen angewiesen

ist. Ich stehe denn auch nicht an, dièse Taube als das fùrnehmste Wild von Neu-Guinea, das

leider in der unmittelbaren Nàhe der Kùste bereits ziemlich ausgerottet ist, zu bezeichnen.

Wir sollten an diesem Tage noch einen anderen, wenngleich dùrftigeren Ersatz fur das

Geniuse der Blechbùchsen zu kosten bekommen, nàmlich den Palmit oder Palmenkohl, womit

man die herausgeschàlten Stammspitzen der Caryotapalme [Caryota furfuracea Bl.) bezeichnet.

Die Tonschichten v/aren in der Schluchten bis zu einer Hohe von 6 m aufgeschlossen.

Sie werden von Gerollbànken ùberlagert, deren Material durch Abgleiten der Schichten und

nachheriges Auswaschen auf den Boden der Schlucht und ins Bachbett zu liegen kommen. Es

sind vor allem Albitamphibolite [Crossitite], Epidot-, Granat- und Glimmergesteine, wie sie

als Anstehendes nur im nàchsten Umkreise des Cyclopen-Gebirges zu Hause sind. Ausserdem

kommen Diabase und Granulite vor. Unter den aus dem Ton der Schlucht herausgewasche-

nen Mollusken fanden wir schliesslich auch eine, wenn auch kleine Schale von Tridacna.

Nachdem wir auf dem Rùckwege noch eine, ebenfalls in Ton eingeschnitte Schlucht eines Sei-

tenbaches aufgesucht hatten, trafen wir kurz nach 12^/^ Uhr wieder im Lager ein. Dort hatten

sich inzwischen zu unserer Begrùssung etwa 50 Mànner aus Abâr eingefunden. Durch wen

sie von unserem Kommen Nachricht erhalten haben, ist uns ein Ràtsel geblieben, denn von

dem uns eingeschlagenen Wege aus war das Siidufer des Sentani-Sees und damit auch Abâr

vôllig unsichtbar. Als Geschenk hatten die Leute nicht weniger als 100 Kokosnùsse mitge-

bracht, die wir zum grossten Telle unter die Kulis verteilten. Wir erfrischten uns selbst an

diesen Frùchten, doch sollte ihr Genuss mir weniger gut bekommen. Auch sonst sollte dieser

Tag keinen so angenehmen Abschluss, wie der vorhergehende finden. Gegen g'/.^ Uhr des

Abends stellte sich ein heftiger und anhaltender Regen ein, der uns unvorbereitet traf und

daher die Sammlungen nicht unerheblich beschàdigte.

Die ersten Morgenstunden des 8. April konnten noch, wàhrend abgekocht und das

Lager abgebrochen wurde, zum Sammeln von Versteinerungen verwendet werden. Dann aber

traten wir um 9 Uhr 20 Min. den Rùckmarsch an. Zunàchst wurde im Bachbett in N So° O
und darauf in N abwàrts gewandert, um es gleich darauf in ostlicher Richtung zu verlassen,

um eine Kriimmung abzuschneiden. Dies geschah noch einige Maie, bevor endgùltig von ihm

Abschied genommen wurde. Hierauf gelangten wir durch Wald in einen Seitenbach, der sein

i) H. A. Lorentz hat dièses Ereignis bereits selbst beschvieben. (Eenige maanden onder de Papoea's. Leiden

1905, p. 65).
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Bett ebenfalls in fossilienfùhrende sandigtonige Schichten eingegrabcn hattc. Der Wald, durch

den wir weiter wanderten, erreichte um lO Uhr sein Ende, worauf derselbe Pfad, dem wir

am 6. gefolgt waren, wiederum eingeschlagen wurde. Um 1 1 Uhr befanden wir uns am Rande

eines kleinen, mit Wasserpflanzen erfùllten Tùmpels, der denselben Namen wie das umgebende

hùgelige Gebiet, namlich Amboi, fuhrte. Trotz eifrigen Fischens mit dem Netz konnte LORENTZ

dem Becken nichts anderes als Larven entreissen. Davon gehorten zahlreiche zu Hyla bicolor

Gray und einige zu H. dolicJiopsis Cope ^) ; ausserdem eine, wahrscheinlich der Dipterengat-

tung Odontomyia angehorende

Nach diesem kleinen Abstecher bestiegen wir den im Norden, in 300 m Entfernung lie-

genden Rùcken, der sich 201 m ù. d. M. erhebt. Um 12 Ulir 20 Min. traten wir, nach einer kur-

zen Rast am Bach Jengèdji, wieder an der Landungsstelle Iwarisô ein. Da die aus Jâga erwar-

tete Jolie noch nicht eingetroffen war, so liessen wir den grossten Teil unseres Gefolges zurùck

und bestiegen den kleineren dort zuruckgelassenen Kahn, in dem wir um i '/4 Uhr die Rùck-

fahrt antraten. Unterwegs begegneten wir alsdann dem Boot, das nach Iwariso weiterging, behufs

Beforderung der Kulis nebst dem Gepàck. Des Nachmittags um 4 Uhr war Jâga wieder erreicht.

Durch den Ausflug nach dem Timena hatten die Sammlungen eine nicht unbetrachtliche Ver
raehrung erfahren. Was zunachst die Pflanzen betrifft, so sind dièse von Th. Valeton, der die folgenden

Arten bestimnite, beschrieben worden ^) : Antiaropsis dccipicns K. Schum., Acronychia trifoliata Zoll.

var. pauciflora Val., Cansjcra hptostachya Bth., Chasalia pedicellata Val., Cratacva Hanseniannii K. Schum.,

Cyrtandra trachycaulis K. Schum. et Lauterbach, Diospyros papuana Val., Garcinia sp., Goniothalainus sp. ?,

Limnanthcmum indicu/n Vent, sp., Lippia nodiflora Rich., Nicoiiana Tabaciim L.

Aus dem Tierreich gelangten in unsere Hânde : Goura Victoria beccarii Salv., Paradisea niinor

finschi A. B. Meyer ^). — Rana papiia Less., Copiula oxyrhina Blgr., Chaperina basipahnata v. Kam-
pen, Ilyla boulengeri Méh. — Rhombatracius affinis M. Weber, Eleotris ?iesokpis M. Weber ').— âlelania

juncca Lmk,, AI. ujiifasciaia Miill., Hélix S^Papiiina^ tayloriana Ad. et Reeve, Cvclotiis guttatus Pfr. —
Colpodes Laglaizei Maindr. — Tricondyla aptera Oliv., Ciciudcla giiineensis W. Horn '"). — Hxdaticics

batchiancnsis Sharp var. similis Rég., Diiieutes tctracanthtis Rég. — Lepidiota spec. '-). — Pieroptyx

iiiicrothorax Ern. Oliv. '2). — Lepiorrhynchus trisiis Senna ^*). — Aspidomorpha australasiae var. Giierini

Boisd. '^). — Trigona keycnsis Friese, T. cincta Mocsary. — Rliytidoponcra subcyaiiea subsp. intricata

Emery, Odontoinaclius imperator subsp. rufithorax Emery, Polyrhachis dives F. Sm,^^). — Moiiomyx

I. P. N. VAN Kampen. Amphibien. Nova Guinea 5. p. 172, 175.

2} J. C. H. DE Meijere. Dipteia. Nova Guinea 5. p. 73.

3) Plantae papuanae. Bull. Dépt. de l'Agriculture N° X. Buitenzorg 1907, p. 5, S, 12, 15, 23, 34, 45, 47, 53,

55, 57, 66.

4) Die Tabakspflanze wird vvohl bei Iwarisô und nicht am Timenâ gesammeit worden sein.

5) L. F. DE Beaufort. Birds from Dutch New Guinea. Nova Guinea 5. p. 402, 415.

6) P. N. VAN Kampen. Amphibien. Ibid. p. 164, 16S, 169, 175.

7) Max Weber. Siisswasserfische von Neu-Guinea. Ibid. p. 206. 234, 256.

8) A. Bavay. Mollusques terrestres et fiuviatiles. Ibid. p. 274, 275, 281, 289.

9) M. Maindron. Carabidae. Ibid. p. 297.

10) W. HoRN. Cicindelidae. Ibid. p. 19, 20.

11) M. Régimbart. Dytiscidae, Gyrinidae et Hydrophilidae. Ibid. p. 21.

12) G. J. Arrow. Lucaniidae and Scarabaeidae. Ibid. p. 27.

13) Ernest Olivier. Lampyridae. Nova Guinea 9. p. 421.

14) H. VON SCHÔNFELDT. Brenthidae. Nova Guinea 5. p. 36.

15) F. Spaeth. Cassididae. Ibid. p. 37.

16) H. Friese. Hymenoptera. Iljid. p. 356.

17) C. Emery. Formicidae. Ibid. p. 531—532.
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DiLxtHS Montand. '). — Chaeiospania triciispidata M. Burr. ''). — Orsiiionic Lorcntzii Kulcz., Tliarralca

niaculata Kulcz. •').

Wiihrend DUMAS und VAN DER Sande am Vormittag des 9. nach der Insel Asé ruder-

ten, um dort Erkundigungen nach einem auf das Cyclopen-Gebirge fuhrenden Weg einzu-

ziehen, wanderte MooLENBURGH, dem spater DE Beaufort und LORENTZ folgten, nach Metu

Debi. Es galt dort nicht allein nach dem Rechten zu sehen, sondern auch Kisten mit Samm-
lungen dorthin befôrdern und andererseits Lebensmittelvorràte holen zu lassen. Ich bheb

allein zurùck, um das aus dem Timenâ stammende und durchnasste Material trocknen zu

lassen sowie zu etikettiren.

Nachdem die Besucher von Metu Debi am Vormittag des 10. zurùckgekehrt waren,

fassten wir den Beschluss unseren Ausflug nach dem Cyclopen-Gebirge am nàchsten Morgen

anzutreten und brach MoOLENBURGH, als der erste, des Nachmittags um 3'/^ Uhr auf, um
mit seinen Leuten sowie einem Teil der unserigen, samt Esswaren, nach Ifâr zu fahren und

dort das Erforderliche vorzubereiten, hauptsàchlich aber, um die unentbehrlichen Fiihrer und

Tràger anzuwerben.

Es herrschte noch tiefes Dunkel als wir uns am Morgen des 11. erhoben, um uns fiir

die Fahrt nach dem Cyclopen-Gebirge zu rùsten. Nachdem abgekocht und Lebensmittel sowie

anderes Gepàck in den Booten untergebracht war, konnten DE BEAUFORT, LORENTZ und ich,

in Begleitung eines anderen Telles der Kulis, wàhrend VAN DER Sande vorlâufig in Jâga

zurùckblieb, die Fahrt in westlicher Richtung um ô'/.^ Uhr antreten. Bei der Insel Asé ange-

langt, mussten wir angesichts des Cyclopen-Gebirges (Taf. III. Fig. 78) eine halbe Stunde

lang auf ein mit Kulis, die anscheinend ihre Muskelkràfte auf bessere Zeiten hatten aufsparen

wollen, besetztes Boot warten. Verabredetermassen nahmen wir nunmehr unseren Kurs nach

Ifâr, doch erhielten unterwegs Zeichen, durch die uns bedeutet wurde einen anderen Lan-

dungsplatz zu wàhlen. Es war dies die Ibaiso genannte Stelle, die N 87° W von Asé lag und

an der Moolenburgh, in Begleitung einer grossen Zahl von Ifarern, unserer bereits harrte.

In Ibaiso war keine Behausung vorhanden, sondern weiter nichts als ein, allerdings grosser

und solider, nach allen Seiten offener Schuppen, der augenscheinlich Zusammenkùnften diente.

Die nàchste Umgebung ist vollig flach und der Fuss des Cyclopen-Gebirges wohl noch 7 km
entfernt. Am mittleren Gehànge des Sor genannten Telle desselben bemerkte man das Herab-

sturzen eines kleines Wasserfalles.

Nachdem die Lasten verteilt worden waren, konnte um 11 Uhr 10 Min. der Marsch

in einer nordwestlichen Richtung angetreten werden. Zunàchst musste ein ziemlich morastiges

Gebiet, in dem sich viele Sago- und Kokospalmen fanden, durchschritten werden. Darauf

folgte Gartenland, das in einer Weise bestellt war, wie wir es sonst nirgends auf Neu-Guinea

angetroffen haben. Die Keladipflanzen [Colocasia antiquormn Schott.) — Bcte der Eingebore-

nen — waren sorgfâltig in regelmàssigen Abstànden eingesetzt und dabei von Unkraut, das

sonst die Hauptmasse der papuanischen Gàrten ausmacht, frei gehalten. Auch regelmàssige,

zur Entwàsserung des Landes dienende Gràben fehlten nicht. Sodann gab es eingezaunte

1) A. L. MoNTANDOX. Rhynchota I. Monomychidae. Nova Guinea 5- p- 566.

2) Malcoi.m Burr. Dermatoptera. Ibid. p. 9.

3) \V. KuLCZiNSKi. Spinnen aus Noid-Neu-Guinea. Ibid. p. 451, 513.
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Bananenpflanzungen und ferner Haine von Kokospalmen. Das vollig flache und ausgedehnte

Land stellt augenscheinlich alten Seeboden dar, denn ùberall gevvahrt man auf dem Koden

zerstreut umherliegende Muscheln [Unio).

Um II'/., Uhr erreichten wir das Flùsschen Kumbiaroi mit niedrigcn, sandigcn Ufern

und in seinem Bett GeroUe krystallinischer Gesteine. Nach dem Durchwaten fuhrte der Pfad

anfànglich durch hohes schilfiges Gras, darauf durch Bananengàrten, denen ein kleines Geholz

folgte und endlich in nordlicher Richtung, bei glùhendem Sonnenbrande, durch Alang-Alang.

Kurz vor 12 Uhr erreichten wir einige riesige, bereits von vveitem ins Auge fallende Gesteins-

blocke, die durch einen Uberzug von Flechten volHg schwarz geworden waren. VermutHch

bestanden sie aus Gabbro, aber es gelang nicht ein Stiick von dem ausserordenthch zàhen

Gestein abzuschlagen. Gleich darauf erfolgte die Ankunft an dem von Kokospalmen und

einigen schattenspendenden Bàumen umgebenen Unterkunftsschuppen Kraintâ, der links liegen

gelassen wurde. Auf dem Weitermarsche nahmen die schwarzen Blocke an Zahl und Grosse

zu. Um 12 Uhr 22 Min. trafen wir an dem aus dem Gebirge kommenden, rauschenden und

ùber GeroUmassen herabsturzenden Fluss Labui ein, der eine Breite von etwa 12 m besitzt

und in der Richtung N 65° W fliesst. An seinen bevvaldeten Ufern liessen wir uns zu einer

halbstiindigen Rast nieder und erlabten uns zugleich an seinem klaren und kùhlen Wasser.

Auf dem Weitermarsch wurde zunàchst ein kleiner Bach erreicht, dem in nordostlicher Richtung

aufwâits gewandert wurde. Nach einer Kletterei iiber Gesteinsblocke, gewahrte man zur Rech-

ten einen anderen Fluss, der eine Schlucht — Sauwé genannt — durchfloss. Als nach 10

Minuten weiteren Steigens derselbe Fluss abermals angetroften wurde, ging es durch das 5 m
breite Bett und unmittelbar darauf bergan auf einen mit Alang-Alang bedeckten Hùgel. Zwi-

schen dem Grase bemerkte man hier und da Laterit, wàhrend die umherliegenden Gesteins-

blocke abermals geschwàrzt erschienen. An manchen Stellen fanden sich Anhàufungen von

Quarzmassen, die auf die Nàhe von Quarzitgàngen schliessen liessen.

Von diesem Hiigel aus hatte man einen vortrefflichem Blick auf den ostlichen Teil des

Sentani-Sees. Zur Rechten blieb der hinter Nètar sich erhebende Bergriicken liegen, der sich,

von dieser Seite betrachtet, durch seine kahlen, oder vielmehr grasbedeckten Gehànge auszeichnet.

Nur nahe seinem Fuss bemerkt man eine bewaldete Schlucht. Mit dem Erreichen des Bâches

Agohorâ, dessen Bett nur eine Breite von 3 m besass, gelangten wir aufs neue in Wald, in

dem uns um 2 Uhr Hait geboten wurde, weil, wie die des Weiterwanderns ùberdrùssigen

Fùhrer erklàrten, weiter aufwàrts kein Wasser zu haben sei. Da sich am folgenden Tage her-

ausstellte, dass sie geflunkert hatten, nur weil ihnen die Lust zum Weitermarsch vergangen

war, so fielen wir in der Folge nicht wieder auf ein derartiges Gerede herein. Der Mantri

DjIBDJA fand in der Umgebung des Lagers zahlreiche Exemplare von Palaqitiinn und Payena

sowie auch Kautschuklianen, vvelche letzteren bereits DUMAS bekannt gewesen waren ').

Gegen /'/j Uhr des Abends begann sich ein kràftiger Regen einzustellen, der, mit

kurzen Unterbrechungen, auch wahrend der Nacht anhielt und mit einer erheblichen Tempe-

raturerniedrigung verknùpft war. Wàhrend das Thermometer am Nachmittage des 11. noch

i) Ev hatte damais (1901) zugleich den Versuch gemacht die Papuanen zur Kautschukgewinnung zu veranlassen.

Das von ihnen abgelieferte Produkt liess anfànglich wenig zu wiinschen iibiig. Als die Leute aber bemerkt hatten. das>

die Ware nach dem Gewichte bewertet wurde, kanien sie das nachste Mal mit Kautschukballen angetragen, ileren Inneres

aus Ton bestand.
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30° zeigte, war sein Stand am Morgen des 12. um 6 Uhr nur noch 24° C. Der Ostersonntag

begiùsste uns mit einem trùben Himmel, der nichts Gutes ahnen liess und in der Tat begann

bereits um 7 Uhr ein Regen niederzugehen, der erst gegen 1 1 Uhr etwas nachliess. Frostehid

kaucrten die KuHs unter dem Blàtterdach ihrer Hiitten und ein halbes Dutzend meldete sich

fieberkrank. Das angelegte Thermometer ergab aber ohne weiteres, dass die Vermutung gànz-

lich unbegriindet war. Zur Aufmunterung wurde aber einem jeden ein Teeloffel von dem als

Konservirungsflùssigkeit benutzten Arak eingeflosst. Gegen 11 Uhr gingen DUMAS und Moo-

LENBURGH, in Begleitung der beiden Dolmetscher PoREA und Waru auf Kundschaft aus und

kehrten noch vor Anbruch der Dunkelheit mit der Nachricht zurùck, dass ein guter Pfad

bergaufwàrts vorhanden war. Inzwischen hatte des Nachmittags gegen 3 Uhr der Regen aufs

neue eingesetzt, worauf wir wàhrend des Abends und der Nacht aufs neue von ungezàhlten

Wassermengen iiberschùttet wurden.

Am 13. setzten wir des Morgens um j'-^j^ Uhr bei triibem Wetter und einer auf 22^
j°

gesunkenen Temperatur den Marsch bergaufwàrts fort. In nordlicher Richtung wurde bald

nach dem Verlassen des Lagers ein Bach iiberschritten. Um 8 Uhr 3 Min. traten wir aus

dem Walde heraus und bestiegen den mit Alang-Alang bedeckten Abhang Timberé, aus dem

stellenweise der rote Laterit hervorleuchtete ; auch viele Quarzitfragmente lagen umher sowie

auch Stùcke des im Gebirge so verbreiteten albitfiihrenden Amphibohts. Gerade ùber uns,

etwa 300 m entfernt, waren bewaldete Bergkuppen zu erkennen, darùber hinaus aber ailes

durch eine Wolkenwand verhùllt. In der Richtung N 25° O ging es weiter bergan, wobei

màchtige, z. Tl. haushohe Gesteinsblocke bemerkt wurden. Einer von ihnen, der hart am Wege
c

zur Rechten lag, trug nach Aussage unserer Fiihrer den besonderen Namen Agia. Um 8 Uhr

28 Min. war der Wald wieder erreicht, aber vor dem Betreten desselben konnte man halb-

verschleiert einen Teil des Sentani-Sees in S 60° W ùberblicken. Auf einem schmalen Rùcken

ging es nunmehr in N 80° O und um 9 Uhr in N 35° O weiter bergan. Fiinf Minuten spàter

gelangten wir in das sehr schmale Bett des in S 50° O fliessenden Arabu und und nach Uber-

schreiten desselben wurde, nach einem weiteren Anstieg in N und NO, um 9 Uhr 25 Min.

die Anhohe Tamumé (615 m) erreicht. Von dort ging es etwas bergab in N io°0 nach dem mit

zahlreichen Gerollen von Albit-Epidotamphiboliten erfùllten Bett des Abankëbèr, der in einer

Schlucht in S 40° O fliessend, an einem Absturz einen Wasserfall bildet. Der Name bedeutet

soviel wie Kasuar und die Légende will, dass zu einer Zeit, als seine Flùgel noch imstande

waren ihn durch die Lùfte zu tragen, ein solcher Vogel, der sich an den Rand des Abgrun-

des gesetzt hatte, von einem anderen heruntergestossen worden sei, was zur Folge hatte,

dass seitdem kein Kasuar mehr fliegen kann.

l) Der Kasuar hat fur die Papuanen aus dem Grunde ein besonderes Intéresse, weil er der einzige ihnen be-

kannte Vogel ist, der nicht fliegen kann. In Tarfia wurde uns am 25. Juni das Folgende erzahlt : Wenn einmal eine

Frau nach dem Ursprung der den „heiligen" Floten entlockten Tone fragt, so wird ihr bedeutet, dass friiher einmal ein

Kasuar ebenfalls eine derartige, ganz ungehôrige Frage gestellt habe, worauf ihm zur Strafe dafiir die Fiihigkeit genom-

nien worden sei von seinen Fliigeln Gebrauch zu machen, ein Loos, dass aile ubrigen mit ihm teilen mussten. Uber an-

dere I.egenden, die diesen Vogel zum Gegenstand haben berichten J. I,. D. van der Roest (Uit het leven der bevolking

van Windessi. Tijdschr. v. Ind. T. L. en Vk. 40. Batavia 1898, p. 174— 175), J. S. A. VAN Dissel (Reis van Goras

langs de Bëdidi, en over Womëré naar Goras. Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Genootsch. (2) 24. 1907, p. 1007—lOoS) und

Jos. MtlER (Myten und Erzahlungen der Kustenbewohner der Gazelle-Halbinsel (Xeu-Pommern). Anthropos-Bibliothek 1.

Munster 1909, p. 263).
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Das an dieser Schlucht anstehende Gestein war ein Albitamphibolit ; in dem Bett des

ervvàhnten Bâches wurde jedoch auch ein StUck von Quarzit gefunden, das Bleiglanz enthielt.

Um g^l^ Uhr wurde der Marsch in N 80° O fortgesetzt, wobei zur Linken ein in S 10° W
fliessender Bach Hegen gelassen wurde. In der Umgebung standen vicie Exemplare eincr Gar-

cmia, die griine essbare Frùchte trugen. Um 10 Uhr schlugen wir, stetig bergan steigend, die

Richtung N 25° W, uni 10 Uhr 4 Min. N 10° O und lO Minuten spâter die Richtung N 20° W
ein. Nachdem wir uns um 10 Uhr 25 Min. zum Rasten niedergelassen hatten, setzte eine

Viertelstunde spàter der Regen wieder ein. Die Tràger brachen um 10^/4 Uhr wieder auf,

wàhrend wir eine Viertelstunde spàter folgten, da, der Steilheit des Gehànge wegen, jene

doch bald eingeholt waren. Wir stiessen um io'/4 Uhr auf eine, Buntiam genannte Stelle, an

der sich ein wahrer Teppich rotbliahender Begonien ùber dem Waldboden ausbreitete, ein, in

diesem blumenarmen Gebiet doppeit ùberraschender und willkommener Anblick. Darauf ging

es ùber einen schmalen Rùcken, der zu beiden Seiten von tiefen Talschluchten begrenzt war,

weiter aufwàrts. Je langer, je mehr kamen in der von Feuchtigkeit durchtrànkten Atmosphàre

die Epiphyten zur Geltung, indem ùberall Steine und Baume mit Moosen und Flechten be-

kleidet waren. Um ii'/.^ Uhr schlugen wir N 10° 0-Richtung und um 11 Uhr 36 Min. eine

nordliche ein, nachdem die Anhohe Pantjana erreicht worden war. Eine Viertelstunde spàter

trafen wir an dem rauschenden Aiwaitjài Tâm, der in S 50° O floss, ein und liessen uns dort zur

Rast nieder. Hier wurde uns abermals eine botanische Uberraschung zu teil durch das Auf-

treten einer Araucaria '). Das herrschende Gestein der Umgebung war wiederum Albitamphi-

bolit, doch fanden sich auch Stùcke eines dunklen Camptonits, die jedenfalls Gàngen entstam-

men. Um i'/4 Uhr wurde auf dem Weitermarsch in N 30° O zunàchst der Aiwaitjài Tarn

ùberschritten, worauf um i Uhr 40 Min. der Aiwaitjài Fâm, der in S 60° O floss und wie sein

Bruder mit Gesteinsblocken erfùllt war, erreicht wurde. Beide sind die Quellflùsse des Aiwaitjài.

Nunmehr ging es auch durch den Aiwaitjài Fâm und darauf eine Wegestrecke weiter bergan,

um die Stelle Senawoi (1109 m) um i'/^ Uhr zu erreichen, auf der das Lager aufgeschlagen

wurde (Fig. 79). Nachdem die Abendschatten sich herabgesenkt hatten, wàhnte man in der

i) Araucaria excelsa R. Br. nach Th. Valeton (Bull, de l'Agriculture aux Indes Neérlandaises N° X. Buiten-

zorg 1907, p. i), A. Cunninghamii Forbes nach S. H. Kookders (Nova Guinea 8, p. 613). — Nachdem David Don
(Descriptions of tvvo new Gênera of the Natural Family of Plants called Coniferae. Transact. Linn. Soc. 18. London 1841,

p. 164) das Vorkommen von Araucaria auf Neu-Guinea vermutet hatte, wurde dièse Gattung 1S73 zuerst von Odoardo
Beccari auf dem Arfak-Gebirge nachgevviesen. (Esplorazione dei Monte Arfak. Cosmos di Guido Cora 3. Torino 1875

—

76, p. 93). Im Jahre 1888 wurde darauf die A. Hunstciiiii von Carl Hunstein in der Gegend von Butauèng in Kaiser

Wilhelms-Land entdeckt. (Nachrichten von und iiber Kaiser Wilhelms-Land 4. Berlin 1888, p. 6; K. Schumanx und

K. Lauterbach. Flora von Kaiser Wilhelms-Land. 1901, p. 11). Auch Bruno Geisler fand sie 1892 in demselben Ge-

biete. ( A. B. Meyer. Neuer Beitrag zur Kenntniss der Vogelfauna von Kaiser Wilhelmsland, besonders vom Huongolfe.

Abhdlg. und Berichte K. Zoolog. und Anthr. Ethnogr. Muséum Dresden 1892/93. Berlin 1894, N° 3, p. 3). Uber

das Vorkommen von Araucaricn im nôrdlichen Teile von Deutsch-Neu-Guinea berichtete LUDW. Kàrnbach (Cher

die Nutzpflanzen der Eingeborenen in Kaiser Wilhelmsland. A. Engler. Botanische Jahrbiicher 16. Leipzig 1893. Beibl.

N° 37, p. Il) und dann neuerdings im Bew'ani-Gebirge in 900 m Hôhe, nur etwa 90 km SO vom Cyclopen-Gebirge

entfernt, Leonh. Schultze Jena. (Forschungen im Innern von Neuguinea. Mittlg. aus den D. Schutzgeb. Ergzgsh. 5. Ber-

lin 1914, p. 31). Im siidwestlichen Teile von Neu-Guinea wurde ihre Anwesenheit in 700 m Hohe von A. A. Pulle im

Schneegebirge festgestellt. (Naar het Sneeuwgebergte von Nieuw-Guinea. Amsterdam [1915], p. 119). Was Britisch-Neu-

Guinea betrifft, so kommt Araucaria Ciuitiiiighamii am Mount Obree, im Owen Stanley-Gebirge, von 6000 feet aufwàrts

an, vor. ( Ferd. von Mueller. Descriptive Notes on Papuan Plants 9. Melbourne 1890, p. 65). Sir W'ili.iam Macgregor
fand 1896 endlich Araucaricn am Mount Scratchley in 11 100 feet Ilohe. (Annual Report on Brit. New (luinea 1896—97.

Brisbane 1898, p. 9).
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lautlosen Slille, in der kein Lùftchen sich regte, in das Feenreich versetzt zu sein. Die Moos-

teppiche sowie die von den Bàumen herabhàngenden Flechten waren von einem fahlen Licht-

schinimer iibergossen und man wiirde sich gar nicht gewundert haben, vvenn hinter den

Bâumen plotzlich Elfen oder Klabautermannchen zum Vorschein gekommen wàren.

In der Frùhe des 14. stand das Thermometer auf i/'/a"; aber das Wetter war schon

geworden. Wie unsere Fiihrer sagten, war es bis zu der am Nordabhang liegenden Landschaft

Orûm noch ein Marsch von 12 Stunden. Dièse von dieser Stelle aus zu besuchen, lag nun

Fig. 79' Urwald im Cyclopen-Gebirge.

nicht in unserer Absicht, wohl aber den Gebirgslcamm moghchst weit zu uberschreiten, um
darauf nach dem Lager zuruckzukehren. Wir traten die Wanderung um 8 Uhr in der Rich-

tung N 10° W an; 10 Minuten spàter vvurde sie in N 10° O fortgezetzt und um 8 Uhr 12 Min.

der 2 m breite Bach Srombi, an dem zahlreiche Blocke von AmphiboHt bemerkt wurden,

ùberschritten. Gleich darauf erbhckten wir in N 45° W den schroffen und bewaldeten Gipfel

des Bâsoro Semongka. Um 8 Uhr 20 Min. wurde der in SO fliessende Bach Remèrhu oder,

wie er von anderen genannt wurde, Romboi erreicht. Die Anhohe, auf der wir uns befanden,

hiess Batahéra. In der Richtung N 20° O weiter ausschreitend, ging es um 8 Uhr 32 Min.

uber den i m breiten, in N 25° O fliessenden Batawi und 2 Minuten spàter ùber einen zweiten

Bach, der sich ein wenig stromabwàrts mit dem vorigen vereinigte. Auf der Weiterwanderung

in N 10° W iiberschritten wir um 8 Uhr 42 Min. den in sùdosthcher Richtung fliessenden,

etwa 2 m breiten Bach Grimbâi. In nordHcher Richtung ging es nunmehr vier Minuten spàter

durch den Bach Mowé, der in S30°0 floss, worauf um 9 Uhr 5 Min. die Anhohe Senagoi erreicht

wurde, die zum Rasten Gelegenheit bot. Man hatte von ihr aus einen Blick auf den in N70°W
aufragenden hohen und steilen Gipfel des Pisâro. Genau im S sah man eine Wasserflàche

durchschimmern, die nur diejenige des Sentani-Sees sein konnte. In S65°W tat sich endlich

der Gipfel des Sordébé auf, der nur noch eben iaber dem Abhang hervorragte.
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Nachdem die Wanderung um 9 Uhr 22 Min. in N 25° O fortgesetzt worden war, ging

es 20 Minuten spâter iiber einen Bach, dessen Quelle nur wenige Schritte weiter aufwàrts lag.

Um 9 Uhr 55 Min. wurde die Richtung N 50° O eingeschlagen und um lo'/4 Uhr hatten wir

die Kammhohe in 1278 m erreicht '). Dieser Punkt nannte sich Orc und Baumfarne sowie

Pandaneen waren bis hierher treue Begleiter geblieben. Der Nebel, in den wir geraten waren,

liess wenicT mehr erkennen und im Norden konnte man den Stillen Ozean nur noch eben

durch den Schleier hindurchschimmern sehen. Einen volligen Strich durch die Rechnung machte

der um 10 Uhr 25 Min. einsetzende heftige Regen. Als er um 11 Uhr noch nicht aufgehort

hatte, beschlossen wir nach dem Lager zurùckzukehren. Unterwegs fiel uns die grosse Menge

von Blutigeln auf, die der Regen ins Freie gelockt hatte. An der Stàtte Senawoi trafen wir

um 12 Uhr 10 Min. wieder ein. Auf die abwechselnd Regen und Sonnenschein bringenden

Nachmittagsstunden folgte eine empfindlich kalte Nacht.

Bei schonem Wetter konnten wir am Morgen des 15. um y^j^ Uhr aufbrechen und

rasch volizog sich auch der Abstieg in die tieferen Regionen. Bereits kurz nach lo'/j Uhr

waren wir auf der mit Alang-Alang bedeckten Anhohe Timberé wieder angelangt. Ganz anders

wie am 13. gestaltete sich die Aussicht, denn diesmal lag der Sentani-See gleich einer Land-

karte vor unseren Augen ausgebreitet. Das Panorama hatte dort eine Ausdehnung von der

Bucht von Pué im Osten bis zu derjenigen von Dojo im Westen. Im Suden lag der Berg-

riicken von Nètar, der mit demjenigen Teil des Gebirges, auf welchem wir standen, durch

einen rippenformigen Auslàufer verbunden war.

Weiter abwàrts steigend, trafen wir um 11^/4 Uhr am Bach Sauwé ein, an dem wir

uns zur einer Frùhstùcksrast niederliessen. Nach dem um 12^/2 Uhr erfolgten Aufbruch, ging

es eine halbe Stunde spàter an der Raststàtte Kraintâ vorbei, worauf um 2'/^ Uhr Ibai'so

wieder erreicht wurde.

Um 3^/2 Uhr gingen der Mantri DjIBDJA und der Pflanzensammler Adjip, des Herba-

riums halber, nebst 15 Kulis in 2 Booten nach Jâga ab. Inzwischen waren die Bewohner von

Ifâr, die wàhrend der letzten Tage unsere Begleiter gewesen waren, abgelohnt worden. In

Reih und Glied hatten die Leute sich aufgestellt, um nacheinander den ausbedungenen Gegen-

stand in Empfang zu nehmen. Als einem halbwiachsigen Jungen das heissbegehrte Gùrtelband

ùberhândigt worden war, wurde es ihm sofort von einem àlteren Manne aus der Hand ge-

rissen. Wir mussten diesem abstossenden Vorgange mit verschrànkten Armen zusehen, denn

das Herkommen will es nun einmal, dass die in einem Jùnglingshause oder einem Karawari

untergebrachten, keinerlei Eigentumsrechte geltend machen konnen -).

Da die Ifarer im Gebirge tiichtig mitgefuttert hatten, so war auch unser Reisvorrat zu

1) Der hochste Gipfel des Cyclopen-Gebirges (1959111) wurde im Juni 191 1 vom Hauptmann J. F. E. ten Kloos-

TER, dem LeutD. z. See Vastenon und Dr. P. F. Hubrecht erstiegen. Nach ihren Erkundigungen heisst er Sinakob und
nicht Sor, wie D. A. P. Koning angegeben hatte. Er wurde uns als Remor bezeichnet, und es scheint als ob er bei den

einzelnen Stâmmen unter verschiedenen Namen umgeht. (Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Genootsch. ag. 1912, p. 76).

2) Van der Sande hatte einmal im Karawari von Tobadi, den natUrlich vergeblichen Versuch gemacht, den

Eingeborenen europaische Begriffe beizubringen. Er hatte den jungen Leuten eine Freude machen wollen und ihnen eine

Metallharmonika mitgebracht, um darauf nach Herzenslust klimpern zu konnen. Als die mitanwesenden .'ilteren Herren

ihn darob auslachten und bemerkten, dass dies nicht aagângig sei, wollte er das Instrument wieder mitnehmen, worauf

die Leute, verstiindnisvolle Blicke miteinander tauschend, schmunzelnd das Zugestandnis machlen, das Eigentumsrecht der

Jiinglinge anzuerkennen. Man frage nur nicht, auf wie lange.

Nova Guinea. IV. Reisebericht. 25
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Ende gegangen und mussten als Ersatz die ganz wohlschmeckenden, aber nicht schon aus-

sehcnden Knollen der Colocasia antiquoruin, der Koladi der Malaien, herhalten.

^\'ir wollen nunmehr auch das Ergebnis der im Cyclopen-Gebirge gemachten Aufsammlungen mit-

teilen. Die pflanzHche Ausbeule bestand aus den folgenden Arten'): Araucaria cxcclsa R. Br., Cysiopiis

fimbriatns J. J. Smith, Ncuwiedia ca/anf/ioidcs Ridl., Tropidia sp., Ck/oran/kics officiiialis Bl., Mclicope iiovo-

guinecnsis Val., Rhyticaryum oxycarpitni K. Schuiii., 1 F/acourtia Riikatii Z. et M., Bcgonia isopicra

Dryand var. hirsiita, B. Latitcrbachii ^Varbg., ? Mcdinilla quintupiuicrvis Cogn., Halorhagis scahra Koenig

sp. var. iwvaguincensis Val., Discocalyx ? Schlechteri K. Schum. et Lauterb., Palaquium calophylliiiu Pierre,

Dicliotrichiiim triflorum Val. ^), Wendlandia paniciilata P. DC, ? Ophiorhiza Mungos L., Lasianthiis

iomeniosus BL, Morinda citrifolia L., Wcdclia spilaiithoidcs F. v. M. Ferner hat J. J- Smith noch eine

Microstylis tubiilosa J. J. Sm. beschrieben Bei dieser Gelegenheit môge noch erwâhnt werden, dass

K. GjELLERUP im Juni 191 1 ein weit umfangreicheres Herbar aus dem Cyclopen-Gebirge zusammen-

gebracht hat '').

Die von der zoologischen Sammlung bestinimten Arten sind : Ptilinopus supcrbiis Temm. et Knip,

Charmosynae joscpJiina Finsch, Scrkoriiis olivacca Salv., S. beccarii Salv., Rhipidura hypcrythra Gray, Poe-

cilodrxas leucops melanogeiiys A. B. Meyer, Gerygonc palpcbrosa \Vall., Edoliisoina schisticeps Gray, Pachy-

ccphala griseiceps jobiensis A. B. Meyer, Pitolnii dichrous Bp
,
Diphyllodes vtagnifica Penn., Paradisca

viinor fiiischi A. B. Meyer, Ptilotis inoufana Salv., Zosterops novaegiiinea Salv. '•'). — Euygnis aspcr Gùn-

ther. — Copiula oxyrhina Blgr. '). — Sciiala propinqua Tapp. Canefri, Helicarion pygiiiciis Bavay. —
Tricondyla aptcra Oliv. — Platyncctes deceiitpuncfatus Fab. var., Macrogyrns rcticulatus Rég

,
Dacty-

lostcrnuni dyiiscoidcs F. •"). — Analachcs pnbcrilis Kuwert. — Colpodcs papuc/ise Maindr. '^). — Lacluto-

stcrna sp. '^). — Epilachna signatipciinis Boisd. '''). — Lnciola anthracina E. Oliv. '•'). — Xylothrips

rcligiosus Boid. — Stcthotcs intégra Jac, Oidcs dicliroa Blanch., Agonia Mcijcrci Ws. Aspidoiiiorpha

1) Th. Valeton. Plantae papuanae. Bull. Dcp. de TAgriculture X. Buitenzorg 1907, p. l. 3. 4, 5, 24, 30,

34, 35i 36, 40, 41, 43, 44, 57, 61, 62, 64, 67, 69.

2) Siehe auch C. Lautekbach. Gesneriaceae. Nova Guinea 8. 2. p. 859.

3) Neue Orchideen des malaiischen Archipels. Bull. Dép. de l'Agriculture X° \". Buitenzorg 1907. p. l, auch

Nova Guinea 8. l. p. 34.

4) Aus diesem wurde bis jetzt beschrieben : Xanthosioma papuaniis I.autbch., CyrtanJya subcrosa Lautbch.,

C. Gjellerjtpii Lautbch., C. Pulleana Lautbch. (C. Lauterbach. Myrtaceae. Nova Guinea 8. 2. p. 854, 861, 862). — Wcdclia

spilanthoidcs F. v. Muell. (C. Lauterbach. Compositae. Ibid. p. 866). — Coisia oriia/a Becc, C. tiuigiiilata Schltr.

(J. J. Smith. Corsiaceae. Ibid. p. 893). — Biirmannia longifolia Becc, B. Gjellcrupii J. J. S. (J. J. Smith. Burman-

niaceae. Ibid. p. 895). — Rhododendron Lindaiteamim Kds., Rh. W'rightianuin Kds. var. cyclopcnsc J. J. S., Rh. Vonroc-

meri J. J. S., Diplycosia sclosa J. J. S., Vaccinium cyclopcnsc J. J. S.. papiiannin J. J. S. (J. J. Smith. Ericaceae. Nova

Guinea 12. p. 129, 130, 133, 135, 146, l62).- — riiyllaiitlius IVcinla/idii K. Schum. (J. J. Smith. Euphorbiaceae. Ibid.

p. 543). — Macodes Sandcriatta Rolfe, Coclogvnc aspcra/a Lindl. Flocoglottis Lowii Rchb. f. var. papuana J. J. S., P. lali-

frons J. J. S., Phajus montâmes J. J. S., n roi/i lu-c/ia ptilchra Schltr., Microsiylis carinatifolia J. J- S., Agrostophylluin

cyclopcnsc J. J. S., A. curvilabrc J. J. S., Gloiuci-a siiblacvis J. J. S., G. dtibia J. J. S., Cciatostylis longicaiilis J. J. S.

(J. J. Smith. Orchidaceae. Ibid. p. 193, 197, 201, 203, 215. 220, 231, 233, 240, 245, 268).

5) L. F. DE Beaufort. Birds from Dutch New Guinea. Nova Guinea 5. p. 399, 404, 40S, 409, 410, 411.

412, 413, 415, 417, 418.

6) Th. W. van Lidt de Jeude. Reptilien (Schlangen). Ibid. p. 522—523.

7) P. N. VAN Kampen. Amphibien. Ibid. p. 168.

8) A. Bavay. Mollusques terrestres et fluviatiles. Ibid. p. 286—287.

g) W. HORN. Cicindelidae. Ibid. p. 19.

10) M. Régimbart. Dytiscidae, Gyrinidae et Hydrophilidae. Ibid. p. 21, 22.

11) Richard Zang. Passalini. Ibid. p. 26.

12) M. Maindron. Carabidae. Ibid. p. 298.

13) G. J. Arrow. Lucanidae and Scarabaeidae p. p. Ibid. p. 27.

14) J. Weise. Coccinellidae. Ibid. p. 305.

15) Ernest Olivier. Lampyridae. Nova Guinea 9. p. 417.

16) Pierre Lesne. Bostrychidae. Nova Guinea 5. p. 33.

17) J. Weise. Chrysomelidae. Ibid. p. 312, 316, 332.
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austraîasiac var. Gucrini Boisd. '). — R/iytidoponcra snhcyanca subsp. iransversiruga Emery, Diacamma
rugosum Guill. subsp. sciilpiurata F. Sm., OdontomacJiiis rtificeps F. Sm. subsp. cephalotcs F. Sm. var.

fusca Emery, O. iinpcralor Emery, Creinatogasier polita F. Sm., Lcptomyrmcx fragilis F. Sm., Technoiiiyr-

mcx albipes F. Sm., Pscudolasiiis brcviccps Emery, Caiiiponotus quadriceps F. Sm. var. nana Emery, Poly-

rhachis sericata Guér., P. hostilis F. Sm. var. hirsiita Emery, P. aiirita Emery — Xylocopa combi-

nata Rits., Trigona flavivcntris Friese, T. cincta Mocsary — Monotiyx mixtus Montand. — Platyrhacus

margaritatus Poe. sp. ^). — Agonosoma aeneum F., Sarcophaga sp. — Nov. gen. nov. sp, (Libellulidae) ')

Argiolestcs obscura Selys. — Echinosoma westcrmani Dohrn, Cliclisoclics morio Fabr. sp. ^). — Archi-

daciis bifasciatiis Redt., A. roseus Stoll. — Maracandus albiceps Lom. Encyocrypta anniilata Kulcz.,

Mesida hiiniilis Kulcz. '2). — Anoctiis Lorentzi Oudem. — Phcrctima cyclops Cogn. •'').

Wâhrend der Nacht hatten wir ein gutes Unterkommen unter dem Schuppen von

Ibai'so gefunden. In der Frùhe des i6. April, um ô^/j Uhr, traf VAN DER Sande verabrederter-

inassen ein, um an der, ùber die westliche Hâlfte des Sees sich ausdehnenden Rundfahrt

teilzunehmen. Wie am vorhergehenden Abend, waren inzvvischen zahlreiche Eingeborene, be-

sonders von Ifar, heriibergekommen, um Tauschhandel zu treiben.

Ua unsere Boote des Gepàckes wegen nicht ausreichten, hatten wir von den Ifarern

noch 2 Kanus gemietet. Um 8 Uhr 25 Min. konnte die Flottille sich in Bewegung setzen,

um zunàchst in OSO làngs der niedrigen, von aus Diabas bestehenden Hiigeln bekrànzten

Kùste zu rudern. Nach der Umschiffung des bereits bekannten Vorgebirges Galé, wurde auf das

Eiland Ajanijo zugesteuert. Hart an seinem Nordostufer erhoben sich die 8 auf Pfàhlen ruhen-

den Hàuser, die zugleich einen Teil des Dorfes Jabué ausmachten. Ferner vvar das Ufer mit

Kokospalmen besetzt, wàhrend der sich + 10 m ùber ihm erhebende Hijgel bewaldet war. An
der Sùdecke wurde Diabas anstehend gefunden. Hierauf wurde die Fahrt làngs des Festlandes

fortgesetzt und zunàchst das dort liegende Dorf Asër bemerkt. Sùdlich davon wird das Land
flach und niedrig, worauf das Dorf Jabué folgt. Alsdann gewahrt man noch ein paar Hùgel,

an die sich eine sumpfige, hauptsàchlich mit Sagopalmen und Pandaneen bedeckte, von den

Flùsschen Bu Jàu und Jawoi durchzogene Niederung anschliesst. Im Sùden erblickte man die

hinter dem Sùdufer des Sees sich erhebende Hùgelreihe, die teils gras-, teils waldbedeckt war

und an deren Abhàngen der nackte Kalkstein zutage trat.

Um 9 Uhr 50 Min. waren wir an dem Osteingang der reichlich i km breiten Simbârâ-

Strasse, die das ostliche Becken des Sees mit dem westlichen verbindet, angelangt. Nachdem sie

gequert worden war, trafen wir eine Viertelstunde spàter vor dem aus 8 Hàusern bestehenden Dorf

1) F. Spaeth. Cassididae. Nova Ciuinea 5. p. 37.

2) C. Emery. Formicidae. Ibid. p. 531— 533.

3) H. Friese. Hymenopteia. Ibid. p. 354, 356.

4) A. L. MoNTANDON. Rhynchota I. Ibid. p. 566.

5) Cari, Graf Attems. Myriopoden von Neu-Guinea. Ibid. p. 573— 574.

6) J. C. H. DE Meijere. Diptera. Ibid. p. 80, 88.

7) Nach H. W. VAN der Weele eine mit Orthetriim verwandte Gattung. (Moiphologie und Entwicklung der

Gonapophysen der Odonaten. Tijdsclir. v. Entomologie 49. 's Gravenhage 1906, p. 183).

8) H. W. VAN DER Weele. Neuropteroidea. Nova Guinea 5. p. 386, 387.

9) Malcolm Burr. Dermatopteia. Ibid. p. 9. 10.

10) C. Brunner von Wattenwyl. Phasmidae. Ibid. p. 14.

11) J. C. C. Loman. Opilioniden aus Neu-Guinea. Ibid. p. 7.

12) W. KuLCZiNSKi. Spinnen aus Nord-Neu-Guinea. Ibid. p. 423, 462—463.

13) A. C. Oudemans. Acari. Ibid. p. 146— 147.

14) L. CoGNETTi Di Martiis. Oligochaeta. Ibid. p. 554— 555.
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Simbârâ. Wàhrend ostlich davon ein kleiner Bach, der Dâtjé Bu mùndete, erhob sich unmit-

lelbar hinter den am Ufer stehenden Hàusern ein, aus dichtem Kalkstein bestehender, gras-

bedeckter, etwa 10 m hoher Hùgel '). Weiter bergaufwàrts stellte sich Wald ein. Kuiz vor dem
Eintreffen der Boote erschallte von unserer Seite der laute, im Laufe der folgenden Tage noch

oft wiederholte Ruf: „Kâmoro"! -), dem man noch den anderen folgen liess: „Mâti-Mâti" ! ^).

Flugs kletterten dann die Jungen in die Palmen, um bei der Landung die gewùnschten

Kokosnùsse bereit zu halten und den dafùr versprochenen Lohn in Empfang zu nehmen. Bei

der brennenden Hitze, die auf dem See lastete, war nichts willkommener aïs eine derartige

Erfrischung. Auch sonst liess der Empfang bei den Simbârern nichts zu wùnschen ùbrig. Sie

schleppten eine Menge Hausrat sowie Waffen herbei, die gegen Messer und Tabak einge-

tauscht wurden. WestHch, etwa 100 Schritt vom Ort entfernt, gewahrte man in einer kleinen

Bucht noch das aus 5 Hàusern bestehende Dorf Baborâge (Karte III, Nebenk. cj,

Fig. 80. Hugel oberhalb Simbârâ am Sudufer des Sentani-See.

Um 10^/4 Uhr wurde die Fahrt in westlicher Richtung fortgesetzt, auf der uns zunachst

die kahlen, fast nur mit dùrrem Grase bedeckten Hùgel, die auf eine bereits vorgeschrittene

Dévastation hinwiesen, begleiteten (Fig. 80). Man kann sagen, dass in absehbarer Zeit kein

Wald und damit kein fur den Gartenbetrieb urbar zu machendes Land in der unmittelbaren

1) Nach L. RuTTEN (Nova Guinea 6. p. 33—34) enthalt das Gestein, neben unbestimmbaren Foraminiferen,

nur undeutliche Reste von Orbitolitcs.

2) Kà =r Kokosnuss, m'ôr'ô = jung. Die Malaien wurden sagen kalapa iiiiida.

3) Mati-Mâti sind die kleinen Perlen, die in zivilisirten Gegenden zu Stickereien verwendet werden. Sie «aren

am Sentani-See die gangbarste Munze, wàhrend sie an der Jotëfa-Bai verschmaht wurden.

4) Babrongko nach F. J. P. Sachse und P. F. Hubrecht. (Tijdschr. K. Nedcrl. Aardr. Gen. (2) 28, 191 1,

p. 927).
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Nàhe des Sees mehr anzutreffen sein wird '). Dreiviertel Stunden spàter ging es eine VVeile

an einer sumpfigen Niederung vorbei und nach dem Verlassen der Simbâra-Strasse wurde eine

breite flache Bucht gequert, worauf um 12 Uhr 20 Min. die Ankunft vor Seisàrâ crfolgte.

Unten, unmittelbar am Ufer, fand sicii im Anstehenden ein brockeliger Tufï, Kalkstein

jedoch nur in Gestalt von Gerollen Dort standen aneinander gereiht auch die 20 Hauser

des Ortes. Westlich von dem Vorsprung, an dem das Dorf liegt und der ebenfalls aus Tuff

besteht, erhob sich eine Plattform, die wir bestiegen und auf der sich auch die Einwohner-

schaft eingefunden hatte (Fig. 81). Ganz im Gegensatz zu derjenigen von Simbârâ, war sie

zudringlich, um nicht zu sagen frech und dièses Benehmen wurde bereits hervorgekehrt als

Bananen, Ubis und Kokosniisse zum Verkauf angeboten wurden. Die ùblen Erfahrungen,

welche die Vermessungsabteilung des Kreuzers „Ceram" zwei Jahre vorher mit genau den-

Fig. 81. Seisârâ am Sudufer des Sentani-See.

selben Leuten gemacht hatte, bewogen uns den Aufenthalt abzukùrzen und um l Uhr die

Boote wieder zu besteigen. Der regelmàssig in den Nachmittagsstunden sich einstellende Wind

hatte sich aufgetan und der dadurch bewirkte starke Wellenschlag war auf der Weiterfahrt

in nicht geringem Masse hinderHch. Zunachst landeten wir ein paar Kilometer westlich von

Seisârâ, wo wir uns in einer verwahrlosten Ubipflanzung zum Frùhstùck niederhessen. Nicht

lange sollten wir hier ungestort lagern, denn flugs tauchten auch die Seisârer wieder auf,

diesmal aber in einiger Entfernung bleibend, um unserem Tun und Treiben zuzuschauen.

Nachdem an der Landungsstelle noch geschichtete Tufte mit einem Streichen von N 40° W

1) Sachse ist der schwerlich aufrecht zu erhaltenden Ansicht, dass dieser Zustand nicht auf Entwaldung zuriick-

zufuhren, soudain durch die ungunstige Bodenbescliaffenheit bedingt sei. Es gibt aber auf Neu-Guinea die schonsten \Y;il-

der anf Korallenkalkstein.

2) Seisoro oder Dondaje nach F. J. P. Sachse (1. c. pag. 827).

3) Nach L. RUTTEN (Nova Guiuea 6. p. 34) liess sich in dem Gestein nur die Anwcsenheit einer kleinen Num-
mulinide feststellen, da die iibrigen organischen Reste durch Umkrystallisirung unkenntlich geworden waren.
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und einem Fallcn von 40° nach S 50° W beobachtet hatten, setzten wir die Fahrt fort. Da
der Wellenschlag die stark besetzten Boote in die Gefahr des Vollaufens brachte, wurde nach

einem fiir da? Nachtlager geeigneten Platz, ausserhalb der Sphàre von Seisârâ, ausgcsehen. Der

See wurde in NW-Richtung gequert, aber, so làcherlich es scheinen mag, an dem jenseitigen,

von niedrigen Hiigeln umgebenen Ufern war keine geeigncte Stàtte zu finden. Endlich fiel unser

Auge auf ein paar Inseln, die in der sudlichen Fortsetzung der Si'siri-Bucht lagen und auf

dièse wurde zugesteuert. Zuerst stiessen wir auf das kleine Eiland Fau, das wir liegen liessen,

um gegen 3^/4 Uhr auf der in SO sich daran anschliessenden, langgestreckten Insel Serebé

Sigi ') zu landen. In der Hohe von einigen Metern fand sich ein zum Lagern geeigneter

Platz, der allerdings erst von dem Strauchwerk gesàubert werden musste. Das Eiland besass

an dieser Stelle nur eine Breite von etwa 14 m, wàhrend seine Lange auf 300 m geschâtzt

werden kann. Das anstehende Gestein war wiederum Diabas.

Am Morgen des 17., um y'-^j^ Uhr, bestiegen wir, unter Zurùcklassung des Gepàcks,

wieder die Boote und ruderten zunàchst nach der Insel Fau, die aus einen grasbedeckten Hiigel

von Diabas besteht und der nur an seinem Fuss von Bàumen umgeben ist. Darauf setzten

wir die Fahrt nach dem Westufer des Sees fort, das von 200—250 m hohen, grasbedeckten,

seltener bevvaldeten Hùgeln umrahmt wird. Rippenformige Auslâufer gehen von ihnen aus

und endigen am Strande. Hinter dem Siidufer erscheint ein fast vollig bewaldetes Kalkgebirge

von annàhernd gleicher Hohe. Genau im Westen von Fau wurde an einer Stelle gelandet,

an der sich eine steile, etwa 10 m hohe Felsvvand fand, die aus einem grauen geschichteten

Tuff bestand und in geringer Hohe ùber dem Spiegel des Sees zahlreiche, bis faustgrosse

Gerolle von Diabas und Gabbro als Einschlusse enthielt. Auf der Weiterfahrt làngs des Ufers

in nordlicher Richtung, kamen wir an der Miindung des unbedeutenden Bu Kuwâi vorbei.

Das hier und da anstehende Gestein war stets derselbe Tufif '). Um 9 Uhr 8 Min. erreichten

wir das an einer flachen Bucht liegende Dorf Kaiware, das aus 10 Hâusern, ungerechnet die 3

im Bau begrififenen, bestand '). Sie lagen sàmtlich, ganz nahe dem Ufer, im Wasser (Fig. 82).

Von einigen dreist auftretenden Individuen abgesehen, betrugen die Einwohner sich ganz

anstàndig. Wir tauschten von ihnen Kokosnùsse, Bananen sowie einige Objekte fur die ethno-

graphische Sammlung gegen Tabak, Messer und Perlen ein. Es fiel auf, dass sàmtliche Ein-

geborene kurze Stocke in der Durchbohrung der Nasenscheidewand trugen.

Um 9'/^ Uhr ruderten wir weiter und fanden an der folgenden Bucht einen ausgedehn-

ten Wald von Sagopalmen, der eine morastige Niederung bedeckte. Durch sie hindurch fiahrt der

Pfad nach der Tanah Merah-Bai. Im Hintergrunde der Niederung erhoben sich bewaldete Hùgel

und in weiterer Ferne der nstlich von der Tanah Merah-Bai aufragende Dafônsero. Die nàchste

Bucht war wiederum von 200—300 m hohen Hiigeln umrahmt, auf denen man ausgedehnte

Bananengàrten gewahren konnte. Die mehr im Osten liegenden Gehange waren bereits ab-

gewirtschaftet und infolgedessen von Alang-Alang erobert worden. Um 10 Uhr gelangten

wir an das Dorf Si'siri, an dem Diabas ansteht. Wir ruderten nicht bis zum Nordufer der

1) 5;>/= lang.

2) Dort steht ein Andesittuff an, der Fragmente von frischem Augit, daneben aber auch Globigerinen enthalt.

3) Auf der Karte der „Ceram" fiihrt das Dorf den Namen Jachonte, doch ist dies nach unseren Erkundigungen

der Name des Korano. Auf der Karte von F. J. P. Sachse (Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Gen. (2) 28. 1911, Karte XII)

findet es sich unter dem Namen Jakonde eingetragen.
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Bucht, sondern querten sie und landeten an der Ostseite bei dem Kap Tabonkcrc, das aber-

mals aus Diabas besteht. Siidvvestlich von ihm lag, ganz einsam, das kleine Eiland Dodjerc.

Das Ostufer der Bai von Sisiri ist reicher gegliedert als das westliche und weist eine Reihc

kleinerer, tief eingeschnittener Buchten auf. VVir kamen an dem Kap Am und weiter um 1 1 Uhr

22 Min. an dem Kap Terèbi, das aus polyëdrisch abgesondertem Diabas besteht, vorbci bis

zum Siidende der Bucht, an dem wir an dem vorhergehenden Tage, auf der Suche nach

einem Lagerplatz, bereits gewesen waren. Baumwuchs war an dieser Seite nur spàrhch zu

finden und die Hugel eigentHch ùberall mit Alang-Alang bedeckt. Von dem Endc der Sisiri-

Bucht aus wurde die Fahrt in ostlicher Richtung fortgesetzt, worauf sich alsbald die Bai von

Dojo offnete, ijber deren Westufer sich abermals grasbedeckte Hugel erhoben. Um 12^'^ Uhr

Fig. 82. Das Dorf Kaiware am Westufer des Sentani-See.

wurde an einem schattigen Vorsprung gelandet, um den Ruderern eine Ruhepause zu ver-

schaffen und zugleich den Hunger, der sich allmàhHch eingestellt hatte, zu befriedigen. Als

um i'/2 Uhr der Wiederaufbruch erfolgt war, bemerkten wir nach wenigen Ruderschlàgen

bereits in der Ferne das am Ende der Bucht liegende Dojo. Zunàchst ging es làngs des West-

ufers unausgesetzt weiter, wobei es auffiel, dass die Hugel anfingen eine kràftigere Bewaldung

aufzuweisen, und zwar bis zum Dorfe Awauwi, das aus 5, auf Pfàhlen im Wasser ruhenden

Hàusern bestand. Augenscheinlich hatte im Laufe des letzten Jahrzehnts eine nicht unbetracht-

liche Abnahme der Bevolkerung stattgefunden, da noch viele Hàuserreste vorhanden waren,

die in Gestalt halbvermoderter Pfàhle trùbselig dastanden. Die auf Awauwi folgenden Hùgel

zeigten wiederum Grasbedeckung und an ihren Abhângen bemerkte man geschwàrzte Gesteins-

blôcke. Das in S 75° O von Awauwi liegende Dojo zàhlte 20 Hàuser. Wir fuhren bis zur

i) F. J. P. Sachse gîbt fiir das uns als Awauwi bezeichnete Dorf den Namen Dojo [Norokobo] und fiir unser

Dojo den Namen Sowai dëwara an. (Tijdschr. K. Nederl. Aardrijksk. Genootsch. (2) 28. 1911. Karte N° XII).
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Mitte des Ortes, um alsdann zu landen. Sehr bald hatte sich in den ùblichen Formen ein Tausch-

handel entwickelt und das Benehmen der Eingeborenen Hess auch nichts zu wunschen ùbrig.

Ein Gegenstand der Erkundigung war noch ein Vulkan, ùber dessen Anvvesenheit F. S. A. DE

ClercQ nach Horensagen berichtet hatte '). Ja, es war ihm sogar erzàhlt worden, dass auf

dem Gipfel des Berges Dojo ein See vorhanden sei, der vor gar nicht langer Zeit einen

Ausbruch gehabt und die Umgebung verwùstet habe. Angebrannte Baumstàmme soUten, nach

Angabe eines Jagcrs, als Zeugen jenes Ereignisses ùbriggebheben sein ^). Die Richtigkeit dieser

Mitteilungen war bereits frùher in Zweifel gezogen worden^); nunmehr konnte die Unrichtig-

keit dieser Behauptung einwandfrei dadurch festgestellt worden, dass in der Umgebung des

Ortes vulkanische Gesteine fehlten. Zum Uberfluss erklàrte unser ternatischer Jàger MarenggÉ,

der vor Jahren làngere Zeit dort seinem Handwerk obgelegen hatte, dass nirgends ein Berg,

der auf seinem Gipfel einen See trage, vorhanden sei.

Fiinf Minuten vor 3 Uhr nahmen wir von Dojo Abschied und mussten zugleich ge-

wahren, dass der lâstige Nachmittagswind, der das Vorwàrtskommen der Boote so erschwerte,

inzwischen aufgekommen war. Wir nahmen nunmehr Kurs làngs des Ostufers, an dem, SSO
von dem letzten Hause von Dojo, ein Diabas anstehend gefunden wurde. Ohne eine weitere

Landung zu unternehmen, ging es bis zum Sudende der Bucht, worauf der See gequert wurde,

um geradewegs auf die Serebé-Inseln zuzusteuern. Trotz des starken Wellenschlages gelangten

wir ohne Unfall in die schmale Enge zwischen Serebé Sigi und Serebé Perom *) die nur

eine Breite von etwa 20 Schritt besitzt und ùberdies zur Hàlfte noch durch einzeln im Was-

ser stehende Pandaneen weiter eingeengt wird. Wir waren herzlich froh um 4 Uhr 25 Min.

wieder das Lager erreichen zu konnen.

Unser Dolmetsch Waru hatte sich den Aufenthalt am Sentani-See zunutze gemacht,

um Handelsgeschàften nachzugehen. Die von ihm als Sold zugeflossenen Waren wurden in

andere Objekte umgesetzt und zwar waren es besonders die Sembonis und andere Arten von

Glasperlen, nach denen sein Sinn stand. Eine Reihe von Booten war von den verschiedenen

Dorfern nach unserem Eiland gekommen und noch spàt am Abend liessen sich vom Ufer her

die Stimmen der schachernden Papuanen vernehmen.

Kurz nach 7'/^ Uhr schieden wir am Morgen des 18. von Serebé Sigi. Kaum war aber

das letzte Boot von der Insel abgestossen, als auch schon die heriibergekommenen Mànner

von Seisârâ Besitz von demselben nahmen, augenscheinlich in der Erwartung in dem verlas-

senen Lager noch etwas Brauchbares vorzufinden. Hofifentlich werden sie fur die leeren Blech-

bùchsen noch eine Verwendung gefunden haben. Wir wàhlten fur die Riickfahrt das Nordufer

des Sees, um auf dièse Weise die Beobachtungen des vorhergehenden Tages fortsetzen zu

konnen. Wàhrend wir auf allen Fahrten im ostlichen Teile des Sees stets unbehelligt geblie-

ben waren, schenkten uns diesmal etwa 50 Mànner aus Seisârâ in ihren flinken, kleinen Boo-

ten die Ehre ihrer Begleitung (Fig. 83). Sie trugen, wie am 16., ein anmassendes und ùberaus

1) De West- en Noordkust van Nederl. Nieuw-Guinea. Tijdschr. K. Ned. Aardr. Gen. (2) 10. 1893, Kaite N° 5).

2) Van af Tarfia tôt de Humboldt-baai of het zoogenaamde Papoewa Telandjang. De Indische Gids il. 2.

Amsterdam 1889, p. 1264.

3) A. WiCHMANN. Ûber einige Gesteine von der Humboldt-Bai (Neu-Guinea). Centralblatt fUr Minéralogie

1901, p. 652.

4) Perom = kurz.
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freches Wesen zur Schau. Auch vor unehrenhaften Handlungen schreckten sie durchaus nicht

zurùck. So vvollte einer von MOOLENBURGH einen Taschenspiegel erhandeln, ihn aber vorerst

„besehen". Kaum batte er jedoch das Objekt in Handen, als er wie der Wind auf Nimmerwie-

dersehen verschvvand. Die Namen von Vorgebirgen und kleineren Insein wollten sie erst angeben,

nachdem ihnen zuvor dafiir eine Vergùtung gezahlt worden vvar. Schliesslich vvurde auf die

von ihnen zu erteilenden Auskùnfte Verzicht geleistet, da begriindeter Verdacht vorhanden

war, dass sie uns doch nur zum besten halten wollten.

Um 8 Uhr 20 Min. landeten wir an einer, bei dem Kap Kmi, das N 20° O von dem

am jenseitigen Ufer im helleii Sonnenschein liegenden Seisârâ sich erhob, befindlichen Insel,

uni einige Handstùcke des anstehenden Diabas zu schlagen. Auf der Fahrt làngs des Ufers

Fig. 83. Bevvoliner von Seisara in ihien Kanus.

wurden auf dem Festlande uberall niedrige und grasbedeckte Hùgel bemerkt. Wir kamen

dabei auch an den beiden kleinen Inseln Ruu und Kâser vorbei und darauf in die Nàhe der

Insel Jonegôm. Als wir nunmehr auf den unweit derselben aus dem Wasser emporragenden

kleinen Felsen zuhielten, um ihn zu untersuchen, waren uns die Seisârâner zuvorgekommen.

Die kleinen Kanus hatten sich um ihn geschaart, einige der Insassen waren auf ihn geklettert

und legten mit gespannten Bogen auf uns an. Es war ein dramatischer Augenblick. Sollten

wir die Herausforderung annehmen und den Besuch des Felsens, der, was kaum zu bezwei-

feln, ihr Eigentum war, erzwingen ? Sechs Gewehre in unserem Boote gaben die Gewâhr dafur,

dass es an der Macht dazu nicht fehlte. Der Koporal der uns begleitenden Polizeisoldaten —
selbst ein Papuane — kochte vor Wut und am liebsten hàtte er sofort losgeknallt. Uns

erschien nach kurzer Uberlegung aber der Gegenstand nicht eines Opfers wert, umsoweniger als

ja ein, etwa nach uns kommender, harmloser Reisender die erfreuliche Aussicht hatte der

Blutrache zum Opfer zu fallen. Trotz der nicht gerade angenehmen Empfindung mutig einen

Schritt zurùckgewichen zu sein, liessen wir von unserem Vorhaben ab und beschrànkten uns

auf den Besuch der ganz in unserer Nàhe liegenden, unbewohnten, jedoch baumbewachsenen
Nova Guinea. IV. Reisebericht. 26
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Insel Jonegôm, die aus Diabas bestand, und die Erforschung des bestrittenen Felsen, an dem
sich dasselbe Gestein finden diirfte, der Zukunft ùberlassend. Das letzte, was wir von den

Seisanincrn horlen, war ein Indianergeheul, mit dem sie unsere Weiterfahrt begrussten. Ôstlich

von Jonegôm wurde das Land, von dem Beginn der Simbârâ-Strasse ab, ganz niedrig und

morastig, um diesen C'haiakter bis zu ihrem ostlichen Ende beizubehalten. Da es dort also

vvenig mehr zu beobachten gab, querten wir die Enge und fuhren wieder nach dem Sùdufer.

Um g'/j Uhr ging es an Simbara vorbei, vvo wir uns die Gelegenheit, wiederum einige Fruchte

zu erhandeln, nicht entgehen liessen. Diesmal fanden sich darunter diejenigen einer Citrns-

Art, welche ziemlich gross, von einer ausserordentlich dicken Schale umgeben und dabei so

entsetzlich sauer und zugleich bitter waren, dass es Stunden wàhrte, ehe man den Geschmack

im Munde wieder los wurde.

Geraume Zeit vor dem Eintreften in Abar, traten die grasbedeckten Hugel ziemlich

weit vom Ufer zuruck und begleitete ein breites, flaches sowie morastiges, mit Pandaneen,

Sago- und Kokospalmen bestandenes Vorland unsere Fahrt. Um lO'^/^ Uhr erfoigte die

Ankunft in dem erwàhnten Dorf, dessen 8 Hàuser an einem kleinen Vorsprung lagen. Sofort

begann ein ausgedehnter Tauschhandel, der unsererseits auf den Erwerb von Kokosnùs-

sen, Topfen, Steinbeilen sowie von allerlei Hausrat gerichtet war, bei dem aber einiger-

male von seiten der Eingeborenen der Versuch gemacht wurde, nach Abschluss eines Kaufes,

minderwertige Stiicke einzuschmuggehi. Am Ufer konnten nur Tone sowie GerôUe verschie-

dener krystallinischer Gesteine beobachtet werden. Wir wanderten noch eine Strecke von etwa

I km landeinwârts, worauf unsere Begleiter von dem Abhang eines nahen Hùgel eine Probe

des Topfertones holten.

Um II Uhr wurde, in Begleitung von Abarern, die Weiterfahrt in einer nordhchen

Richtung angetreten. Zunàchst wurde nach der kleinen Insel Piâ gerudert, die wir nach Ablauf

von 20 Minuten erreichten. Das nur etwa 3 m hohe Eiland fiel nach allen Seiten steil ab,

so dass es noch 10 Minuten wàhrte, ehe wir an der Westseite einen geeigneten Landungs-

platz gefunden hatten. Nachdem der aus einem grauen Tuff bestehende Abhang erklettert

worden war, wurde, da es den Hunger zu befriedigen galt, unter Bàumen gelagert. Die 13

Hàuser, welche Pià zàhlt, liegen im See und ziehen sich làngs des Nord-, Ost- und Sudufers

hin. Auf der Weiterfahrt ging es an der Insel Jàsi '), an der man ebenfalls Tufifschichten

gewahrte, vorbei nach der Sùdspitze der Insel Ajarobegà, auf dem ein Teil der Hàuser und

ausserdem der Karawari des Dorfes Ifâr, der den Tobadiern ein Dorn im Auge war, lag -)

(Fig. 84). Dumas und van der Sande schwenkten hier zu einem Besuche des Ortes ab,

da letzterer zu einem Kranken gerufen worden war, wàhrend wir ùbrigen direkt nach Jâga wei-

terfuhren. Um a'/i Uhr befanden wir uns in der Nàhe der bereits bekannten Insel Sabachai

an der ein etwa 5 m hoher 5teilabsturz bemerkt wurde. Nachdem wir die Enge zwischen die-

ser Insel, resp. der Insel Pugi und dem Festlande durchfahren hatten, tat sich eine gùnstige

Brise auf, aber die Hofthung bald ans Ziel zu gelangen, wurde dadurch zunichte, dass der

Wind sehr bald umschlug und es angestrengter Tàtigkeit der Ruderer bedurfte, um wenige

Minuten nach 5'/2 Uhr in Jàga wieder einzutreften.

1) Von einigen Leuten wurde sie mit dem Namen Pujo bezeichnet.

2) Sie behaupteten namlich ausschliesslich zu dem Besitz eines Karawari berechtigt zu sein.

3) Siehe oben p. 178. Einige Begleiter nannten das Eiland diesmal Pujo.



Mit diesem Ausfiuge hatte fur die Mehrzahl untcr uns die Tâtigkeit am Sentani-See

ihr Ende gefunden. Ini Hinblick auf die inncrhalb weniger Tage zu gewàrtigende Ankunft

des Postdanipfers „Van Goens" in der Humboldt-Bai, galt es daher die Sammlungen ver-

sandfàhig zu machen und den vorlàufigen, von einer Karte zu begleitenden Bericht abzufas-

sen, vvas nur auf Meti Debi geschehen konnte. Daher wurde am Vormittag des ig. das Lager

abgebrochen, worauf die Mehrzahl der Kulis, mit Kisten und Koffern beladen, unter der

Fiihrung von DUMAS und MOOLENBURGIÎ, um i i Ulir die Wanderung nach der Jotëfa-

Bai antrat. Wir ùbrigen folgten mit dem Rest der Sachen um 2
'/a

Uhr und legten, nach-

dem wir bis Otjé gerudert waren, den Uberlandweg in umgekehrter Richtung, wie am 31. Màrz,

zurùck. Auf der Wasserscheide angelangt, konnten wir noch einen Abschiedsblick auf den

im Sonnenschein erglànzen-

den Sec werfen, um alsdann

die letzte Wegestrecke zu-

riickzulegen, auf der sich im

Walde die Gelegenheit bot,

der Anfertigung eines gros-

sen Kanus zuzuschauen. Die

Arbeit befand sich bereits in

einem weit vorgeschrittenen

Stadium, indem der grosse

Baumstamm bereits die Form

des Bootes angenommen

hatte, mit dessen Aushôh-

lung man nunmehr beschàf-

tigt war. Es wurde uns klar,

dass es nur durch die eigen-

tùmliche Gestalt der x\xte moghch gewesen war, das bauchige Innere herzustellen.

Um 5 Uhr hatten wir den Strand der Jotefa-Bai erreicht, an dem verabredetermassen

ein Boot unserer harrte. Bei sehr niedrigem VVasserstande erfolgte die Uberfahrt nach Metu

Debi, die 45 Minuten beanspruchte. Unser Heim wurde in unversehrtem Zustande vorgefun-

den und nicht ein einziges Stiick war von den Eingeborenen entfremdet worden. Wer Unfug

wàhrend unserer fast 3 wôchigen Abwesenheit angerichtet hatte, das waren ausschliesslich die

Herren KuHs gewesen. Wiederholt hatten sich einige von Jâga aus Urlaub erbeten, obschon

sic auf Metu Debi eigentlicli nichts zu suchen hatten. Wie wir erst spàter in Erfahrung brach-

ten, war der Magnet, der sie dorthin zog, eine Dirne aus Ternate gewesen, die mit dem

letzten Dampfer gekommen war und sich im Hause eines Hàndiers eingenistet hatte. Die

Papuafrâulein waren fur sie nicht zu haben gewesen. Ferner hatten wir den Tod des an der

Doré-Bai erworbenen Dendrolagiis '), der nach unserem Weggange frei umherlaufen durfte, zu

beklagen, und zwar dadurch, dass die Kulis zum Zeitvertreib die Hunde auf das harmlose

Tier gehetzt hatten, bis es verendet war.

Fig. S4. Der Karawaii von Ilar.

i) L. F. DE Beaufort. Zoologisch Verslag. Maatschappij ter bevordering van het Natuurkundig Onderzoek der

Xederlandsche Koloniën. Bulletin N° 44. 1903, p. 21.
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Mit dem Abschluss unserer Tàtigkeit am See môge zugleich ein kurzer Fberblick ûber

das in seiner Art bemerkenswertc Becken verbunden werden, dessen bizarre Gestalt (Karte III)

bereits darauf hinvveist, dass verschiedenartige Krafte an seiner Herausbildung beteiligt gevve-

sen sein mùssen. Man kann es in 4 Teile zerlegen, nàmlich in i) das westliche Becken mit

den Buchten von Sisiri und Dojo, 2) die Simbârâ-Strasse, 3) das ostliche Becken und 4) die

Bucht von Pué. Seine grosste Lange misst, von O nach W, 25'/, km, seine grosste Breite,

und zwar zwischen Abâr und dem gegeniiberliegenden Ufer bei Asër, 5'/, km. Die grossten

Tiefen sind bisher im westlichen Teile nachgewiesen worden, vvo in einigen Stellen der Dojo-

Bucht, nach F. J. F. Sachse '), noch bei 54 m kein Grund gelotet werden konnte. Verhàlt-

nismàssig bedeutende Tiefen waren auch im ostlichen Teile, nàmlich unvveit Ajapo, bis zu

49 m gemessen worden. Die Tiefe der Bucht von Pué nimmt mit 45 m im N allmàhlich bis

zu 8 m in seinem sùdlichsten Teile ab. Am untiefsten ist die Simbârâ-Strasse, in der keine

grosseren Tiefen als von 8 m gefunden wurden. Es muss jedoch hervorgehoben werden, dass

das Land an ihrem Nordufer flach und vielfach sumpfig ist und dass infolge der ausgedehnten

alluvialen Ablagerungen ein grosser Teil des Sees zugeschùttet worden ist. Das ostliche Becken

wird durch die, die gegeniiberliegenden Ufer verbindenden Inseln, eigentlich nochmals in

3 Teile zerlegt.

Max Weber hatte aus der Armut der Fischfauna den Schluss gezogen, dass dem See

ein nur kurzes Alter zukommt -) und dies muss in der Tat der Fall sein, wie sich aus den

folgenden Erwàgungen ergibt. Aus der Zusammensetzung der Gesteinsmassen. in welche das

Becken eingesenkt ist, geht hervor, dass im Umkreise desselben nur wenige Schichtenglieder

zur Entwickelung gelangt sind. Unbekannten Alters sind die mâchtigen, von Peridotiten

begleiteten und vorherrschend in Amphibolit metamorphosirten Gabbros, aus denen das

Cyclopen-Gebirge, das den See im N begrenzt, sich im wesentlichen zusammensetzt. Sie kom-

men im Anstehenden, im S des Sees nicht mehr vor, da sie durch die Bedeckung mit Ter-

tiârablagerungen dem Auge entzogen sind. Einem spâteren, aber ebenfalls unbekannten Zeit-

alter gehoren die zahlreichen Diabasergi.isse an. Im westlichen Teile des Sees sind sie auf das

nordliche Ufer und einige Inseln in der Nàhe desselben beschrànkt. Im westlichen Teile des

Ostbeckens kommen sie an beiden Ufern vor und aus ihnen sind auch die sie verbindenden

Inseln aufgebaut. In seinem mittleren Teile ruht auf ihnen das Dorf Ajapo und setzen sie

sich in die nordlich davon liegenden Inseln fort. Am Ostufer besteht endlich die Umgebung

von Jâga samt den dahinter liegenden Anhohen aus diesen Gesteinen.

Als die àltesten geschichteten Formationsglieder sind die Orbitolites- und Alveolinellen-

kalke anzusehen, die besonders als Gerolle im Kujap vorkommen und demnach dem Ost-

abhange des Cyclopen-Gebirges entstammen niùssen. Sie fehlen auch nicht dem Sudufer des

Sees und kommen u. a. bei Simbârâ vor. Nach den Untersuchungen von L. RUTTEN konnen

sie wohl dem Oligozân zugezâhlt werden. Eine weite Verbreitung kommt den durchweg

grauen Andesittuffen zu, die sàmtlich augitfùhrend sind. Sie sind zugleich als marine Gebilde

anzusehen und enthalten stellenvveise, wie bei Kaiware, Globigermen. Besonders dort, wo

sie an der Oberflàche zutage treten, sind sie meistens zersetzt und bilden sonst das Liegende

1) Noord Nieuw-Guinea. Schetskaart van het Sentani-meer i : 100000. Tijdschr. K. Nederl. Aardr. (ien. (2) 28.

19U. Karte XII.

2) Siisswasserfische von Neu-Guinea. Nova Guinea 5. p. 206.
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der Hauptmasse der Kalksteine, die, wie Karte III zeigt, auf den Sùden des Sees beschrânkt

sind. Nach der Ablagerung dieser, nach RUTTEN miozànen Lepidocyclinenkalke erfolgte ein

Rùckzug des Meeres, doch blieben noch manche Gebiete im Sùden des Sees davon bedeckt,

wie durcli die Tonschichten im Timenâ, die jedenfalls eine kustennahe Ablagerung dar-

stellen, erwiesen wird. Sie sind, wie wir bereits frUher (p. 185) sahen, stark gefaltet und von

dieser Faltung sind aile tertiàren Schichten, vom Hinterlande der Walckenaer-Bai ab, betroffen

worden. Da das Sùdufer der ganzen Westhàlfte des Sees der Streichrichtung der Gebirge

(WNW—OSO) entspricht, so dùrfte in jener die erste Herausbildung des Beckens erfolgt sein.

Die am naturlichsten erscheinende Entwàsserung ùber die Niederung nordlich von Kaiware in

westlicher Richtung nach der Tanah Merah-Bai oder ùber Otjé nach der Jotéfa-Bai dùrfte

niemals zustande gekommen zu sein, vielmehr scheint sich schon damais der Sack von Pué

infolge eines Einbruches gebildet zu haben und dadurch findet auch die Tatsache, dass der

See auf dem umstàndlichen Wege durch den Djafuri und darauf durch den Tami entwàssert

wird, seine Erklârung. Wie ebenfalls (p. 184) bereits erwàhnt, wurden bei dem Anstieg auf die

Hohe, im Westen der Pué-Bucht, einige tote Korallen gefunden. Sie wùrden auf eine Meeres-

bedeckung zur Zeit des Pleistozàns hinweisen, doch ist in meinen Augen das Material noch

zu dùrftig, obwohl andererseits eine Verschleppung mir nicht wahrscheinlich vorkommt.

Nach der Schiitzinig von P. E. Moolenburgh leben auf dem See und in seiner unmittelbaren Urage-

bung etvva 10000 Menschen so dass dièses Gebiet als eines der am besten bevôlkerten von Niederlândisch-

Neu-Guinea anzusehen ist. Sie verteilen sich nach seinen Ermittelungen folgendermassen auf die verschie-

denen Ortschaften :

Ajapo 30 Hâuser und 5 Jûnglingshâuser ± 1000 Seelen.
o

Asé. Auf der gleichnamigen Insel samt dem am Nordufer liegenden Abé 40 Hauser und

4 JûngUngshâuser • „ 1400

Nètar 8 Hauser nebst 1 Jûnglingshause „ 200

Pué 9 Hâuser nebst i Jûnglingshause „ 250

Ifâr ist eigentlich ein Komplex von 5 Dôrfern, von denen 4 auf Inseln liegen. Dièse

werden nach ihren Koranos benannt, namlich a) Kepitero 26 Hauser „ 700

â) Sriboi 15 Hâuser „ 400

c) Tschare 13 Hâuser „ 300

d) Gradjéu 13 Hâuser „ 300

Asër 22 Hâuser „ 600

Jabué 47 Hâuser, teils auf der Insel Ajanijo, teils auf dem gegenuberliegenden Ufer. . „ 1200

Pià 31 Hâuser „ 700

Abâr 8 Hâuser „ 200

Simbâra, einschlieslich Baborâge, 16 Hâuser „ 400

Seisârâ, einschliesslich Dondaje -), 28 Hâuser „ 600

Kaiware 13 Hâuser „ 300

Si'siri 17 Hâuser „ 500

Dojo, einschliesslich Awauwi, 25 Hâuser ,, 550

Kwadeware •*) ?

± 9600 Seelen.

1) Extract uit een verslag der Noord Nieuw-Guinea-Expeditie. Tijdschr. v. Ind. T. I,. en Vk. 47. Batavia 1904,

p. l8l, 384. Die MooLENBURGHschen Zahlen stimmen nicht immer mit den meinigen iiberein. Auf welcher Seite der

Ivrlum liegt, ist natiirlich nicht zu sagen.

2) F. J. P. Sachse fuhrt (1. c. pag. 827) noch ein zu Dondaje gehôrendes Dorf Jamoko an.

3) Diesen Ort, der auf Insel Ruu liegen muss, haben wir nicht gesehen. Er tindct sich aber auf der Karte von

F. J. P. Sachse (Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Gen. (2) 28. 1911, N"^ XII) eingetragen.
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Mail kann also sagen, dass jedes Haus im Durchschnitt 30 Bewohner zahlt. Bemerkenswert ist

noch, dass in der ganzen westlichen Hillfte des Sees, von Simbarâ ab, sich nirgends ein Jûnglings- oder

Mannerhaus findet, was auf gegensatzliche religiôse Anschauungen unter der Bevôlkerung hinweist. Es

erscheint mehr als wahrscheinlich, dass dièse Institution unter dem Eintîuss der Kiistenbewohner sich in

der ôstlichen Hiilfte des Sees eingebiirgert hat.

In politischer Hinsicht zerfallt der See in 3 Teile, obwohl jedes Dorf sich einer gewissen Selb-

stiindigkeit erfreut. Man darf aber mit Fug und Recht behaupten, dass Ajapo im ôstlichen Becken die

Vorherrschaft besitzt, was — vvie bereits erwahnt — daraus hervorgeht, dass die Bewohner der dort lie-

genden Dôrfer zur Mitwirkung an dem Bau der Wohnung des Korano verpflichtet waren. Ûber die in

dem Westende des ôstlichen Beckens, besonders auf dem kleinen Archipel, liegenden Niederlassungen ûbt

Ifâr eine Vorherrschaft aus, was bereits âusserlich durch den Besitz eines Karawari und eines Jùnglings-

hauses zum Ausdruck kommt. Von einer derartigen Vorherrschaft kann im westlichen Teile des Sees keine

Rede sein und scheint auch jedes Gemeinwesen eine geschlossene Einheit zu bilden, das gemeinsame Band

von ausschliesslich den Mânnern vorbehaltenen Gebâuden fehlt. Se wurde es von uns bemerkt, dass die

Bewohner von Seisàrâ, die doch an edler Dreistigheit nichts zu wûnschen ûbrig liessen, es nicht wagten

uns ûber eine bestimmte Grenze hinaus zu folgen.

Von besonderer Wichtigkeit fur die ôkonomischen Verhaltnisse ist die Verteilung der Fisch- und

Jagdgrùnde sowie der Gartenlandereien, ûber die genaue Abmachungen bestehen und ûber deren Inne-

haltung strenge gewacht wird. In das Geheimnis dieser, wie in jedem papuanischen Gemeinwesen âusserst

verwickelten Verhaltnisse einzudringen, war uns infolge der Unkenntnis der Landessprache nicht vergônnt.

Ûbrigens besitzt jedes Dorf oder bestimmte Dôrfer gemeinsam ihr eigenes Wegerecht. Die Bevôlkerung

machte auf uns den Eindruck als ob sie ihr gutes, wenn auch bescheidenes Auskommen hat, dass aber

von Wohlhabenheit nicht die Rede sein kann. Sie scheint von ihren Landesprodukten nicht viel mehr

auszufûhren, als fûr den Erwerb eiserner Gebrauchsgegenstânde und einiger Zierraten erforderlich ist.

An den Ufern des Sentani-Sees ist Europens ùbertûnchte Hôflichkeit eine noch wenig bekannte

Eigenschaft, so dass seine Bewohner eines gewissen Schlitites entbehren, den diejenigen der Jotëfa-Bai im

Verkehr mit Fremden allmâhlich angenommen haben. Die Einfachheit der Sitten spricht aber zu ihren

Gunsten und die larmenden, Tag und Nacht wâhrenden Feste, wie sie im Karawari von Tobadi gefeiert

werden, sind bei ihnen nicht zu Hause. Alkohol und Salz sind ihnen, gleich den Kûstenbewohnern, unbe-

kannte Genùsse. Allerdings erzâhlt G. L. Bink, dass die Leute von Ajapo das von ihm mitgebrachte

Kochsalz wohlschmeckend fanden '). Sollte dièse Wahrnehmung allgemeine Gûltigkeit fûr die Seebewohner

besitzen, so wûrde dies auf eine von den Jotefas, die das Salz verabscheuen, abweichende Geschmacks-

richtung hinweisen -). Im ûbrigen kann man sagen, dass die Sentanier ein friedliebendes Volk sind. Man

1) Drie maanden aan de Humboldtsbaai. Tijdschr. v. Ind. T. L. en Vk. 39. Batavia 1S97. P- 208.

2) Es hat bis zum 19. Jahrhundert gewahrf, ehe man tiber den Salzgenuss bei den Papuanen etwas in Erfahrung

gebracht hat. Der Erste, welcher hieriiber eine Mitteilung machte, wai- H. C. Macki.ot, der ausdriicklich bekundete, dass

die Eingeborenen der Stidwestktiste von Neu-Guinea keine Verwendung ftir Salz haben. (Verslag van het Land, de Bewo-

ners en de voortbrengselen van eenige plaatsen op de kust van Nieuw-Guinea. Bijdr. tôt de Natuurk. Wetensch. 5. Am-
sterdam 1830, p. 165). Ebenso brachte die „Etna"-Expedition im Jahre 1858 in Eifahriing, dass die Eingeborenen in den

von ihr besuchten Gebieten, also in der Umgebung der grossen Adi-Bucht, im Geelvink-Busen sowie in der Humboldt-Bai

diesem Gewiirze durchaus abhold sind. (Nieuwf-Guinea, ethnogr. en natuurk. onderzocht Bijdr. t. de T. L. en Vk.

(2) 5. 1862, p. 47, 120, 159, 160, 181). Und John Moresuy, der die Siid-, Ost- und Nordkiisten von Neu-Guinea be-

reiste, tat den Ausspruch : „We frequently tried and aiways found the New Guinea natives most adverse to the taste of

sait." (New Guinea and Polynesia. Discovevies and Surveys. London 1876, p. 324).

Vorher hatte C. B. H. von Rosenberg bereits ermittelt, dass Bewohner von Hatam im Arfak-Gebirge Seewasser

im Bambusroliren von der Kiiste mitbringen (Reistochten naar de Gee] vinkbaai. 's Gravenhage 1S75, p. 104) und N. voN

jMiklucho Maclay berichtete, dass die Eingeborenen von der Astrolabe-Bai, denen das Salz selbst unbekannt war, dem
Wasser, mit dem sie die Speisen kochten,

'/.i
Seewasser zusetzten (Ethnolog. Bemerkungen uber die Papuas von der Maclay-

Kuste. Natuurk. Tijdschr. Ned. Indië 35. Batavia 1875, p. 70), was von L. Birô bestâtigt wurde (Beschreibender Catalog

der Sammlung Ludwig Birôs. Budapest 1904, p. 97). Siehe ferner B. Hagen. Unter den Papuas. Wiesbaden 1899, p. 246

und R. Neuhauss. Deutsch-Neu-Guinea. 1. Berlin 191 1, p. 123. Nach der Mitteilung von K. Gjellerup benutzen auch

die im Hinterlande der Walckenaer-Bai hausenden Saweér Seewasser zum Wtirzen der Speisen. (De Saweh-stam der

Papoea's in Noord Nieuw-Guinea. Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Genootsch. (2) 29. 1912, p. 173).

Weit verbreitet ist eine Art der Salzgewinnung, die mit der auf Amboina und den benachbarten Inseln iiblichen
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hôrt wenigstens nicht allzuviel von Uberfallen unter ihnen uncl Leibeigenschaft, oder gar Skiaverei, sind

ihnen unbekannte Dinge. Uie von E. Krauss auf Grund mûndlicher Mitteilungen des Ornithologen

Walter Goodfellow, der in seinem eigenen Berichte sich darùber ausschweigt aufgestellte Behauptung,

dass sie Anthropophagen seien, ist ein ganz mûssige.s Gerede '*).

genau ùbereinstimmt uncl darin besteht, dass in dem Meeie umhei-treibende, also mit Seewasser impiagnirte Stiimme

veiascht weiden, um bei der Heistellung des unter dem Namen Papeda bekannten Sagobreies verwendet zu werden

(G. E. RuMPHius. D'Amboinsche Rariteiikamer. Amsterdam 1705, p. 337). Dièse Méthode der Bereitung wurde auf Neu-

Guinea, und zv.ar an der Doré-Bai zuerst von H. D. A. van der Goes (Nieuw-Guinea, ethnographisch en natuurk. onder-

zocht in 1858. Bijdr. t. de T. L. en Vk. (2) 5. 1862, p. 149) und ferner von C. B. H. von Rosrnberg beschrieben,

der in Andài beobachtete, wie das Salz durch Besprenkeln des Holzes mit Seewasser und darauf folgendes Vevaschen

gewonnen wurde (Rcistochten naar de Geelvinkbaai. 's Gravenhage 1875. p. 94). Als L. M. D'Albertis sich am 4. Sep-

tember 1872 auf dem Marsche von der Kiiste nach dem Arfak-Gebirge befand, traf er Eingeborene, die von der Doré-

Bai mit Salz zuriickkehrten, dass sie aus veraschten Pflanzen gewonnen hatten (New Guinea. 1. London 1880. p. 87).

Darauf lernte N. voN Miklucho Maclay dièse Art der Bereitung auch an der Siidwestkiiste kennen (1. c. pag. 71). Ferner

bekundete T- W. van Hu.le, dass unter den Bewohnem des Hinterlandes von Kor, also unweit des Kaps der Clutcn

Hofînnng, diejenigen der Landschaften Kébâr und Morait niemals nach der Kiiste herabsteigen, wohl aber diejenigen von

Dongké, Wiràt, Karôn, Kwéarin und Kapèk, von denen manche, jedesmal versehen mit Aschen von Seepflanzen, in ihre

Heiniat zuriickkehren, um sie an Stelle des Salzes zu benutzen (Reizen in West-Nieuw-Guinea. Tijdschr. K. Nederl.

Aardr. Genootsch. (2) 23. 1906, p. 475). Von den kiistenbewohnenden Tamul auf Kaiser Wilhelms-Land sagt L. BiRô,

dass sie am liebsten in Meerwasser eingeweichte Holzstiickchen zu Asche verbrennen, um daran so zu saugen, als ob es

Zucker ware (1. c. pag. 97). P. Schnee gibt auf Grund von Mitteilungen von C. Wahnes an, dass die Eingeborenen des

Berglandes hinter Bongu an der Astrolabe-Bai sich von Seewasser durchtrànktes Holz holen, um es mit dem Fleische zu

kochen (gemeinl durfte wohl die Asche sein), wahrend die Strandbewohner von Bongu keine Verwendung dafiir haben

(Einiges ilber Sitten und Gebrauche der Eingeborenen Neu-Guineas. Zeitschr. f. Ethnol. 32. Berlin 1900, p. [415]).

Endlich teilt Franz Vormann mit, dass die Bewohner des Dorfes Iku, wenn sie nach Monumbo [Potsdam-Hafen] hin-

absteigen, altes verfaultes lîolz aus dem Meere herausfischen, um die daraus veigliihte Asche an Stelle von Salz zu hc-

nutzen (Fine Reise ins Hinterland von Monumbo. Steyler Herz-Jesu-Bote 29. 1901—2, p. 82).

Fine andere Kategorie von Papuanen begehrt wirkliches Kochsalz. So erzahit James Chalmers, gelegentlich eines

Besuches von Keninumu im Hinterlande von Port Moresby, dass es bei den Bewohnern sehr beliebt war. „Jedes Kôrn-

chen v/ird aufgepickt. Die Leute naschen davon wie Kinder." Auch bei seinem Besuche des Dorfes Kuakagari im Juli

1879 war grosse Nachfrage nach Salz (J. Chalmers und W. Wyatt Gill. Neu-Guinea. Reisen und Missionstiitigkeit

wahrend der Jahre 1877 bis 1885. Leipzig 1886, p. 68). P. Bouellat erwahnt, dass das Salz sich am Oberlauf des

St. Joseph-Flusses derselben Beliebtheit erfreue wie im Unterlande des Mekeo-Distriktes (En route pour l'Eleîa. Missions

Catholiques 30. 1898, p. 593). Auch aus dem Gebiete der Astrolabe-Bai berichtet L. BiRÔ, dass Stein- oder Sudsalz im

Innern die wertvollste und begehrteste Tauschware ist, zu welchem Zweck die Eingeborenen eigene Salzbehàlter mit sich

fuhren (1. c. pag. 97).

Endlich gibt es noch eine dritte Kategorie von Papuanen, denen zwar das Kochsalz in jeglicher Form unbe-

kannt ist, als Ersatz dafiir Pflanzenasche benutzen. Ein derartiger Fall ist bisher nur durch J. \V. v.\N NoUHUYS bei dem

im Berglandc van SW-Neu-Guinea unter 4^28' S, I38°4l' O hausenden Stamm der Pësëchem bekannt geworden. Die Einge-

borenen fuhrten kleine Mengen davon von Zeit zu Zeit zu (Jemiite. Kochsalz war ihnen unbekannt, das ihnen bei naherer

Prufung jedoch nicht unschmackhaft vorkam (Nova Guinea 7. p. 10— 11).

Als Résultat der oben mitgeteilten Beobachtungen ergibt sich, dass die Klistenbewohner von Neu-Guinea im ,

allgemeinen keinen Wert auf Kochsalz legen und es zum Teil geradezu verabscheuen, dass sich aber bei Inlandstammen,

die fast ausschliesslich auf pflanzliche Nahrung angewiesen sind, ein Bediirfnis dafiir herausgestellt hat. Es kommt sogar

vor, dass dort, \vo es iiberhaupt unzuganglich ist, eine dièses Chlorides entbehrende, dafiir aber andere Salze enthaltende

Asche an seine Stelle tritt. Es besteht somit eine gewisse Ûbeveinstimmung mit der von A. WoEiKOFF vertretenen An-

schauung, dass der grossie Salzverbrauch bei Vôlkern mit vorwiegender Nahrung von Brot und iiberhaupt Kornerfriichten

sowie Kartoffeln zu finden ist (Uber den Salzgenuss, Verhandlg. Gesellsch. f. Erdkunde 22. Berlin 1895, p. 675—676).

Wer denkt dabei nicht an den Brauch in Russland hohen Wiirdentragern beim Empfange Brot und Salz zu reichen ?

Mit dem unter allen Umstànden geringen Salzbediirfnis der Inlandstamme ist zwar der Vorteil verkniipft gewesen,

dass ihre Unabhângkeit den Kiistenbewohnern gegenuber gewahrt blieb, andernteils làsst siclr aber nicht verkennen, dass

durch den sehr beschrânkten Guteraustausch, das Innere zugleich wenig zuganglich geblieben ist.

1) Account of his expédition to New Guinea. Bull. Brit. Ornithologist's Club 19. 1906— 7. London 1907,

p. 100— 102.

2) Eine Reise nach Kaiser Wilhelmslarid. Deutsches Kolonialblatt 18. Berlin 1907, p. 203. — Eingezogcne

Erkundigungen fiihiten zu dem Ergebnis, dass Kannibalismus an der Nordkiiste von Neu-Guinea, zwischen dem Geelvink-
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Das Lob, das den Frauen gespèndet wird, beruht auf sehr nûchternen Erwagungen, namlich darauf,

dass ihre Arbeitsleistungen diejenigen der benachbarten Stamnie weit tibertreffen. Sie sind nicht allein

wie dièse zur Gartenarbeit befahigt, sondern wissen auch das Riider zii handhaben iind sind auch im

Fischfang gut unterrichtet. Es kommt daher auch nicht selten vor, dass junge Mâdchen nach der Jotëfa-

Bai verheiratet werden, wàhrend der umgekehrte Fall niemals eintritt. Môglichervveise spielt dabei der vom
Manne den Eltern zu entrichtende Brautschatz, der sich am Sentani-See erhebUch niedriger stellt, ebenfalls

eine Rolle, denn das Rudern und Fischen ist an der Jotëfa-Bai ein Handwerk, das nur von Mannern
ausgeûbt wird.

Im Sentani-See und seiner unmittelbaren Umgebung wurden an tierischen Objekten gesammelt:

Dohsonia paliata Geoffroy, Hipposideros diadcma Geoffroy, H. ccrvinus Gould, H. calcaratns Dobson,

Lciicono'c adversus Horsf., Miniopterus Schreibersii Natterer, Pogouiys sexplicalus Jent , P. >iiuliiplicatus

Jent., Mus ratiiis L., M. Browni Alston, F/ia/angcr maculatus Geoff., Dorcopsis Hagcni Heller —
Podiccps tricolor G. R. Gray, Pholacrocorax sulcirostris Brandt, Herodias alba tiinoriensis Cuv., Diipcfor

Dcndrocygna sp., Haliastiir spheniiriis Vieill., H. indus girrenera Vieill., Mihnis affinis Gould, Pandion

haliaetus leucocephalus Gould, Aniaurornis moluccajia Wall, Hydrolector gallinaceus Temm., PHlinopus

pukhellus Temm., P. iozomis jobiensis Schleg., Megaloprepia viagnifica septentrioiialis A. B. Meyer, Car-

popJiaga zoeae Less., C. pinon westcrnianii Schleg., Macropygia tiigrirostris Salv., Rcimuardtoena i-cinwardtsi

Temm., Phlegocnas inargaritae d'Alb. et Salv., Ceiitropus mcnbeki Less. et Garn., Microglossus aterriinus Gm.,

Cacatua triton Temm., Nasiterna salvadorii Rothsch. et Hartert, Eclectus pcctoralis P. L. S. Mûll., Geoffroyus

pcrsonatiis jobiensis A. B. Meyer, Eurysfonius orientalis australis Svv., Syina torotoro Less., Sauromarptis

gaudichaud Quoy et Gaim., APerops ornatus I^ath., CoUocalia csculenta L., Cisticola cxilis Vig. et Horsf.,

Monarcha chalybeocephalus Garn., Arscs insiilaris A. B. Meyer, Rkipidura gularis S. Mûller, Alalurus

alboscapulatus A. B. Meyer, Chibia carbonarius Sharpe, Artamus leucorhynclius leucopygialis Gould, Crac-

ticus cassicus Bodd., Cicinnuj-us rcgius L., Paradisca minor finschi A. B. Meyer, Manucodia chalybata

Penn, Gyninocorax senex Less., MclanopyrrJms orientalis Schleg., Mino dunionti Less., Phileiiion novae-

guineac jobiensis A. B. Meyer, Cinnyris aspasia Less., C. frenatiis S. MùIL, Dicaeuni geehnnkiannni diver-

siini Rothsch. et Hart., Munia spectabilis Sel. ^). — Gyninodactylns pclagiciis Gir., G. consobrinus Peteis,

Ge/ivra niutilata Wiegm., Gecko vittatus Houtt., Gonyoccphalus dilophus Dum. et Bibr., Lygosoma elegan-

tuluni Peters et Doria, L. varicgatum Peters, Z. smaragdinuni Lesson, L. seinperi Peters, L. fuscuin Dum.
et Bibr., L. rhomboidale Peters, Z. cyanurum Less., Z. niivarti Boulenger, Z. baudinii Dum. et Bibr.,

Z. rufesce?is Shaw, Varanus salvadorii Peters et Doria, V. indiens Daud., prasinus Schlegel, Eniydnra

Busen und der Humboldt-Bai, unbekannt ist. Zwar bekundete unscr Dolmetsch Waru, dass auf dem Festlande, gegen-

tiber der Insel Djamna, etwa 4—5 Tagereisen von der Kiiste entfernt, ein Stamm hauste, der Menschenfleisch àsse und

demjenigen den Vorzug gàbe, das von mit Kaskadu behafteten Individuen stamme. Ein Mann aus Tarfi'a sagte aus, dass

der Name dièses Volksstammes Tabéri oder Sabéri laute. Wie mir Ileri- Dr. P. F. Hubrecht. der jene Gegend besucht

hat, freundliclist mitteilte, nennen sich jene, am Beriowi, etwa 11 km landeinwiirts unter I38°35'0 wohnenden Leute

Savverè und eine alte Fiau batte ihm gesagt, dass sie es in ihren Jugendjahren nocli geselien habe, wie Mensclienfleisch

veizehit werden sei. W'as die tibrigen Gebiete von Nord-Neu-Guinea betrifift, so eiwahnte E. O. VAN Kerkhovex 1884,

dass die Bewohner von Pauwi am Mamberomno, dem oberhalb der Havik-Insel lebenden Stamm Kundambesu des Kanni-

balismus beschuldigten, eine Nachricht, die aber bisher keine Bestatigung gefundeh hat (Beschrijving van de opvaart van

de Mamberamo. Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Gen. (2) 26. 1909, p. 114). Auch ein anderer, ostlich vom Geelvink-Buseii

lebender Stamm, Tarunggari genaannt, steht in demselben Verdacht (N. Rinnoy. Berigten Utrechtsche Zendingsver. 18.

1872, p. 201 ; A. B. Meyer. Auszuge aus den Tagebiichern. Dresden 1875, p. 7). Im Westen des Geelvink-Busens ist es

nach E. St. VrÂZ (Reise nach Neu-Guinea. Petermanns Mittlg. 44. 1898, p. 234) der hinter dem See Tschemti (wohl

Angi) lebende Stamm Hiraj, der von den Hatamein zu den Menschenfiessern gezàhlt wird. Wie der gut unterrichtete

J. L. VAN Hasselt indessen mitteilt (Berigten Utrechtsche Zendingsver. 19, 1878, p. 77), sind es jedoch nur die un weit

der Nordkiiste der Nordwesthalbinsel unweit Amberbaken wohnenden Karoner, die dem Kannibalismus frohnen und zwar

verzehren sie ausschliesslich ihie erschlagenen Feinde, niemals aber Angehorige des eigenen Volkes. Da<;s sie .\nthvopo-

phagen sind, wird auch von H. A. Bernstein (S. C. J. W. van Musschenbroek. Dagboek van H. A. Bernstein's laatste

reis. Bijdr. t. d. T. L. en Vk. (4) 7. 's Gravenhage 1883, p. 78), A. Rafi-ray' (Voyage à la côte nord de la Nouvelle-

Guinée. Bull. Soc. géogr. (7) 15. Paris 1878, p. 406—407) und \. A. Bruijn (Het land der Karons. Tijdschr. Aardr.

Genootsch. 3. 1879, p. 105) bestâtigt.

1) F. A. Jentink. Mammals. Nova Guinea 5. p. 362—371, 372—373.

2) L. F. DE Be.\ufort. Birds from Dutch New Guinea. Ibid. p. 395—402, 405—420.
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viacquariae Gray, E. novae-guineae A. B. Meyer, Crocodilus porosiis Schneider — Clumdropython 'ciridis

Schlegel, Enygriis asper Gunther, Tropidonotus mayri Gray, Stegonotiis uiodestiis Schlegel, Dipsadomoi-phus

irrcgularis Merrem, Pseudclaps inulleri Schlegel, Acanthopsis aniarcticus Shaw — Rana papua Less.,

Cornufer corrugatus A. Dum., Hyla dolichopsis Cope, //. bicolor Gray '). — Hcmipimelodus vehitimts

M. Weber, Copidoglanis novae-giiineac M. Weber, Rhoinbati-actns sentaniensis M. Weber, Glossolcpis incisus

M. Weber, Apogon Beauforti M. Weber, A. Wichmarmi M. Weber, Eleoiris aporus Blkr., E. heterodon

M. Weber, Gobius gmris Ham. Buch., Gobiiis spec. juv. — Bythinia Beauforti Bavay, Melania tubcr-

ciilata Mûller var. pyramis Benson, M. tuberculata var. tcxturata Bavay, Ifelix \^Papiiina\ Beauforti Bavay

var. alba, Trochonanina adulta Bavay, Hclicarion pygmaeus Bavay, Physa fniuistriata Desh. ?, Ph. Mon-
trouzicri Gassies, Cyclotus guttatiis Pfr., Unio Beauforti Bavay '•"). — Hclluonidius chrysocoines Maindr. —
Tricondyla aptera Oliv., Ciciudcla dcceinguttata F. Urvillci Dej. ''). — Plaesius eliipticus Mars. —
Lepidiota sp.. Lachnosterna sp., Anoiiiala aeneivcntris Fairra., A. bicolor F. — Cyp/togastra Bruyni

Lansb., Belionata aciica H. Deyr. '"). — Epilachna signatipennis Boisd. "). — Lâcoii gracilis Cand. '^). —
Pyropiianes appendiculata Ern. Oliv., P. Bcccarii Ern. Oliv. '^). — Heterobostrychus aequalis Waterh., Xylo-

thrips religiosus Boisd. '''). — Basitropis aff. solitaria Pasc. ''). — Rhyparida prosternalis Jac, Rhypa-

rida sp., Oides Dohertyi Jac, Ceratia occipHalis Baly, Cassena aruensis Jac, C. fcinorata Jac, Prasypiera

rugosa Jac, Sutrca Chevolatri Guér., Sebaethc aeticipennis Ws., Clietocueuia icniiuberensis Jac, Longitarsus

bicoloratus Jac ,
Spliaerodcrnia insularc Jac. "'). — Aspidoinorpha adhacrens Fabr. subsp. testudiiiaria Montr.,

A. australasiae Boisd. var. Giieriui Boisd., A. australasiae var. Douei Boh., A. puiictuni Fabr., A. punc-

iuiii var. lunifera Spaeth, A. soeia Boh. subsp. Staudiiigcri Spaeth, A. socia var. Jiovovariegata Sj^aeth,

Mctriona Holingrcni Boh. subsp. inulticolor Blackb. ''). — Giaeffea rosea Stoll., AncJiiale iiiaculata

Oliv. '^). — Scolopendra subspinipcs Leach, Ethmostigmus platyccphalus Newp., Otostigmus politus Karsch,

Akamptogoniis sentaniensis Attems, Polyconoceras aurolimbatus Att., Dineinatocricus petronius Att. —
Storena BeaufortiiY^vXcz., Theridium polygramnium Kulcz., Lathrodectus Hasseltii'Yhoï.\a.r.ancoriferlL)a.h.\,

Tetragnatha maudibulata Walck., T. gracilis Stol. sp., T. puella Thor., T. rubivetitris Dolesch., T. lanci-

nans Kulcz., T. inodica Kulcz., T. niicriira Kulcz., Leucauge grata Guér. sp., L. gratiulala Walck. sp.,

L. argentata Cambr. subsp. marginata Kulcz., Nepliila inaculata F. sp. var. Novae Guineae Strand, Argiopc

picta L. Koch var. principalis L. Koch, A. picta var. gorgonea L. Koch, A. niaerens Kulcz., A. aetkerea,

var. confusa Kulcz., Araneus Gcstroi Kulcz., A. siniillinius Kulcz., Gasteracantha taeniata Walck. sp
,

G. Théisii Guér., Tliorasites (?) anepsiiis Kulcz. ^''). — Phcretinia jocchana Cogn., Ph. sentancnsis Cogn.,

Ph. monopera Cogn.-'). — Euponera [Afesoponera] sp. ?, Podoniyrma gracilis Emery, Creiiiatogaster polita

F. Sm., Leptomyrmcx fragilis F. Sm., Iridoinyrnicx gracilis Mayr subsp. papuana Emery, Plagiolepis lon-

1) Nelly de Rooy. Reptilien. Nova Guinea 5. p. 377—383.

2) Th. W. van Lidt de Jeude. Reptilien (Schlangen). Ibid. p. 520— 530.

3) P. N. VAN Kamten. Amphibien. Ibid. p. 164, 167, 17;, 173.

4) Max Weber. Siisswasserfische von Neu-Guinea. Ibid. p. 205—261.

5) A. Bavay. Mollusques teirestres et fluviatiles. Ibid. p. 273. 276, 280, 286, 287, 288, 289, 291.

6) M. Maindron. Carabidae. Ibid. p. 299.

7) W. HoRN. Cicindelidae. Ibid. p. 19.

8) G. Lewis. Histeridae. Ibid. p. 301.

9) G. J. Arrow. Lucaniidae and Scarabaeidae. Ibid. p. 27, 28.

10) Ch. Kerremans. Buprestidae. Ibid. p. 303.

11) J. Weise. Coccinellidae. Ibid. p. 305.

12) Ed. Fleutiaux. Elateiidae. Ibid. p. 31.

13) Ernest Olivier. Lampyridae. Nova Guinea 9. p. 422.

14) Pierre Lesne. Bostiychidae. Nova Guinea 5. p. 33.

15) Karl Jordan, Anthiibidae. Iliid. p. 352.

16) J. Weise. Chrysomelidae. Ibid. p. 311, 312, 316, 317, 319, 327, 329, 330, 331.

17) F. Spaeth. Cassididae. Ibid. p. 37, 38.

18) C. Brunner von Wattenwyl. Phasmidae. Nova Guinea 5. p. 15.

19) Carl Graf Attems. Myriopoden von Neu-Guinea. Ibid. p. 568, 569, 572— 573, 579—581.

20) W. KuLCZiNSKi. Spinnen aus Noid-Neu-Guinea. Ibid. p. 430—503.

21) L. Cognetti de Martiis. Oligochaeta. Ibid. p. 544, 551, 553.
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g;ij>c's Jard., Occopliylla smaragdina F. subsp. subnitida Emeiy, Cainponotns reticulatus Rog. subsp. bedoii

Emery, C. viircus F. Sni., Polyrhachis sericata Guér., P. rcluccns Latr. subsp. litigiosa Emery, P. atro-

pos F. Sni., P. aurea Mayr var. ohtiisa Emery, P. hicolor F. Sm. subsp. coinata Emery, P. bellicosa

F. Sm., P. cfr. thrinax Rog. — Enicospilus viclanospilus Camer., Salins erytJiroura Camer., Sceliphron

lactuvt Smith, Icaria nuiciilivcntris Guér., Eiimcncs spilonotiis Camer. ''). — Trigona cincia Mocsary, T. lae-

viceps Sm. — Echinosoma forbesi Kirby, Che/isoches morio Fabr. sp. '). — Papilio priamus poscidon

Dbl., P. albinus Wall., Terias candida piiclla Boisd., Danaida pJiilenc Cr., D. kirbyi Gr. Sm., E^iploca

ne/nerics herbstii Bsd., Tellervo zoilus nedusia Hbn., Hypocysta isis Fruhst., Mycalesis terminus atropatcs

Fruhst., M. diiponchcli Guér., AT. phidoit phidonidcs Fruhst., Mclanitis ainabilis valcntina Fruhst., Taenaris

dimona kapaura Fruhst., T. biocnlatus pallida Fruhst., T. staudiiigcri Honr., T. catops larctta Fruhst.,

Cynthia arsinoe rebeli Fruhst., Ccthosia chrysippe damasippe Fldr., Précis hedonia teurnia Fruhst., Yoina

algina vestina Fruhst., Hypiliinnas alimcna libisonia Fruhst., H. bo/ina S., Marpesia acilia Godt., Neptis

consimilis Bsd., Hypolycaena phorbas F., Thysonotis apolloniits Fldr., EiipsycJiellus diotiisius Bsd., Ainblypodia

aexonc Hew. ^). — Chironomus novaegiiineensis de Meijere, Chironomus sp., Tanypus signifer de Meijere,

Exoprosopa doryca Boisd., Maira Jiispidella v. d. Wulp, Pyrellia sp., Musca domestica L., Calobata debilis

Walk., Taenioptera eclipsis Ost. Sack., Rioxa Jiigra de Meijere — Ictiniis australis Selys., Onychargia

flavovittata Selys., Pseudagrion inicrocephaliim Rambur., Foriiiicah'a audax Walker sp., Mynneleon acer

7iovae-guincae Weele, Chrysopa signata Schneider ").

Die gesamraelten Pflanzen sind nach Th. Valeton durch die folgenden Arten vertreten : Fatoua

japonica (Thbg.) Bl., Pouzolzia pentandra (Roxb.) Benn., Pipterus argenieus (Forst.) Wedd., Bocrhavia

diffusa L., Indigofera trifoliata L., Desiiiodiuin pulchellum Bth., Uraria lagopoides (Burm.) Don., Inocarpus

edulis Forst., Abrus praecatorius L., Mucuna Warburgii K. Schum., Averrhoa Bilimbi L., ? Breynia sii-

pitata Mùell. Arg., Leea sambucina Willd., Hibiscus Abelmoschus (L.) Miq., H. Rosa-sinensis L., Melochia

corchorifolia L. sp., Kleinhovia hospita L., Phaleria papiiana Warbg., Jussieua Junghuhniana Miq., Poly-

scias Zippelia?ia (Miq.) Val., Bassia Cocco Scheff., ? Exacum tetragoiunii Roxb., Taber7iaemontana longipe-

dunculuta K. Schum., Cyinaria acuminata Decne, Anisomeles salviacfolia R. Br., Orthosiphon stauiineus

Benth., Physalis minima L. sp., Striga sp., Rhaphidospora ? novo-guitieeiisis Val., Oldenlandia subulata

Korth., Knoxia coryinbosa Willd., Cucumis Melo L. var. agrestis Naudin ^).

Der Vollstàndigkeit wegen wollen wir noch hinzufûgen, dass von dem von K. Gjellerup im

Jahre 191 1 zusammengebrachten Herbar bi.sher beschrieben worden sind: Eclipta alba L. (Hassk.)

Aglaia brevipeduncula D. DC. und A. Gjellerupii C. DC. Spâter wurden noch beschrieben : Exacum
tetragonum Roxb. var. stylosa Clarke "), Euphorbia pluvierioides Teysm. '^), Knoxia corynibosa Willd.,

Psychotria Sentancnsis Val.

1) C. Emery. Formicidae. Nova Guinea 5. p. 531—532.

2) P. Cameron. Hymenoptera. Ibid. p. 48, 54, 56, 62, 65.

3) H. Friese. Hymenoptera II. Ibid. p. 356.

4) Malcolm Burr. Dermatoptera. Ibid. p. 9— 10.

5) J. RÔBER, Lepidopteia Rhopalocera. Nova Guinea 13. p. 43— 50.

6) J. C. H. DE Meijere. Diptera. Nova Guinea 5. p. 69, 70, 71, 75, 78, 88, 89, 91, 95.

7) H. W. VAN der Weele. Neuvopteroidea. Ibid. p. 386—388.

8) Th. Valeton. Plantae papuanae. Bull. Dépt. de l'Agriculture X" X. Buitenzorg 1907, p. 5, 7, 10, 17, 18,

20, 22, 26, 31, 32, 33, 36, 41, 42, 44, 47, 48, 53, 54, 56, 58—59, 61—62, 64, 68.

9) C. Lauterbach. Compositae. Nova Guinea 8. p. 866.

10) C. DE Candolle. Meliaceae. Ibid. p. 10, 14.

11) S. H. Koorders. Gentianaceaê. Ibid. p. 175.

12) J. J. Smith. Euphorbiaceae. Ibid. p. 242.

13) Th. Valeton. Rubiaceae. Ibid. p. 472, 494.
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DIE FAHRTEN NACH DEM TAMI SOWIE IN DIE LANDSCHAFTEN ORXJM UND SEKANTO.

Trotz der geringen Meereshohe (75 m), in der sich der Sentani-See erhebt, war der Gesund-

heitszustand wàhrend unseres Aufenthaltes an seinen Gestaden ein durchweg befriedigender,

um nicht zu sagen, guter gewesen. Das ànderte sich aber ailes bereits innerhalb weniger Tage

nach unserem Wiedereintreffen am Strande der Huinboldt-Bai. Unter den Kulis kam eine

wahre Malariaepidemie zum Ausbruch, wàhrend sie unter den Europàern mich als alleiniges

Schlachtopfer auserkor ').

Die in Aussicht stehende, baldige Ankunft des Postdampfers brachte zunàchst Arbeit

in Huile und Fiille und wir lernten bei der so viele Sorgfalt heischenden Verpackung der

Naturalien so recht unser Heim auf Metu Debi schàtzen. Besonderes Kopfzerbrechen verur-

sachte die Unterbringung der Erzeugnisse papuanischer Topferkunst. Dièse besassen eine nur

geringe Widerstandfàhigkeit, da den Eingeborenen die Kunst des Brennens unbekannt ist.

Wàre es nicht, dass die làngere Zeit im Gebrauch gewesenen Gefàsse durch die Erhitzung

ùber dem Holzfeuer eine grôssere Festigkeit erlangt hàtten, so wiirden nicht allzuviele die

lange Seefahrt ùberstanden haben. Wie immer, gestaltete sich die Abfassung der Berichte

sowie des sonst nicht zu vermeidenden Schriftenwechsels zu einer der zeitraubendsten Obliegen-

heiten. Ausser den Burschen waren es eigentlich nur 2 Personlichkeiten, die unausgesetzt

ihrem eigentlichen Berufe nachgehen konnten, und das waren die beiden ternatischen Jàger

MarenggÉ und Rasip. Mit dem keimenden Morgen verschwanden sie von Metu Debi, um
erst in der Mittagsstunde zurùckzukehren. In der Regel bestand die Beute aus einer grôsseren

oder geringeren Anzahl Vogel, doch kam es auch zuweilen vor, dass ihre Jagdtasche leer war

und dann lautete die in treuherzigem Tone ausgesprochene Meldung: ^tida kuaF' '^).

In der PVùhe des 25. April kùndigte der „Van Goens" sich durch seine Dampfpfeife

an und gegen 9 Uhr landete ein Boot, das die Post und die ebenfalls sehr willkommenen

neuen Vorràte ùberbrachte. Da der Dampfer noch auf Metu Gerau Kohlen, die fur die „Zee-

meeuw" bestimmt waren, loschten musste, so erschien erst am Nachmittage seine Barkasse,

um Post und Gùter in Empfang zu nehmen. Aber auch einige Teilnehmer an unserer Expé-

dition sollten mit ihr verschwinden. Von den 8 Kulis, die bestimmt waren abgeschoben zu

werden, waren 3 von der Beri-Beri befallen, die ùbrigen hatten ihre Unbrauchbarkeit durch

1) G. A. J- VAN DER Sande. Vervolg van het geneeskundig veislag loopende tôt April 1903. Maatschappij ter

bevordering van het Natuurkundig Onderzoek der Nederl. Kolonicn. Bulletin N"^. 45. 1903, p. 11.

2) Wortlich: „ohne Knall", womit sie sagen woliten, dass sie nicht zum Schuss gekommen waren.
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weitgehende Tragheit oder durch ganz ungehoriges Betragen zu erweisen gesucht. Bedauer-

licherweisc hatten sich auch DjIBDJA, der Mantri des Botanischen Gartens in Buitenzorg, sowie

sein Schatten, der Pflanzensammler AdjiI", entschlossen uns den Rùcken zu kehren. Wir konn-

ten ihnen das Unbehagliche ihrer Lage wohl nachfùhlen, waren aber — ausser einigen beson-

deren Zuvvendungen — nicht imstande eine Anderung derselben herbeizufùhren. Sie mussten

unter demselben Dache mit den Kulis hausen, deren Verkehr aber von ihnen gemieden wurde

und zwar nicht allein der weit hoheren gesellschaftlichen Stellung wegen, vvelche der Mantri

bekleidete. Zum andern sagte auch Neu-Guinea samt seinen Bewohnern den beiden Javanen

gar nicht zu. Welch ein himmehveiter Unterschied mit ihrem Vaterlande, wo sich der Ein-

geborene das Leben so behaglich zu gestalten weiss, wo auch der Wanderer gute Verkehrs-

mittel und an den Strassen freundHche Warongs finden, in denen er Hunger sowie Durst zu

stillen vermag und ùberdies noch gute Unterhaltung findet ! Da beide der Expédition nur

angehàngt waren und ihre Befehle aus Buitenzorg crhielten, so war ich gar nicht in der Lage

ihr Entlassungsgesuch zu genehmigen und ihnen einen Fahrschein zu verabfolgen, umsoweni-

ger als VAN DER Sande keinen Anlass gefunden hatte, ein àrztHches Attest auszustellen. Der

Drang nach der Heimat war aber so màchtig in iimen geworden, dass sie heimHch verschwan-

den, womit zugleich eine nicht mehr zu schHessende Liicke gerissen wurde.

Der Postdampfer hatte sich fur eine Anzahl papuanischer Grossen, und zwar besonders

fur die Hàndler, als ein Magnet erwiesen. Allerlei fremdes Volk hatte sich bereits einige Tage

vor seiner Ankunft auf Metu Debi eingestellt, um die in Aussicht stehenden Waren in Empfang

zu nehmen. Von der Tanah Merah-Bai, ja selbst von dem 80 km entfernt hegenden Tarfia

waren sie herùbergekommen, um bald nach der Abfahrt des „Van Goens" wieder dem hei-

mathchen Herde zuzustreben. Wir Hessen uns die gùnstige Gelegenheit, Erkundigungen ùber

die von ihnen bewohnten Landschaften einzuziehen, natùrhch nicht entgehen.

Um die Monatswende hatte VAN der Sande erklàrt, dass die Mehrzahl der Tràger

soweit wieder hergestellt sei, dass es man es wagen diirfe, die Fahrt nach dem ostHch von

der Humboldt-Bai mùndenden Tami anzutreten. Im Hinblick auf die Ûberfahrt auf offener

See, waren die in Gané erworbenen Boote, zum Schutz gegen den Wellenschlag, mit erhohten

Seitenwànden versehen worden.

Bei gùnstiger Witterung gingen in der Nacht des 2/3. Mai dièse beide Boote, nebst

zwei grosseren Kanus, unter der Fùhrung von Dumas, mit Vorràten beladen, ab, um am
Nachmittage des 4. zurùckzukehren. In der darauf folgenden Nacht traten sie die Fahrt zum

zweitenmale an. Wir ùbrigen schififten uns am 5., des Morgens um 7 Uhr, in 5, in Engrâs

gemieteten Kanus ein und fuhren nach dem Ostufer der Humboldt-Bai, um von dort aus ùber

Land nach der Tami-Mundung zu wandern (Fig. 85). Von der nicht unbetràchtlichen Dùnung,

die wir wàhrend der Fahrt beobachteten, war in den Kanus, dank ihrer ausgezeichneten

Bauart, sehr wenig zu verspiiren. Um 8
'/a

Uhr ging es nahe an den kleinen Pun-Inseln vorbei,

doch war es ganz unmoglich sie zu betreten. Im Sijden bemerkten wir das in die Bucht mùn-

dende Fliisschen Warnâan und nordlich davon ein zweites, Dafonân genannt. Angesichts des

vor uns sich erhebenden, bewaldeten Kalksteinrùckens, der in dem Kap Bonpland [Djuar]

sein westliches Ende fîndet, erreichten wir kurz vor 9 Uhr die Landungstelle Numbaitji mit

einem ganz flachen Strande. Nach Entleerung der Kanus traten wir um 9 Uhr lo Min. die

Wanderung in S 30° O an. Ein zum Teil sehr morastiger Pfad fùhrte zunàchst uber flaches
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Land und durch Wald ; er nahm spàter SO-Richtung an, in der, um 9 Uhr 40 Min., ein aus

jugendlichem Korallenkalk bestehender Hiigel zur Linken liegen gelassen wurde. Auf dem

Weitermarsch wurde das Gebiet wieder eben, auf dem hin und wieder lose umherliegende

Kalksteinstùcke bemerkt wurden. Um 10 Uhr wurde die Richtung S 20° O eingeschlagen und

zugleich abermals ein zur Linken sich erhebender Hiigel passirt, ein Fall, der sich gegen

10 Vj Uhr wiederholte. Dort fand sich die UnterkunftshLitte Miauwé, an der bis 10 Uhr 55 Min.

gerastet wurde. Auf dem Weitermarsch mussten wir nach wenigen Schritten einen aus Koral-

lenkalk bestehenden 757.2 m hohen Hùgel besteigen, dessen Gipfel, auf zum Teil schlùpfrigem

Pfade, um 11 Uhr 13 Min. erreicht wurde. Wàhrend des darauf folgenden Abstieges kùndigte

lebhaftes Froschgequack alsbald die Anwesenheit, eines, in sumpfiger Umgebung sich finden-

den kleinen Siisswassersees, des Brëbia Nanamémi, an. Wie der Dolmetsch Waru uns be-

Fig. 85. Karte der Landschaften Seka und Moso.

lehrte, hauste dort der „Setan", weshalb man ihn zu meiden hatte '). Um 10 Uhr 20 Min. befan-

den wir uns unfern seiner Ufer, hielten uns aber in respektvoller Entfernung, zwar nicht des

Teufels, sondern der mit Sagopalmen bedeckten, morastigen Umgebung wegen. Es wàhrte

noch 10 Minuten, ehe das Ende erreicht worden war. Nunmehr ging es in S 80° O weiter,

aber nicht lange darauf wurde die Luft aufs neue von einem heftigen Gequack erfùUt, dessen

Urheber einen zweiten, weit kleineren See bewohnten, der um 12 Uhr erreicht wurde. Wir

machten in der Nàhe eine ^/^stiindige Frùhstùckspause, worauf es in ostlicher Richtung hùgel-

abwàrts ging. Nach Ablauf weniger Minuten hatten wir ebenen, allerdings zugleich sehr

morastigen Boden unter unseren Fùssen und war das zu durchwandernde Gebiet mit Sago-

palmen bedeckt. Nachdem jedoch um i'/^ Uhr die Richtung N 20° O eingeschlagen worden

l) K. GjELLERUP hat sich daduich nicht abschrecken lassen, vor einigen Jahren in dem See zu fischen und dabei

Glossolepis incisiis^ Apogon Beauforti sowie Eleotris aportis zu erbeuten. (Max Weber. Siisswasseifische aus Siid- und

Nord-Neu-Guinea. Nova Guinea 9. p. 562, 580, 593).
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war, fiihrte der Pfad nunmehr durch Gàrten, in denen Bananenstauden und Ubis gediehen,

denen ein bis zum Strande reichender Pandanuswald, mit Bestànden von Kokospalmen, folgte.

Wir trafen dort uni i^/^ Uhr ein und hatten somit den Weg ùber die, mit dem Kap Bon-

pland endigende Halbinsel in 4\/._, Stunden zurùckgelegt. Von der Stelle aus, wo das Meer

wieder erreicht vvurde, lag das soeben genannte Vorgebirge recht nahe, wàhrend das Kap

Caillié erst in weiter Ferne gesichtet werden konnte.

Der letzte Teil des Weges bis zur Tami-Mundung fuhrte ununterbrochen làngs des

sandigen Strandes, an dem eine màchtige Brandung wùtete. Ein nie gesehenes und niemals

wieder geschautes Bild bot sich unserem Auge dar. Der ganze Strand war eigentlich nichts

anderes als ein unabsehbares Feld von Baumleichen. Kreuz und quer lagen die entrindende-

ten Stàmme auf- und ùbereinandergestapelt. Von dem Bilde, das sich dem Auge darbot, gibt

Fig. 86 eine nur schwache Wiedergabe. Der Ursprung dieser gewaltigen und fast nutzlos

Fig. 86. Baumstrimme am Strande der Landschaft Sekâ.

jahraus, jahrein allmàhlich vermodernden Holzmassen war nicht allzuweit zu suclien. Sie

rùhrten von den Baumen lier, die nach schweren Regengussen den Tami abwàrts befordert

wurden, um ini Meere zunàchst von der Stromung erfasst und darauf in den Bereicli der

Brandung gefuhrt werden. Ferner fanden sich ini Sande Gerolle von Steinkohlen, Kalkstein

und Sandstein. Gut erhaltene Muschehi fanden sich in verhàltnismàssig nur geringer Anzahl, da

die meisten Schalen durch die Brandung eine Zertrùmmerung erfahren hatten. Ein so unwirt-

licher Strande ist natùrlich fur Ansiedekingen ganz ungeeignet und daher befinden sich sàmt-

liche Niederlassungen jenseits desselben auf dem Festlande.

Um 2 Uhr 20 Min. trafen wir in Jambué '), dem ersten Dorfe der Landschaft Sêka,

ein. Sâmtliche Hàuser erhoben sich auf starken Pfàhlen, lagen aber ausserhalb des Bereiches

der Flut. Die sozusagen oftentlichen Gebàude bestànden aus eineni Karawari, einem Tanfar ^)

1) Jamwoë nach Leonhard Schulze-Jena. (Mitteilungen aus den Deutschen Schutzgebieten. Ergzgsheft 11.

Berlin 1914, p. 13), Tjambe nach F. J- P- Sachse. (Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Gen. (2) 27. 1910, p. 362).

2) Es ist dies das Haus, in dem gemeinschaftlich gespeist wird.
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sowie einetn kleinen Karawari, der als Jùnglingshaus dient (Fig. 87). Wâhrend die Bewohner

der Humboldt-Bai samt dem Hinterlande entweder vollig nackt gehen odcr mittclst cines

schmalen Lendentuches die Scham

bedecken, bedienen sich die An-

gehorigen von Sekâ zu dem letzt-

genannten Zweck der aus Kiir-

bisschalen verfertigten und oft

verzierten Penishiilsen '), die an-

fànglich recht anstossig erscheinen.

An Wunderlichkeiten der mensch-

lichen Natur gewohnt das Auge

sich sehr schnell und dièse Art

war fur uns nichts Neues, da wir

auf Metu Debi wiederholt Besuch

von Sekâern erhalten hatten (Fig.

88) Die Bevolkerung von Jam-

bué machte einen sehr netten Ein-

druck. Eine Handvoll Tabak ver-

schafifte uns eine Menge Kokos-

niisse, die bei der brennenden

Hitze mit besonderem Behagen ausgeschiurft wurden. Nachdem um 3 Uhr der Marsch fort-

i) Sie sind von G. A. J. van der Sande beschrieben und abgebildet worden. (Nova Guinea 3. p. 92—93,
Taf. XV. Fig. 4, 5). 2) In der auf Fig. 88 abgebildeten Gruppe ist der rechtsstehende Mann ein Tobadier.
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gesetzt worden war, kamen wir bereits noch wenigen Minuten an einem zweiten Dorfe vorbei,

das Mabo [Gross-Mabo] hiess und aus 3 Karawaris und 19 Hàusern bestand (Fig. 89). Das

Fig. 89. Das Dorf Mabo [Gross-Mabo].

hinter den Ortschaften liegende Land war ganz flach und vorherrschend mit Wald bedeckt.

Dazwischen fehlte es nicht an Gartenland. Den Hintergrund bildete ein etwa km entfernt

Fig. 90. Das Dorf Thaii.

liegender Kalkrucken mit zwei Gipfeln, dem 236 m hohen Fruni im Westen und dem 170 m
hohen Frani im Osten ').

Um 3 Uhr 40 Minuten durchschritten wir die Mùndung des Fliisschens Sauna das aus

1) Auf der Karte der „Ceram'" ist dieser Riicken inigerweise unter dem Nameii Bougainville-Gebirge eingetra-

gen worden. (Noordkust Nieuw-Guinea van Tanah Merah-baai tôt de Nederlandsch-Duitsclie grens 1:150.000. 's Graven-

hage 1902. Min. v. Marine N° 253 ).

2) K. GjELLF.RUP erbeutete 1909 in diesem FlUsschen: Miigil Troschcli^ Aiiibassis intcrrttpta^ Thcrapoii jarbiia

und Eleotris fusais. (Max Weber. Stisswasserfische aus Nord- und Siid-Neu-Guinea. Nova Guinea 9. p. 569,574, 582,596).
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dem Sùdwesten kam, worauf 5 Minuteii spàter das Dorf Pruboé [Fruboé], auch Klein-Mabo ')

genannt, erreicht wurde -). Hierauf folgte um 4'/^ Dhr, als letztes, das Dorf Thaë ^) (Fig. 90),

das 2 Karawaris (Fig. 91) und 16 Hàuser zàhlte. Im Jahre 1897, spàtestens Anfang 1898,

waren einige der letzteren bei einem Uberfall des Stammes Aro ^) in Kaiser Wilhelms-Land

verbrannt, im ùbrigen aber der Angriff abgeschlagen und bei dem Kampfe sogar einige grosse

Schilde, die die Sëkâer sonst nicht kennen, erbeutet worden ''). Die evvig wiederkehrende und

fur papuanische Verhàltnisse sehr bezeichnende Ursache dièses Zwistes bestand darin, dass

kurz nach einem freundschaftlichen Besuch des oben erwàhnten Stammes, sein ebenfalls dabei

beteiligter Hàuptling plotzlich mit dem Tode abgegangen war. Des Volkes Stimme lautete

dahin, dass er sein jàhes Ende lediglich einer Hexerei seitens der Bewohner von Thaë zu

verdanken habe, die blutige Vergeltung heischte.

Fig. 91. Karawaii und Veisammluogshaus in Thaë.

Nach dem Verlassen von Thaë ùberschritten wir nach 10 Minuten Gehens das Flùsschen

Bobé. Mit dem Nàherkommen an die Tami-Mundung, nahm auch die Zahl der am Strande

angehàuften Baumstàmme zu. Zu gleicher Zeit stellten sich in zunehmendem Masse kleinere

Stammstùcke und Àste ein, die zu Tausenden und Abertausenden, Holzscheiten gleich, ùber-

1) Mawu nacli L. Schultze-Jena, Mabu nach G. Friederici.

2) Nach F. J. P. Sachse war es im November 1909 von 45 Mannein und 30 Frauen bewohnt.

3) Saë nach L. Schultze-Jena. Wir schrelben ausdriicklich Thaë, weil der Name meistens so, und zwar mit

hôrbarem /i, ausgesprochen wird. Zuweilen ist die Aussprache gleich dem englischen M, aber — soweit unsere Erfahrung

reicht -—
• niemals s. Auch Friederici schreibt Thaë. (In das Hinterland der Nordkiiste des Kaiser Wilhehiislandes.

Petermanns Mittlg. 46. 2. 1910, p. 184).

4) Das auf der Figur 91 hart neben dem tempelartigen Karawari stehende Gebaude ist ein N'ersammlungshaus.

5) Gemeint sind die Warimo westlich vom Angriffshafen.

6) Sie sind von G. A. J. van uer Sande beschrieben und abgebildet worden. (Nova Guinea 3. p. 253, Taf.

XXVI. Fig. 2, II— 14).

Nova Guinea. IV. Reisebericht. 28



2l8

und durcheinander geworfen waren. Stellenweise gevvahrte man auch eine dicke Lage von

Holzmulm, der von zerfaserten und vermoderten Stàmmen herrùhrte.

Endlich, um 5 Uhr 10 Min., hatten wir die Mùndung des dahinbrausenden, mit einer

gelben Flùssigkeit erfùUten ïami erreicht. Wàhrend das linke Ufer flach und sandig war,

erblickten wir am jenseitigen einen in ostlicher Richtung sich fortsetzenden Kalksteinrùcken,

der in dem Kap Hàharu einen schroften und steilen Absturz zeigte. Nach einem viertelstùn-

digem Marsch làngs des Ufers fanden wir unser Lager, dessen Herrichtung der Fùrsorge von

Dumas zu verdanken war. Es wurde umsomehr willkommen geheissen, als der zweite Teil

der Tageswanderung durch den lockeren Sand, nebst der nicht ganz zu vermeidenden Kletterei

iiber die glatten Baumstamme, stark ermiidend gewirkt hatte.

Die zoologische Ausbeute bestand in: Phalangcr oricntalis Pallas Hyla dolichopsis Cope Cro-

codilus porosHs Schneider Cyclotus guffafiis Pfr. '), Monolcpta Jiumcralis \V'eber Odontoiiiachus rujïceps

subsp. ccphalotcs F. Sm. var. fusca Emery ''), Mononyx îaticoUis Montand. '), Hypocysta isis Fruhst., Myca-

/esis phidon phidoiiidcs Yxnhst., Tacuaris staiidingcrlYiQWX., Parf/iciios tigrinaWoW,, Thysonotis cac/iiis Yldw'^),

Trigoniulus harpagiis Attems, Polycoiioccras aurol/iiibatiis Attems Hersilia pcrnix Kulcz. '").

Die Landschaft Sekâ hatte bisher nur in sehr geringem Masse die Aufmerksamkeit auf sich zu

ziehen vermocht. Ans der Beschreibung der Reise unter P. van der Crab nach der Humboldt-Bai (1871)

geht hervor, dass unter den Eingeborenen, die sich dort an Bord der „Dassoon" begaben, auch Sekâer be-

funden haben mùssen Bei Gelegenheit der „Soerabaja"-Expedition im Jahre 1875 brachte O. Beccari in

Erfahrung, dass ôstHch von der Humboldt-Bai die beiden Dôrfer „Mabo" und „Tae" zu finden seien '-).

Dagegen irrte J. van Oldenborgh, als er bei seinem Eintreften in der Humboldt-Bai, am 29. Marz 1881,

zwei auf den Kajô-Inseln bemerkte Dôrfer fur Mabo und Thaë ansah

Zu einer fliichtigen Begegnung mit den Einwohnern von Thaë kam es, als O. Finsch am 16. Mai

1885 auf dem Dampfer „Samoa" vor der Mûndung des Tarai, von ihm Sechstroh-Fluss genannt, zu Anker

kam. Er erhielt dadurch Gelegenheit einige fur die Landschaft charakteristische ethnographische Gegen-

stânde zu erwerben ^''). Darauf war es G. L. Bink, dem es wahrend seines Aufenthaltes in der Humboldt-

Bai 1893 gelang Erkundigungen ùber Sekâ und seine Bewohner einzuziehen '^). Das vom Korv. Kapt.

Janke gefùhrte deutsche Vermessungsschiff „Mô\ve" kam am 21. Juli 1896 nach der Tami-Mûndung, doch

werden die Sekâer in seinem Berichte nicht erwahnt ^''). Als der, unter dem Befehl des Leutn. z. See

W. A. Mouton stehende niederlândische Kreuzer „ Bornéo" im folgenden Jahre ebenfalls dorthin gelangte,

um nachzuforschen, ob die „Môwe" — wie das Gerùcht wollte — Grenzzeichen angebracht habe, wurde

1) F. A. Jentink. Mammalia. Nova Guinea 5. p. 370.

2) P. N. VAN Kampen. Amphibien. Ibid. p. 171.

3) Nelly de Roov. Replilien. Ibid. p. 383.

4) A. Bavav. Mollusques terrestres et fluviatiles. Ibid. p. 289.

5) J. Weise. Chrysomelidae. Ibid. p. 326.

6) C. Emery. Formicidae. Ibid. p. 531.

7) A. L. MoNTANDON. Rhynchota I. Mononycliidae. Ibid. p. 566.

8) J. RÔBER. Lepidoptera. Rhopalocera. Nova Guinea 13. p. 45, 46, 47, 48—49, 50.

9) Cari. Graf Attems. Myriopoden von Neu-Guiuea. Nova Guinea 5. p. 576, 579—580.

10) W. KULCZlNSKI. Spinnen aus Nord-Neu-Guinea. Ibid. p. 433—434.

11) P. J. B. C. ROBIDÉ VAN DER Aa. Reizen naar Nederlandsch Nieuw-Guinea. 's Gravenhage 1S79, p. II4, wo

es heisst „slechts enkele hadden het schaamdeel in een kokertje verborgen".

12) Viaggio a bordo del traspovto olandese „Soerabaja". Cosmos di Guide Cora 3. Torino 1875—76, p. 369).

13) Verslag eener reis van Ternate naar de Noord- en Noord-Westkust van Nieuw-Guinea. Tijdschr. v. Ind. T.

L. en Vk. 27. Batavia 1882, p. 420.

14) Samoa-Fahi-ten. Leipzig 188S, p. 343—347.

15) Drie maanden aan de Humboldtsbaai. Tijdsclir. v. Ind. T. !.. en Vk. 39. 1S97. p. 20S— 209.

16) Segelanvveisung fur Prinz Friedrich-Wilhelms-Hafen, Angrifis-Hafen und die Kiiste bis zur Germania-Bucht.

Ann. der Hydrographie 25. Berlin 1897, p. 155— 256.
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ermittelt, dass die Dôrfer „Jaml)i, Mabo und Tair" an der Kûste zwischen Kap Bonpland und der Taini-

Mundung lâgen '). Zii einer naheren Beriihrung kam es aber erst, als der Kreuzer „Ceram", Leutn. z. See

D. A. P. KoNiNG. Ende Juli 1901 eine Venne.ssung des zwischen Kap Bonpland und Oinâke liegenden

Kûstenabschnittes sowie des Unterlaufes des Tami vornahm

Nach uns is Sekâ noch viermal besucht worden, und zvvar zunachst — nach G. Friederici —
von Alb. Hahl, der die Landschaft, von der Humboldt-Bai konimend, bis zur Tami-Mûndung durchwan-

derte. Im November 1909 traf sodann ein Détachement unter der Fûhrung des Hauptmanns F. J. P.

Sachse, von Sùden kommend, in Klein-Mabo ein, um ûber Jambué den Marsch nach der Humboldt-Bai fort-

zusetzen Kurz darauf durchwanderte G. Friederici die Landschaft in ihrer ganzen Ausdehnung, als er

die Strecke zwischen Omâke und der Humboldt-Bai zurucklegte ''). Endlich nahm die deutsche Expédition

unter der Fahrung von Leonhard Schultze-Jena 1910 die Gelegenheit wahr, von ihrem, an der Mùn-

dung des Tami erreichteten Lager aus, Untersuchungen in der Landschaft Sëkâ vorzunehmen

Da es der starken, im Tami herrschenden Stromung vvegen untumlich erschien mit den

zu unserer Verfijgung stehenden Kràften die Fahrt flussaufwàrts anzutreten, beschlossen wir

zunachst am 7. dem ersten, ostlich von der Miindung liegenden Dorfe Oinâke, das bereits auf

deutschem Gebiet liegt, einen Besuch abzustatten. Um 5'/2 Uhr, als noch kaum der Morgen

graute, liessen wir uns zunachst nach einer in der Strommiandung liegenden Sandbank ùber-

setzen, wàhrehd die beiden fur die Fahrt bestimmten Boote sich durch die starke Brandung

einen Weg bahnten. Sic legten darauf an der Leeseite der Bank an, um uns aufzunehmen,

wodurch wir mit nur wenigen Spritzern davonkamen. Das gegenijberliegende, rechte Ufer

des Tami wurde von einem lângs der Meereskuste sich fortsetzenden Kalksteinriacken be-

grenzt, der sich als Terrassenbildung an das plumpe, bewaldete Massiv des Bougainville-

Gebirges, von den Sekâern Pâfin', von den Jotéfas dagegen Oinâke di Mâge [Oinâke-Berg]

genannt, anlehnt. Die erwâhnten Kalksteinfelsen sind unterwaschen, doch ist die dadurch ent-

standene Hohlkehle zuweilen durch Felsstiirze zerstort worden; ausserdem bilden sie eine

x\nzahl scharf hervortretender Vorspri^inge. Der erste hiess Nipâ, dem sich das unmittelbar an

der Miindung liegende Kap Hâharu — die Germania-Huk von O. FiNSCH — , und ausgezeichnet

durch eine besonders gut erhaltene Hohlkehle, anschloss. Wir stiegen hier aus, um uns einer

Probe des Gesteins, das im wesentlichen einen Lithothamnium-Kalkstein darstellt, zu bemâch-

tigen Darauf ging es lângs der Meereskuste weiter, an der aber, der heftigen Brandung

wegen, nicht gelandet werden konnte. Um 6 Uhr 40 Min. kamen wir an dem Kap Tiau vorbei,

auf das eine kleine flache, von Felsen umrahmte Bucht folgte. Um 7^4 Uhr befanden die

1) Jaarboek van de Koninkl. Nederlandsche Zeemacht 1896— 1897. 's (Jravenhage 1898, p. 738.

2) Eenige gegevens omirent land en volk der noordoostkust van Nederl. Nieuw-Guinea genaamd Papoea Telan-

djang. Bijdr. t. de T. L. en Vk. (7) 1. 's Gravenhage 1903, p. 273—274.

3) Gouvernements-exploratie van Nederlandsch Nieuw-Guinea. Tijdschr. K. Nedeil. Aaidrijksk. Genootsch. (2)27.

1910, p. 362.

4) Von Eitapé nach Hollandia. Deutsches Kolonialbl. 21. Berlin 1910, p. 332—333. — Im Hinterland der

Xordkiiste des Kaiser Wilhelmslandes (Neuguinea). Petermanns IMittlg. 56. 2. 1910, p. 184. — Beitriige zur Volker- und

Sprachenkunde von Deutscli-Neuguinea. Mittlg. aus den Deutschen Schutzgebieten. Ergzgsh. 5. Berlin 1912, p. 72— 73.

5) Forschungen im Innern der Insel Neuguinea. Mittlg. aus den Deutschen Schutzgebieten. Ergzgsh. 11. Berlin

1914, p. 4—16.

6) Nach L. Rutten ist es ein recht jugendlicher, keinenfalls âlter aïs jungpliozaner Kalkstein, in dem er Rota-

lien nachweisen konnte. (Foraminiferen-ftihrende Gesteine von Niederl. Neu-Guinea. Nova Guinea 6. p. 35, 42). Die

Lithothamnien, nâmlich Amphiroa fragiihsima Lamx. und Ampkiroa} foliacea^ waren bereits vorher von Frau Professor

Weber beschrieben worden. (A. Weber-van Bosse and M. FosLUi. The Corallinaceae of the Siboga Expédition. Siboga-

Expeditie 61. Leiden 1904, p. iio).
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Boote sich vor dem Kap Tjari, das sich durch einen grossen, gemalten viereckigen Fleck

auszeichnete, der 1896 von der Mannschaft des Krcuzers „Mo\ve" angebracht worden war, um
als Signal fur die Vermessung benutzt zu werden Hinter ihm eihob sich der Hiigel Tjaru

wâhrend an seinem Fuss, im Meeresniveau, ein grosses Loch zu bemerken war, dem Fluss-

wasser entquoll Das Bougainville-Gebirge war nunmehr immer freier hervorgetreten. Um
7^/2 Uhr befanden die Boote sich vor dem Kap Pârotju, dem bald darauf das Kap Jahor

folgte, welches letztere zugleich die Westspitze der Oinâke-Bai bildet. Es folgte nunmehr ein

flaches bewaldetes Gebiet mit sandigem Strande und Kokospalmen kiindigten zugleich die Nàhe

menschlicher Niederlassungen an. Gleich darauf konnte man auch Eingeborene am Ufer, vor

dem sich ein Riff ausdehnte, bemerken. Nunmehr wurde in die Bucht eingelaufen, an deren

Ostufer, das von Riffkalken eingefasst wird, wir um 5 Min. vor 8 Uhr eintrafen. Nachdem

die Boote sich durch die zwischen den Korallenriffen freigelassene, enge Fahrrinne hindurch-

gewunden hatten, liefen sic auf den mit màchtigen Gerollmassen bedeckten Strand auf.

Fiij. 92. Einwohner des Dorfes Oinâke.

An der Landungsstelle hatten sich zu unserer Begrùssung zahlreiche Eingeborene ein-

gefunden (Fig. 92) und sich zu diesem Zvveck festlich geschmùckt. Uns stachen dabei die

bisher nicht gesehenen Brustschilde, die wiederholt als Brustkampfschilde beschrieben wor-

den waren besonders in die Augen. Mit Recht hat VAN DER Sande eine derartige Bezeich-

nung als unzulàssig erklàrt, mit dem Hinweis darauf, dass die Eingeborenen nicht mit Zierraten

in den Kampf ziehen, da dieser doch im wesentlichen ein Schleichkrieg ist, bei dem die scho-

1) Annalen der Hydrographie 25. Berlin 1897, p. 156.

2) Wie der Hândler Machmudu uns mitteilte, hat man es dabei mit einem Mtindungsarm des am Bougainville-

Gebirge entspringenden Mâgenano zu tun. Diesen Fluss hat G. Friederici iiberschritten, als er 1909 von Oinake nach der

Tami-Miindung jenseits des Kiistengebirges wanderte. ]n dem Bett batte er Dolerit resp. MelaphyrgeroUe angetroften.

(Petermanns Mittlg. 56. 2. 19 10, Taf. 34).

3) Nova Guinea 3. p. 83— 84.
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nen Sachen doch nur beschmutzt werden wurden und zudem der Beraubung ausgesetzt sind ').

Ehe wir uns der Fiihrung der Dorfbevvohner, die zu denjenigen der Landschaft Sekâ in cincm

freundschaftlichen Verhàltnis stehen und augenscheinlich auch derselben Spraclie sich bedic-

nen, anvertrauten, liessen wir uns auf den Steinen zu eincm Morgenimbiss nieder. Nach dem
Aufbruch hatten wir nach wenigen Schritten die Mùndung des Ja Ti, eines nur reichlich 2'/., m
breiten Bâches, erreicht, dessen Bett von zahlreichen Geschieben von Harzburgit, Gabbro,

Epidot-Amphibolit und Kalkstein, sowie ferner von Chalcedon, Feuerstein und anderen Kie-

selgesteinen -) erfùUt war. Darauf wurde die Wanderung in westlicher Richtung nach dem, von

der Bucht aus nicht sichtbaren Dorf angetreten, das wir aber erst crreichten, nachdem ein Stiick

VValdland durchschritten worden war. Oinâke besteht aus zwei Teilen und der von uns zuerst

besuchte, kleinere, bestand aus 3 Hàusern. Asserdem hatte es einen Karawari, dort Pla ge-

nannt, besessen, der aber abgebrannt war. Man hatte sich vorlàufig damit begnugt ein pro-

Fig. 93. Hàuser im Dorfe Oinake

visorisch hergestelltes Gebàude fur diesen Zweck zu bestimmen Der mehr dem Strande zu

liegende Teil war weit grosser, denn er zàhlte 2 Karawaris, i Jijnglings- und 14 Wohnhàuser

(Fig. 93). Die letzterwàhnten, Pa genannt, waren in der Grundform durchweg quadratisch und

massen 12 Schritt im Geviert, doch kamen auch solche vor, die acliteckig waren. Sie ruhten

1) In dem Kalkstein vermochte L. Rutten keine Foraminiferen, sondern nur Korallen zu erkennen (1. c. pag. 35).

2) Bemerkenswert ist nach L. Rutten daiunter ein an Radiolaiien reiches Gestein, das aucli vereinzelte Globi-

gerinen und Sphaeroidinen enthàlt.

3) Inzwischen ist ein neuer Kaiawarl entstanden, der, wie G. Friederici berichtet, eine von der sonst iiblichen

ganzlich abweichende tlestalt erhalten hat. Er muss niclit lange nach unserem Besuch entstanden sein, da er schon zur

Zeit der Anwesenheit Friedericis nicht mehr neu war und von ihni auf ein Alter von 5—6 Jahren geschatzt wurde.

(Beitrage zur Volker- und Sprachenkunde von Deutsch-Neuguinea. Mittlg. aus don Deutschen Schutzgebieten. Ergzgsheft

N'-" 5. Berlin 191 2, p. 73).
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samtlich auf kràftigen, noch nicht einmal mannshohen Pfâhlen und der dadurch entstandene

freie Raum vvar mit Brennholz ausgefùllt. Was ganz besonders auffiel, war eine im Dorfe,

auch auf den Wegen, herrschende Sauberkeit, wie wir sie weder vorher, noch spàter wieder-

gesehen haben.

Zum Schluss wurden wir nach dem Karavvari geleitet, dessen Zugànge durch Vorhànge

von den Wedeln der Kokospalme verhiillt waren. In seinem Innern glich er, auch was die

aufgehàngten Attribute betraf, demjenigen von Tobadi. Der im Anschluss daran eroffenete

Tauschhandel ging flott vonstatten, so dass manches schone Stùck fur die ethnographische

Sammlung erworben werden konnte.

Es war den Eingeborenen bekannt, dass sie unter der Jurisdiktion eines anderen Landes

standen, als ihre Nachbarn im Westen. Das Wort Deutsch schien ihnen aber unbekannt zu

sein, denn sie bezeichneten ihre Herrscher als „ Ingris" (Englànder). Als wir uns nach den

Namen, der in ostlicher Richtung an der Kiaste liegenden Niederlassungen erkundigten, wur-

den zunàchst die Fliisse Ja Sa und Ja Wé und sodann die Dorfer Jakô, Ro, Jumré, Reteré,

Nàtiri, Séra, Masino, Haruku, Rurani, Maroro, Nusa und Sumur genannt. Zum Vergleich fùge

ich einige andere Ortsverzeichnisse bei, die uns an der Jotëfa-Bai mitgeteilt worden sind.

Oinâke ') Oinâke ^) Unaki ^) Oinâke ^) Wutung '')

Jakô Jakô Jakô Jakô

Ro Aro Ro Aro Warimo

Jumré Jumbré Jumré Jumré Wanimo

Reteré Rendu u. Redjebèr Dadjuwèr Radjebèr

Nâtiri Emâ Dâré Ndore Laitere [Leitere]

Séra Warbu Séra Emâ Séra

Masino Misina Sésinum Misina Sisano

Haruku Rigvvani Pulu Tiga Warpu Warupu

Rurani Nare Tamar Biwani

Maroro Marorâ Tiroâi Merera Malol

Nusa Terwé Sup Nusa Inseln des Berlin-

Hafens

Sumur Jekur Seriu

Wakdo Aware

Mindâre

Tarawâi und Su

Zu dieser Tacbelle ist zu bemerken, dass man sich ùber die Tatsache, dass die Namen
einer Reihe von Niederlassungen auf Kaiser Wilhelms-Land anders lauten, als diejenigen unter

1) Nach Angabe der Eingeborenen von Oinâke. Mit Ja Sa und Ja Wé bezeichneten sie zwei Fliisse, die im

Osten des Ortes ins Meer ausmtindeten.

2) Nach Angabe von Unai in Tobadi.

3) Nach Angabe von Waru in Tobadi.

4) Nach Angabe von Hamadi, Korano von Tobadi, mit Nachhiilfe eines Bewohners von Engrâs.

5) In Kaiser Wilhelms-I.and gebràuchliche Namen.

6) Dass Jumré mit Wanimo identisch ist, darf nicht bezweifelt werden, denn R. Parkinson gibt Mumre fiir den

Angriffshafen an. (Intern. Archiv f. Ethnogr. 13. Leiden 1900, p. 19). Bemerkenswert ist, dass sich Ijei G. L. BiNK, der

seine Erkundigungen in der Jotëfa-Bai einzog, die Form Numbri findet. (Tijdschr. v. Ind. T. L. en Vk. 39. 1897, p. 208).
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welchen sie auf dem hollandischen Teil bekannt sind, nicht Wunder nehmen darf, da es eine

auf Neu-Guinea sehr verbreitete Erscheinung ist, dass die Ortsnamen bei den Eingesessenen

anders lauten aïs bei ihren Nachbarn. Die Tabelle zeigt ferner, dass mit der Enfernung zugleich

die Unsicherheit unserer Gewàhrsmànner zunahm, so dass bei der Aufzàhlung die riclitigc

Reihenfolge nicht mehr innegehalten wurde. Warbu in der zweiten Reihe entspricht zweifelsohne

Warupu, Pulu Tiga in der dritten ist ein malaiisches Wort, das Drei-Inseln bedeutet und den

Inseln des Berlin-Hafens entspricht, gerade wie Nusa, das Insel bedeutet. Zur Erklàrung man-

cher anderer Unstimmigkeiten bedarf es noch weiterer Nachforschungen

Nachdem aile Sehensvvùrdigkeiten von Oinâke in Augenschein genommen worden waren,

traten wir wieder die Wanderung nach dem Landungsplatz an und verabschiedeten uns dort

von den Einwohnern '). Sieben Viertelstunden spàter fuhren die Boote an dem Kap Hâharu

und um 12 Uhr 25 Min. an dem Kap Nipâ vorbei. Bei dem Einlaufen in die Tami-Mùndung

konnten wir diesmal der Brandungswelle nicht entgehen, erfuhren aber von ihr eine gnàdigc

Behandlung. Um 12 Uhr 42 Min. erfolgte die Landung bei dem Lagerplatz.

Wir bereiteten uns nunmehr darauf vor, am nàchsten Morgen auf dem Tami strom-

aufwàrts zu fahren, weshalb MOOLENBURGH im Laufe des Nachmittags noch nach Thaë wan-

derte, um sich von den Bewohnern das Versprechen geben zu lassen, unsere Sammlungen in

ihre Obhut zu nehmen, was sie auch getreulich getan haben.

In der Frùhe des 8. vvurden zunàchst die Lasten auf die Boote verteilt und darauf der

Rest des Lagers ausgerâumt. Leider waren von den 22 uns gebliebenen Tràgern noch immer

8 fieberkrank, aber die Fahrt noch langer hinauszuschieben, hiesse sie ùberhaupt aufgeben.

Die im Tami herrschende Stromung war auch an diesem Tage sehr stark, aber wir hofften mit

den vorhandenen Kràften ihrer Herr zu werden. Endlich, kurz nach 9 Uhr, konnte vom Lande

abgestossen werden. Moolenburgh hatte sich vom Korano Hàmadi, dessen Kanu — das

beste und grosste der Jotëfa-Bai — geliehen, das von kundiger Hand gelenkt, stolz dahinfuhr.

Auch Dumas hatte sich ein von der Humboldt-Bai stammendes Fahrzeug zu verschaft'en

gewusst. Wir ùbrigen thronten auf Reissàcken in unseren eigenen Booten und nunmehr sollten

die Kulis zum erstenmale ihre Ruderkiinste zeigen, denn es galt nicht allein die Stromung zu

iiberwinden, sondern auch den Untiefen und Sandbànken sowie, nicht zum mindesten, den

stromabwàrts treibenden Baumstâmmen auszuweichen. Die Sache liess sich trotz unverkenn-

barer Ungeschicklichkeit leidlich an.

Um 9 Uhr 25 Min. war die erste Flusskrùmmung gliicklich erreicht worden, aber bereits

5 Minuten spàter erfolgte ein Zusammenstoss mit einer Anhàufung toter Baumstàmme, die

sich im Flussbett verankert hatten, der aber ohne ernste Folgen blieb. Nach weiteren 5 Mi-

nuten rannte das grosse Boot. auf dem VAN DER Sande und ich Platz genommen hatten,

mit Gewalt gegen eine Sandbank und lief voll. Sàmtliche Insassen mussten aussteigen, um
das Wasser auszuschopfen, worauf der Kahn sich um 9^/4 Uhr wieder in Bewegung setzen

konnte. Zehn Minuten spater bemerkten wir an einer Flusskrùmmung am rechten Ufer ein

l) Wahreiid des kurzen Aufenthaltes waren gesammelt worden: Cicindcla decemgiittata F. Uivillci Dej. (\V. Horn.

Nova Guinea 5. p. 19). Cyphcgastra Brttyni Lansb. var. iiigra Kerremans (Ch. Kerremans. Ibid. p. 303). Aesernia

formosa Gestro, Rhaphidopalfa aruensis Ws. (J. Weise. Ibid. p. 314, 317). Lciicauge gratiiilata Walck. sp., Gastera-

cantlia taeniata Walck. sp., G. similis Kulcz. (VV. KULCZINSKI. Ibid. p. 458, 491, 497). Gragella albertisii Thor. (J. C. C.

LoMAN. Ibid. p. 2).
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schmalcs, mit Gras bedecktes Vorland, wàhrend am linken sich der dort bisher fehlende Wald

einzustellen begann. Er bestand, wenigstens an seinem Rande, aus Sagopalmen und Pandaneen.

Um 10^/4 Uhr konnte man am rechten Ufer die Mùndung eines sich in den Tami ergiessen-

den Bâches, und siidHch davon cin niedriges Vorland bemerken, von dem Machmudu sagte,

dass es in WirkHchkeit eine Insel sei. Zehn Minuten spâter stellte sich am hnken Ufer in

einer etwas hoheren Lage befindhches Grasland ein, das am rechten dagegen verschwunden

war, um dem Walde Platz zu machen. An diesem Punkte vvurde unser Boot von dem Schick-

sal ereilt bei dem Wenden in eine schiefe Lage zu geraten und abermals volizulaufen.

Als es wieder flottgemacht worden war, ging DUMAS auf dasselbe iiber, um die Fùhrung zu

iibernehmen, wàhrend VAN DER Sande sich in einem anderen Fahrzeuge niederhess. Nachdem

eine weitere Flusskrùmmung hinter uns lag, stellten sich im Plusse so viele Sandbànke ein, dass

die Ruderer gezwungen waren auszusteigen, um das Fahrzeug vorwàrts zu schieben. Um 1

1

Uhr in besseres Fahrwasser gelangt, konnten die Ruder wieder zur Hand genommen werden.

Inzwischen hatte der Fluss sich verengt und waren seine Ufer nunmehr an beiden Seiten von

Waldungen eingefasst. Nachdem wir um die Mittagsstunde eine starke Krummung zu ùberwin-

den gehabt hatten, mussten die Boote, der Untiefen wegen, aufs neue gezogen werden. Der letz-

ten Biegung begegneten wir eine reichliche Viertelstunde spàter, worauf wir um 12'/., Uhr den

Tami verliessen, um in den etwa 20 m breiten, aus dem Sùden kommenden Moso einzufahren.

Seine Fluten zeigten, gleich denen des Tami, eine gelbliche Fàrbung, waren aber weniger trube.

Die Strômung war nur schwach und dennoch hatte unverkennbar kurz zuvor eine starke

Uberschwemmung stattgefunden. Nicht allein waren die Ufer mit einem grauen Schlamm be-

deckt, in dem man bis ùber die Knie einsank, sondern auch die Zweige und Blàtter der

Baume waren bis etwa i m ùber dem Wasserspiegel mit einer grauen Kruste bedeckt. Gegen

I Uhr bemerkten wir endlich eine Stelle am linken Ufer, die als Lagerplatz geeignet erschien.

Nach dem Ausschiffen war es unsere erste Aufgabe die 9 durchnàssten Reissàcke an einer

sonnigen Stelle zum Trocknen auszubreiten, wodurch wir zugleich zu einem mindestens zwei-

tàgigen Aufenthalt an dieser Stàtte verurteilt waren.

Wie DUiMAS uns mitteilte, fuhrte der Fluss seinen Namen nach dem Stamm Moso, der

infolge der Verfolgungen durch die Eingeborenen von Arop, mit Unterstùtzung derjenigen von

Oinâke, auf 15 Mitglieder reduzirt worden war und weiter stromaufvvàrts ein nomadisirendes

Leben fuhrte '). Nach Machmudu heisst der Fluss eigentlich Berbare Nêrâi. Zu seiner Unter-

suchung traten DE Beaufort, Dumas, Lorentz, Moolenburgh und ich am Morgen des 9.

in zwei Booten eine Fahrt an, die anfànglich ohne Schwierigkeit vonstatten ging. Die steilen,

stellenweise 5 m hohen Ufer bestanden aus einem blauen versteinerungsfreien Ton, der, infolge

Umwandlung, in seinen oberen Teil zu einem braunen Lehm geworden war. Der Wald reichte

zu beiden Seiten bis hart an die Uferrànder. Die Stromung war in dem, durch zahlreiche

und starke Krùmmungen ausgezeichneten Fluss nur gering. Nach einer reichlich halbstiindigen

Fahrt stellte sich das erste Hindernis in Gestalt eines quer ùber den Fluss liegenden Baum-

stammes ein. Da es nicht zu beseitigen war, mussten die Boote geleert und darauf ùber den

i) Die Grenzexpedition fand im Jahre 1910 weiter stromaufwarts an einer Stelle, die zugleich 8 km siidlich von

Oinâke entfernt liegt, ein Dôrfchen, das sie als Neu-Moso bezeichnete. Fast 8 km davon entfernt, fand sie in ostlicher

Richtung die als Alt-Moso bezeichnete Statte. (Uittreksel uit het Versiag ter voorbereiding van de aanwijzing eener natuur-

lijke grens tusschen liet Nederlandsche en het Duitsclie gebied op Nieuw-Guinea. 's Gravenhage 1912. Karte 1).



225

Baum geschoben werden. Da sich am linken Ufer eine Kiesbank befand, so konnte der erzwun-

gene Aufenthalt wenigstens nutzbringend verwendet werden. Die auf derselben liegenden Gerolle

bestanden zum grossten Teile aus Kalksteinen Kaum hatten wir um 8 Uhr 35 Min. die

Weiterfahrt angetreten, als bereits nach wenigen Minuten die Boote abermals und bald darauf

zum dritten- und viertenmale auf ein Baumhindernis stiessen. Um 8^/^ Uhr wurde zunàchst

ausgestiegen, um auf einer Sand- und Kiesbank Aufsammlungen von den dort massenhaft um-

herliegenden rezenten Korallen und MoUusken zu machen. Die letztgenannten waren teils

marinen Ursprungs, teils waren sie vertreten durch Sùsswasserschnecken [Melania clavus und

Leptopoma vitremii], die noch heutigentags den Moso bewohnen. Die ersterwàhnten beweisen,

dass das niedrige Land noch bis vor verhàltnismàssig kurzer Zeit vom Meere bedeckt war '').

Unter den auf den Kiesbânken lagernden Gesteinsmassen fanden sich Gerolle von Kalkstein,

Braunkohle, Serpentin usw. Wir waren um 9^/4 Uhr kaum eine kleine Strecke weiter strom-

aufwàrts gerudert, als ein quer uber dem Flusse liegender Baumstamin eine Fahrtunterbrechung

veranlasste, ein Vorgang, der sich noch mehrere Maie wiederholen sollte. Kurz nach lo'/.^ Uhr

Fig. 94. Die Fahrt auf dem Moso-Fliiss.

konnte am rechten Ufer eine Schicht blauen Tones beobachtet werden, die, gleich der in der

Nàhe der Miindung vorhandenen, nach oben zu, und zwar in einer Màchtigkeit von 4— 5 m,

in einen gelbbraunen Lehm ùberging. Mit dem Engerwerden der Fahrrinne war die Stromung

eine kràftige und das Wasser zugleich klarer geworden. Schliesslich wurde der Fluss so untief,

1) In einem dieser Gesteine konnte L. Rutten Lithotkamnium^ 'i Lepidocyc/ina cfr. Muniei i^ Globigerina und

Amphistegina nachweisen. Ein zweites Handstuck enthielt zahlreiche Nummuliniden, die wahischeinlich der Gattung

Amphistegina aogehoren (Nova Guinea 6. p. 34). In den von L. Schui.tze-Jena gesammelten Gesteinen wies R. J. Schu-

bert Lepidocycliim cfr. Vcrbeeki^ Orbitoliles sovvie Niimiiudites nach (Foischungen im Innern der Insel Neuguinea. Mittlg.

aus den Deutschen Schutzgebieten. Ergzgsheft 11. Berlin 1914, p. 18).

2) Derartige Meeresconchylien sind in grosser Zahl auch von L. Schult/.e-Jen'a gesammelt worden (I. c. pag. 18).

Nova Guinea. IV. Reisebericht. 29
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dass die Boote geschoben vverden mussten (Fig. 94) und um 11 Uhr 12 Min. war dem wei-

teren Vorwàrtskommen ùberhaiipt Hait geboten.

Sofort wiirde mit dem Aufschlagen des Lagers begonnen, aber kaum waren die Hùtten

unter Dach gebracht, als ein, kurz nach 12 Uhr niedergehendes, heftiges Regenschauer uns

von den Kiesbànken verscheuchte. Es wàhrte mit Ausnahme einer kurzen Pause bis i^/^ Uhr.

Ein im Laufe der Abendstunden sich aufs neue einstellendes Unwetter hielt wàhrend des

grossten Teiles dcr Nacht an.

Am folgenden Morgen (10. Mai) zeigte sich beim Erwachen, dass der Moso um etwa

I Fuss gestiegen war, der Boden in der nàchsten Umgebung war ausserdem volHg durch-

weicht. Nachdem noch eine weitere Untersuchung der an den Ufern sich findenden Aufschlùsse

vorgenommen worden war, wurde das Lager abgebrochen und die Ruckfahrt um 9 Uhr ange-

treten. Es war uns zur Gewissheit geworden, dass auf diesem Fluss ein Vordringen landein-

warts nicht moghch war.

Ohne weitere FàhrHchkeiten und bei schonem Wetter trafen wir nach einer etwa zwei-

stiindigen Fahrt in dem gemeinschaftHchen Lager wieder ein. Bald nach der Ankunft begann

es um 11^/., Uhr zu regnen, worauf um i Uhr der Himmel sich wieder aufhellte. Gegen 2 Uhr

folgte alsdann ein heftiges Gewitter, das den am 8. durchnàssten Reisvorràten den Rest gab.

Von den 9 Sàcken waren 7 vollkommen verdorben und mussten den Tieren des Waldes, die

sie wohl bald aufgespiirt haben werden, preisgegeben werden.

Wir wollten aber nicht vom Moso scheiden, ohne die sich in seinem Bett befîndende

heisse Quelle besucht zu haben. Ausser MOOLENBURGH war es diesmal VAN DER Sande, der

an dem Ausflug teilnahm, wàhrend die Zoologen durch das Pràpariren der Jagbeute der ver-

gangenen Tage im Lager zuriickgehalten wurden. Wir liessen uns in der Friihe des ii.zunàchst

eine Strecke stromaufwàrts rudern, worauf nach 10 Minuten an einer Stelle ausgestiegen wurde,

die gleich hinter der Miindung des ersten Seitenbaches am linken Ufer lag. Nachdem der etwa

4 m hohe, aus gelbbraunem Lehm bestehende, steile Abhang erkiettert worden war, standen

wir vor einer von Machmudu errichteten Jaghùtte. Die zahlreichen, im Garten stehenden

Pfefferstauden [Piper nigniiii] liessen ohne weiteres erkennen, dass es die Behausung eines

Malaien war, denn maritja oder àhnliche scharfe Gewùrze sind diesem eine unentbehrliche

Zukost zum Reis. Die uns begleitenden Kulis liessen sich die ungeahnte Gelegenheit nicht

entgehen, zahlreiche Friichte mitgehen zu heissen.

Um Uhr traten wir die Wanderung zunàchst in einer ostlichen Richtung an, wobei

es auf ebenem Boden fast ununterbrochen durch Wald ging. Ausser den bereits am vorigen

Tage bemerkten zahlreichen Exemplaren von Bi'oussonetia, Albizzia sowie wilden Bananen-

stauden, stellten sich Pandaneen, Muskatnussbàume, Rotang- und Caryota-YdXmQxi ein. Uberall

waren Spuren von Schweinen, die den Boden aufgewuhlt hatten, bemerkbar. L^m S Uhr 8 Min.

gelangten wir zum erstenmale wieder an das Ufer des Moso, das wir auf dem Weitermarsch

noch wiederholt beriihren soUten. Um 9 Uhr 6 Min. liessen wir uns zu einer kurzen Rast

an einem kleinen Bâche nieder, der kurz ein weiterer, durch eine erspàhte, aber nicht zum

Schuss kommende Kronentaube verursachter Aufenthalt folgte. So viele Gegensàtze auch

zwischen Malaien, Papuanen und Weissen bestehen mogen, hinsichtlich der Wertschàtzung

dièses Vogels besteht Einhelligkeit. In der Umgebung des Schauplatzes konnte nicht allein

eine blùhende Calla beobachtet, sondern zugleich die Bekanntschaft mit einer neuen Neu-
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Guinea-Plage gemacht vverden. Es war dies eine Wespe, die sich unter Blàttern und Baum-

stàmmen verborgen hàlt, bei der Annàherung aber mit grosser Plotzlichkeit auf den Mann

abgeht, um ihm einen Sticli zu versetzen, der einen heftigen und brennenden Schmerz ver-

ursacht, nacli Ablatif von 5 Minuten aber verzogen und von keinerlei iiblen Folgen begleitet

ist. Gegen dièses Tier sind auch die Eingeborenen nicht gefeit und da es von ihnen sehr

gefùrchtet vvird, so werden besonders ùber Bàchen und Schluchten liegende Baumstàmme sorg-

fàltig auf derartige gigi untersucht, ehe man hindurchsciilùpft.

Um lô Uhr 18 Min. liatten wir die Stelle im Moso, in der sich die Quelle befindet,

erreicht. Das Becken lag in dem hier trockenen Bett, in einer in demselben liegenden Kon-

glomeratbank eingesenkt (Fig. 95). Sie setzte sich aus Gerollen derselben Gesteine zusammen,

Fig. 95. Heisse Quelle im Bett des Moso-Flusses.

die wir als lockere Anhàufungen an den beiden vorhergehenden Tagen auf den Kiesbànken be-

merkt hatten. Dass dièses Konglomerat eine sehr jugendliche Bildung darstellte, ging daraus

hervor, dass sich in ihm sogar Holzfragmente vorfanden. Das Becken war von annàhernd

elliptischer Gestalt und stand nach einer Seite, an der nur einige lose Blocke lagen, mit dem
Moso in oftener Verbindung. Seine Làngenachse mass reichlich 4'/2 i^i- I^ef Wasserspiegel der

Quelle lag
'/-i

unter der Oberflâche des Konglomerats (Fig. 96) ^). Die Tiefe des Beckens

betrug an der tiefsten Stelle nur i '/j Fuss und fanden sich dort am Boden lose Gerolle. Da
da^ mitgenommene Thermometer nur bis reichlich 40° G. reichte, so war es fur die Tempera-

turbestimmung nicht verwendbar. Durch einen Vergleich, den wir nach der Rùckkehr in das

Lager mit heissem Wasser anstellten, ergab sich, dass die Temperatur ungefàhr 55° betrug.

Fin schwacher Schwefelgeruch war deutlich zu bemerken; auch sah man einige Gasblasen

i) Der am Rande der Quelle Sitzende ist P. E. Moolenburgh.
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aufsteigen '). Etwa 20 Schritt stromabwàrts fand sich im Flussbett, ebenfalls in der Nàhe des

Ufers, eine Kiesbank, die ans demselben, aber unverkitteten Material wie die Gerollbank bestand.

Um II Uhr 40 Min. brachen wir wieder auf und langten, nach einem raschen Marsche,

um I Uhr 22 Min. bei der Hutte von Machmudu an, wo das

angestellte Untersuchung ergab, handelte es um ein mindervvertiges Produkt, in dem aber

P. VAN ROMBURGH spàter Ziinmetsàure nachzuweisen vermochte -).

Da unsere Untersuchungen am Moso zum Abschluss gelangt waren, so môge noch die folgende Liste

der zoologischen Objekte mitgeteilt werden : Dobsonia paliata Geoffr. '). — Megapodiiis dupcrreyi affinis K. B.

Meyer, Talegallus jobiensis longicaudus A. B. Meyer, Chakophaps stephani Reichenb., Sauroinarptis gan-

dichaud Qu. et Gaim., Mcrops ornatiis Lath., Monarcha gtittuhis Garn., Rhipidura nifidorsa A. B. Meyer,

Poecilodryas hypoleiica Gray, Gerygone trochiloides Salv., Pitohui meycri Rothsch. et Hart., Ptilorhis inag-

nificiis VieilL, Drepatiornis bruytii Oust., Alino dumonti Less., Ptilotis cJirvsotis mcyeri Salv., Phihmon
meyeri Salv. '*). — Tribolonotus gracilis de Rooy ^). — Metopostira macra v. Kampen ^). -— Mugil bela-

nak Blkr., Apogon JVichtnanni Max Weber, Eleotris aporus Blkr., E. hetcrodon M. Weber, E. fusca Bloch,

Gobiiis giiiris Ham, Buch, Oxyttrichthys laterisqiiammatiis Max Weber'). — Melania clavus Lam., Lepto-

poma vitreum Lesson var. biteum Qu. et Gaim. ®). — Therates labiatus Fabr. ^). — Dactylosternum dytis-

coides F. '"). — Colpodes aiuiulicornis Maind. "). — Dennestes vulpinus F. ''^). — Aulacophora pygidialis

Baly — Diacamina rugosiaii Guill. subsp. sculpturata F. Sm., Plagiolepis longipcs Jerd., Pseudolasius

1) \Veiter im Siiden befinden sich am Beguwii, einem der beiden Quellfliisse des Tami, noch zwei Salzquellen

unter S^i'/a'S, l40°57Vu'C> und 3^2'/>'S, 140^57-/3' O. (Uittreksel uit het Verslag der Commissie ter voorbereiding van de

aanwijzing eener natuurlijke grens tusschen het Nederlandsche en het Diiitsche gebied op Nieuw-Guinea. 's Clravenhage

[1922], Karte I, s. auch Leonhard Schultze-Jena 1. c. Karte 1). Nach einer freundlichen Mitteilung von Dr. P. F. Hu-

BRECHT findet sich ferner noch eine Quelle bei Sawija am Arso, einem Nebenfluss des Tami. Endlich sind noch am Ober-

laufe des Sangké, der sich in den Arso unweit dessen Einmiindung in den Tami ergiesst, Schwefelquellen vorhanden.

2) Ûber das Vorkommen von Zimmtsâureestern in einigen Guttapercha-Sorten. Berichte der Deutschen chemischen

Gesellsch. 32. Berlin 1904, p. 3440—3443.

3) F. A. Jentink. Mammals. Nova Guinea 5. p. 362.

4) L. F. DE Beaufort. Birds from Dutch New Guinea. Ibid. p. 397, 39S, 401, 407, 408, 409, 410, 41 1, 414, 417, 418.

5) Nelly de Rooy. Reptilien. Ibid. p. 381.

6) P. N. VAN Kampen. Amphibien. Ibid. p. 167.

7) Max Weber. Siisswasserfische von Neu-Guinea. Ibid. p. 206.

8) A. Bavay. Mollusques terrestres et fluviatiles. Ibid. p. 274, 289.

9) W. HORN. Cicindelidae. Ibid. p. 19.

10) M. Régimbart. Dytiscidae, Gyrinidae et Hydrophilidae. Ibid. p. 22.

11) Maurice Maindron. Carabidae. Ibid. p. 297.

12) A. Grouvelle. Coleoptera. Clavicornia et Dermestidae. Ibid. p. 565.

13) J- Weise. Chrysomelidae. Ibid. p. 318.

Boot vorgefunden wurde, das uns innerhalb 7 Minuten dem

Lager wieder zufùhrte. Unmittelbar darauf verspiirte Moo-

LENBURGH das durch Buschmilben verursachte Jucken, des-

sen Folgen er durch sofortiges Waschen mit Karbolseife

zu begegnen wusste. Ich vvàhnte mich gegen dièse Unholde

gefeit, musste aber fur die Unterlassung jener Vorsichts-

massregel schvver biissen.

Wàhrend unserer Abwesenheit hatte DUMAS den

Stamm einer Palaquiiiui-Aït fâllen und mit ringformigen

Einschnitten versehen lassen, um dàraus Guttapercha zu

gewinnen. Wie eine, nach unserer Rùckkehr in Buitenzorg
Fig. 96. Grundriss der Quelle im Moso.
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breviceps Emery, Camponotus doryeiis subsp. coxalis F. Sm., Polyrhachis scricata Guér., P. rastellata

Latr. — Bracon niosocnsis Camer., Icaria zonata Camer. — Trigona cincta Moscsary ^). — Limnobia sp. ?,

Musca dotnesiica L. ''). — Appias celestina sekarensis Ribbe, Hypocysta isis Fruhst., Mycalesis aethiops Btlr.,

Taenaris diniona kapaura Fruhst., T. bioculatus pallida Fruhst., T. siaudingeri Honr., T. catops laretta

Fruhst., Cethosia chrysippe damasippe Fldr., Parthenos Hgrina Voll., Thysonotis apollonius Fldr., Cupido euchy-

las Hbn., Eupsychellus dionisius Bsdv. — Otostigmus politus Karsch, Orthomorpha acuta Attems, Poly-

conoceras phalcratus Att. — Gragella albertisii Thor., Ibalonius impudens Lom., Maracandus albiceps

Lom. — Selenocosmia femoralis Kulcz., Ariadna papuatia Kulcz., Siorcna Beaiifortii Kulcz., Tetragnatha

mandibulata Walck., Leucaugc grata Guér. sp., Argiopc aetherea Walck. sp., Gasteracantha taeniata Walck. sp.

Bereits am vorhergehenden Tage hatten wir den Beschluss gefasst das Tami-Gebiet zu

verlassen, da durch den Verlust der 7 mit Reis gefùllten Sàcke jede Aussicht geschwunden

war, ùber den Unterlauf des Flusses hinaus in das Land tiefer einzudringen. Hinzu kam noch,

dass die Mehrzahl der an und fur sich noch wenigen arbeitsfâhigen Kulis in der Kunst des

Ruderns so unbewandert waren, dass wir mit einer Wiederholung der am 8. erlebten Unfàlle

zu rechnen hatten Fur den Aufenthalt in dem Gebiet der Humboldt-Bai stand nur noch

ein voiler Monat zu unserer Verfiigung und fiir dièse kurze Spanne Zeit war eine weit bessere

Verwendung zu finden. So wurde denn in der Frùhe des 12. Mai, bei hellem Sonnenschein, das

Lager abgebrochen, die Boote beladen und um 8 Uhr 25 Min. die Fahrt nach der Tami-Mundung

angetreten. Neun Minuten spater bemerkte man am rechten Ufer die Mùndung des Mâgenano,

der sein Bett in Lehm eingeschnitten hatte. Gleich darauf fuhren wir in den, diesmal ruhig

und bedàchtig dahinfliessenden Tami ein, auf dem wir eine Viertelstunde spater, und zugleich

um eine Enttàuschung reicher, nach unserem alten Lagerplatz gelangten. Da ein làngeres Ver-

bleiben an demselben nur geringen Nutzen versprach, so galt es moglichst schnell wieder nach

Metu Debi zu gelangen. Die 4 zu unserer Verfiigung stehenden Boote wurden mit den Kulis

bemannt und mit halber Ladung abgefertigt. LORENTZ und ich folgten einer Einladung von

MOOLENBURGH, um in seinem Kanu die Riickfahrt anzutreten. De Beaufort und VAN der

Sande, welch letzterer die Ortschaften der Landschaft Sekâ noch nàher in Augenschein zu

nehmen gedachte, beabsichtigten ùber Land zuriickzukehren, wàhrend Dumas bis zur gànz-

lichen Ràumung des Lagers am Tami bleiben wollte.

Die zoologische Ausbeute am Tami bestand in den folgenden Arten : Phalanger viaculatiis

Geoffr. '"). — Casuariiis sp., Tadorna radja Garn., Aîegapodius dtipcrreyi affinis A. B. Meyer, Megaloprepia

magnifica sepicntrioiialis A. B. Meyer, Carpophaga iniilleri aiiranHa A. B. Meyer, Ccntrcpus menbeki Less.

et Garn., Chalcopsittaeus duyvenbodei Dubois, Lorius cyananchen viridicrissaiis de Beauf., Trichoglossus

\) C. Emery. Formicidae. Nova Guinea 5. p. 531, 532.

2) P. Cameron. Hymenoptera. Ibid. p. 43, 61.

3) H. Friese. Hymenoptera II. Ibid. p. 356.

4) J. C. H. DE Meijere. Diptera. Ibid. p. 72, 89.

5) J. RôBER. Lepidopteia. Rhopalocera. Nova Guinea 13. p. 44, 45, 46, 47, 48—49, 50.

6) Carl Graf Aïtems. Myriopoden von Neu-Guinea. Nova Guinea 5. p. 569, 570, 578.

7) J. C. C. LoMAN. Opilioniden aus Neu-Guinea. Ibid. p. 2, 3, 7.

8) W. KuLCZiNSKi. Spinnen aus Nord-Neu-Guinea. Ibid. p. 424, 429, 430, 445, 454, 475, 491.

9) Ura sich einen Begrifï" davon zu machen, welch ungeheure Mengen von Bàumen sich im Unterlaufe des Tami

ansammeln, môge erwahnt werden, dass C. Rûhl in demselben 1909, allein auf der Strecke von der Miindung des Djafuri

[Jafuri] in den Tami (2°43i/o'S) bis 2u dessen Miindung (2°36'/2'!^) nicht weniger als 615 Stàmme zâhlte und dass der

Fluss I3mal Versperrungen aufwies. (Tijdschr. Kon. Nederl. Aardr. Genootsch. (2) 27. 1910, p. 352).

10) F. A. Jentink. Mammals. Nova Guinea 5. p. 369.
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c\va>i(\s;ra»i»ius Wagl., Cyclopsitta edwardsi Oust., C. diophthahna Honibr. et Jacq., Eclectus pectoralis S. MûlL,

Geoffroyus pcrsonatiis jobicnsis A. B. Meyer, Eurystoiims oriciitalis australis Sw., Ceyx solitarius Temm.,
Clytoceyx rex Sharpe, Sauroiiiarpiis gaudichaud Qiioy et Gaim., Halcyon saiictus Vig. et Horsf., Adcrops

oniatus Lath., Rhipidiira ikrcnot/iorax Sal. Mûll., Edoliisoiua mêlas Less., Cracticus quoyi Less., Aihiroedus

buccoides geislerorum A. B. Meyer, Mino dumoiiti Less., F/ii/cinoti nieyeri^aXw., Dicaciini geelvinkianuni dive^--

sum Rothsch. et Hart. — Lygosoma smaragdimim Less.''). — Cornjifer comigatus A. Dum,, Mcioposiira

macra v. Kampen — Honipimelodiis velutiniis Max Weber '') — Na-itina cornea L., Hélix [Cûllolus]

compressa Bavay, Hélix \_Papuina\ tayloriana Ad. et Reeve, Cyclotus guitatus Pfr. — Tricondyla aptera

Oliv. — Miscelus luctiiosits Putz. — Leptaulacidcs papiianus Zang, Protomocoelus Vogcli Kuwert,

Analaches puberilis Kuwert*). — Fornax lincatns Cand., Â/onocrepidius sp. "). — Lema cyaiicsthis Boisd.,

Aesernia formosa Gestro, Cassena fcmorata Jac. '"). — Crcmatogaster meijerei Emery, Camponotus hastifer

Emery, Polyrhachis sexspinosa Latr. ' ').— Mutilla tamensis Cam., Sphex aurifrons Smith, Icarla maculivcntris

Guér. '^). — Maira occulata v. d. Wulp, Itatnus loiigistylus Wied., Ommatius suffusus v. d. W. '^). —
Trigoniulus andi-opygus Atteins'''). — Argiope picta var. gorgonea L. Koch, A. maerens Kulcz., Aranaeus

posiilena Thor. sp., Gastcracantha crcpidophoru Cambr., Amyciaea albomaciclata Cambr. sp. '^). —• Dicho-

gaster tamiana Cogn. "*).

Das Kanu, auf dem wir Platz genommen, war das grosste der Humboldt-Bai, denn es

gehorte dem Korano Hâmadi von Tobadi. MOOLENBURGH hatte an demselben noch eine

Art Sonnendach, aus Atap verfertigt, anbringen lassen, das den schonsten Windfànger ab-

gab und dadurch dem Kahn fast zum Verhàngnis gevvorden wàre. Auf der Plattform diè-

ses Einbaumes war reichlich Platz fur uns drei vorhanden. Die Mannschaft bestand aus 6

Personen, die sàmtlich, mit Ausnahme des tiichtigen Machmudu, glùcklicherweise Papua-

nen waren.

Frohgemut waren wir um lo Uhr 5 Min. von dem sandigen Ufer '') des Tami abgestos-

sen und hatten, nach dem Durchschneiden der Brandungszone, làngs der Sékâ-Kuste rudernd,

westlichen Kurs genommen. Das Meerwasser hatte durch die dem Tami entstromenden Was-

1) L. F. DE Beaufort. Birds fiom Dutch New Guinea. Nova Giiinea 5. p. 395, 396, 397, 400, 402, 403, 404,

405, 406, 407, 408, 410, 412, 413, 414, 417, 418, 420.

2) Nelly de Rooy. Reptilien. Ibid. p. 378.

3) P. N. VAN Kampen. Amphibien. Ibid. p. 167.

4) Max Weber. Siisswasserfische von Neu-Guinea. Ibid. q. 206.

5) A. Bavay. Mollusques terrestres et fluviatiles. Ibid. p. 278, 279, 281, 289.

6) W. HoRN. Cicindelidae. Ibid. p. 19.

7) M. Maindron. Carabidae. Ibid. p. 298.

8j Richard Zang. Passalini. Ibid. p. 23, 25, 26.

9) Ed. Fleutiaux. Elateridae. Ibid. p. 31.

10) J. Weise. Chrysomelidae. Ibid. p. 311, 314, 327.

11) F. Emery. Formicidae. Ibid. p. 531, 532.

12) P. Cameron. Hymenoptera. Ibid. p. 50, 57, 62.

13) J. C. H. de Meijere. Diptera. Ibid. p. 77, 78.

14) Carl Graf Attems. Myriopoden von Neu-Guinea. Ibid. p. 577—578.

15) W. KuLCZiNSKi. Spinnen von Nord-Neu-Guinea. Ibid. p. 471, 473, 481, 496, 511.

16) I.. Cognetti di Martiis. Oligocliaeta. Ibid. p. 561— 562.

17) O. Haehnel untersuchte einen Sand von der Tami-Mundung, der etwa 25% Quarz, 20% Erz (Magnetit

und Chroniit), 9 % Granat, Epidot und Rutil, 6 % Kalkspat, ausserdeni wenig Plagioklas, Augit sowie vereinzelte Zirkone

enthielt. (BeitrSge zur Géologie Neu-Guineas. Zeitschr. d. Deutschen geolog. Gesellsch. 66. Berlin 1914, Monatsber. p. 253).

Fast aile die genannten Mineralien sind auch in dem von mir mitgebrachten Sande vorhanden. Mit der daraus gefolgerten

Annahme der Anwesenheit von Erzlagerstatten im Bevvani-Gebirge kann ich mich nicht einverstanden erklaren. Man

braucht ja gar nicht soweit zu schvveifen, da die Erze liefernden Peridotite bereits im Bougainville-Gebirge vorkommen

und daher bereits in den Sanden des Moso anwesend sind.
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sermengen eine gelbliche Fàrbung angenommen, die erst um lO^/^ Uhr, als wir uns Thaë

gegeniiber befanden, mit einemmale verschwand. Gegen Mittag begann cin heftiges, aus XO
kommendes Regenschauer, das in einen Gewitterregen ùberging, niederzugehen. Infolge der

staiken Windstosse und der hochgehenden Wellcn drohte ein Umschlagen des Fahrzeuges, und

zvvar umsomehr, als der Ausleger sich gerade an der Luvseite befand. Das Hauptbestreben von

Machmudu war darauf gerichtet das Boot im Gleichgewicht zu erhalten. Er gab uns gcnau

an, wie wir zu liegen hatten und bedeutete uns zugleich in nicht missverstândlicher Weise,

in dieser Lage zu verharren. Selbst eine Blechbùchse, die voll Regenwasser gelaufen war,

musste geleert werden, um nicht zu einer Verschiebung des Schwerpunktes den Anlass zu

geben. Die grosste Aufmerksamkeit nahm aber der Ausleger in Anspruch, denn, falls es Wind

und Wellen gelang, diesen emporzuschnellen, so musste das Kanu unfehlbar nach der anderen

Seite umkippen. Mir gellt noch imm,er der Ruf Machmudus, bei dem Herankommen einer

Welle, in die Ohren : yiJagar sema-setiiaV [„Pass auf den Ausleger!"]. Am Hintersteven stand

aber der uns vom Timenâ her bekannte MAnsinam, mit unerschùtterlicher Ruhe sein Ruder

mit beiden Hànden mit der Breitseite ins Wasser getaucht haltend, um beim Herankommen

der Welle seinen Korper soweit vorzubeugen, dass durch dessen Gewicht das Schift" in der

Gleichgewichtslage erhalten und ein Emporschnellen des Auslegers verhindert wurde.

Bei allem Vertrauen, das wir in die Seemannskunst unserer Schiffer stellten, war unsere

Lage doch wenig neidenswert, insbesonders als wir uns angesichts der Felsen des Kaps Bon-

pland, an dem die Wellen brandeten, befanden. Dazu kam noch der Umstand, dass LORENTZ

des Schwimmens unkundig war und MOOLENBURGH von einem Fieberanfall heimgesucht

wurde. Unser Versuch, mit einigen schlechten W^itzen ùber die Situation hinwegzukom-

men, gelang nur unvollstàndig. Nach gewaltigen Anstrengungen seitens der Ruderer war es

endlich gegliickt das Vorgebirge zu umfahren, worauf in die erste, siidlich von ihm liegende

Bucht, die einen ausreichenden Schutz bot, um i Uhr 40 Min. eingelaufen wurde. Um 2^/^

Uhr, als Regen und Wind sich gelegt, sowie die Ruderer sich verschnauft hatten, begannen

wir die Humboldt-Bai, in der als Nachwehen des Unwetters eine kràftige Dùnung herrschte,

zu queren und konnte um 4 Uhr an der Nordspitze von Metu Debi gelandet werden. Die 4
Boote, um deren Schicksal wir uns bereits Sorge gemacht hatten, waren kurz vor uns ein-

getroffen. Ihre Ladung befand sich allerdings in einem jammervollen Zustandc, denn die mit

Lebensmitteln — Reis, Katjang hidju '), Dendeng sowie getrockneten Fischen •— gefiillten

Sàcke, waren nicht weniger als unsere Sammlungen und unsere Matratzen von den Elementen

heimgesucht worden. Der nochmals einsetzende Regen wàhrte des Abends bis gegen /'/^ Uhr,

dann aber zog der Mond auf, um mit seinem milden Lichte die vom Seewasser befeuchteten

Vorràte zu begiessen.

Glùcklicherweise herrschte wàhrend des ganzen folgenden Tages (13. INIai) sonniges

Wetter, so dass man die gesamte Ladung auf Metu Debi bequem ausbreiten und trocknen

lassen konnte. Unsere Absicht die 4 Boote mittags nach der Tami-Mùndung zurùckzuschickcn.

l) Es waren dies die Bohnen von Pltaseolits Itinatiis L., von denen wir grosse Mengen mit uns fuhrten, da sie

als prophylaktisches Mittel gegen die Beri-Beri empfohlen worden waren. Uber ihren Wert steht uns kein Urteil zu. Die

Vorschrift lautete ausdriicklicli, dass sie als Bohnen gekocht und môglichst unter Beifiigung von Arengzucker, dem sogen.

Giila djaiva, zu verspeisen seien. Zufallig kamen wir aber dahinter, dass wahrend des Aufenthaltes auf Metu Debi die

Bohnen jedesmal von den Kulus heimlich zum Keimen gebracht wurden, um darauf als Gemiise zubereitet zu werden.
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um den Rest der Ladung zu holen, wurde in der Ausfiihrung durch die in der Aussenbai

herrschende Dùnung vereitelt. Auf Anraten von Machmudu wurde die fur dièse Fahrt weit

geeignetere Mitternachtstunde gewahlt, doch mussten wir auch dièse ungenutzt voriibergehen

lassen, da gerade ein Gewitter heraufzog. Auf dièse Weise wàhrte es noch bis in die zweite

Stunde des kommenden Tages, ehe die Boote vom Strande abstossen konnten.

Am Nachmittage des 15. trafen DE Beaufort, Dumas und VAN DER Sande, die den

Weg von der Tami-Mùndung bis zur Humboldt-Bai zu Fuss zuriickgelegt hatten und von der

Stelle Numbaitji von einem dorthin gesandten Boote abgeholt worden waren, auf Metu Debi

wieder ein.

Die Folgen des Marsches nach der Quelle am Moso waren bei mir bereits am 13. in Gestalt

einer Anzahl kleiner Pusteln, welche von Waldmilben herrùhrten und die untersten Teile der

Extremitàten bedeckten, zutage getreten. Sie zeigten sich im vollen Glanze am folgenden Mor-

gen, als an der Oberflàche der Fusse ein reichliches Dutzend von ihnen sich zu grossen, gelb-

lichen Blasen, von der Grosse eines Markstiickes, ausgewachsen hatte. Sie wurden von VAN

DER Sande nach seiner Rùckkehr aufgeschnitten, wobei sich eine farblose Fliissigkeit entleerte,

um darauf mit Umschlàgen von Karbolsàurelosung behandelt zu werden. Leider liess er sich

nach einigen Tagen, als der Heilungsprozess begonnen hatte, dazu verleiten, versuchsweise

eine der Wunden mit Quecksilbersalbe zu behandeln, wodurch aber das gerade Gegenteil,

nàmlich eine heftige Entzùndung hervorgerufen wurde, die wàhrend der nàchsten Monate das

Tragen eines Stiefels an dem verletzten Fusse verhinderte. In einer ausfùhrlichen Monographie

hat A. C. OudemaNS dièse Milben, die zugleich als die grosste Plage Neu-Guineas zu bezeich-

nen sind, beschrieben und viele Unrichtigkeiten, darunter auch die von mir herriihrenden,

berichtigt '). Ihre Larven mùssen ùbrigens auch ein Pigment absondern denn noch fast i^j^ Jahre

l) Acarl. Nova (niinea 5. p. loi— 162. — Bijdragen tôt de liteiatur over de loode boschmijt van Nieuw-

Guinea. Tijdschr. v. Entomologie 51. 's Gravenhage igo8, p. 25—27. — Es hat sehr lange gedauert, ehe dièse Tiere

als seiche erkannt worden sind und ausserhalb Neu-Guineas hôrte man von ihnen im Indischen Archipel erst in der

zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts und zwar durch A. R. Wallace auf Cerani (The Malay Archipelago 2. London 1869,

p. 46) sowie durch P. und F. Sarasin auf Nord-Celebes (Reiseberichte aus Celebes. Zeitschr. Gesellsch. f. Erdkunde 29.

Berlin 1894, p. 355, 356, 389). Weit friiher hatte man auf Neu-Guinea von ihnen zu leiden gehabt. So wird berichtet,

dass bei Gelegenheit der „Triton"-Expedition im Jahre 1828, und zwar beim Roden des Waldes fiir die Errichtung des

Forts Du Bus, die Leute von einem unevtiaglichen jucken geplagt wurden (A. Haga. Nederlandsch Nieuw-Guinea 2.

Batavia 1884, p. 25). Kurz darauf machte J. H. VAN BoUDijK Bastiaanse in dem erwahnten Gebiet die gleiche Erfahrung

(Voyages faits dans les Moluques et dans la Nouvelle-Guinée. Paris 1845, p. 19). Angaben, die sich auf dièse Milben

beziehen, finden sich dann erst wieder bei J. E. Teysmann, der nebst seinem Gefahrten 1871, wàhrend seines Aufenthaltes

auf der Insel Rumbobo bei Salawati, damit begliickt wurde. Er sah in ihnen eine Art Flohe, die besonders in den Nes-

tern des Maleo [Mega^odius] hausten (P. J. B. C. RoBIDÉ van der Aa. Reizen naar Nederlandsch Nieuw-Guinea. 's Gra-

venhage 1879, p. 57). Als man spàter ins Innere von Neu-Guinea eindrang, fand man sie sozusagen iiberall, doch diirfte

R. PoCH wohl im Rechte sein mit seiner Behauptung, dass sie den hoheren Regionen fehlen (Wanderungen im Gebiet

der Kai. Mitteilg. aus den Deutschen Schutzgebieten 20. Berlin 1907, p. 225). Cher die gemachten Erfahrungen geben

die nachfolgenden Literaturangaben Aufschluss: L. M. D'Alhertis. New Guinea: What I did and what I saw. London

1880, p. 272, 282, 283. — Walter r. Cuthbertson. Further Correspondence respecting New Guinea. May 1889. Lon-

don 1890, p. 95. — Sir William Macgregor. Journal to the Summit of the Owen Stanley Range. Proceed. R. Geogr.

Soc. N. S. 12. London 1890, p. 210, auch Ann. Report Brit. New Guinea 1889—90. Brisbane 1890, p. 48. — C. L.\U-

terbach. Eine Expédition zur Erforschung des Hinterlandes der Astrolabe-Bai. Nachr. von und iiber Kaiser Wilhelms-

land 7. Berlin 1891, p. 38—39, 59. — Frank E. Lawes. Ann. Report on Brit. New Guinea 1892—93. Brisbane 1894,

p. 123. — C. Lauterbach. Bericht iiber die Kaiser Wilhelmsland-Expedition 1896. Verhandlg. Ges. f. Erdk. 22. Berlin

1897, p. 69. — Otto Ehlers. Nachr. uber Kaiser Wilhelmsland. 1896, p. 52. — Charles Kowald. Ann. Report

Brit. New Guinea 1895—96. Brisbane 1897, p. 89. — IL N. Chester. Ann. Report Brit. New Guinea 1897—98. Bris-

bane 1899, p. 8. — B. Hagen. Unter den Papuas. Wiesbaden 1899. p. 72. — G. Ruthven Le Hunte. Ann. Report
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nach meiner Riickkehr waren an den Stellen, wo sich die Pusteln befunden hatten, braunrote

Flecken sichtbar geblieben. Den Eingeborenen sind dièse, dem blossen Auge kaum bemerkbaren

Tierchen wohlbekannt, doch haben wir von Blasenbildungen bei ihnen niemals etwas bemer-

ken kônnen '). Auch manche Europàer sind, wie wir dies bei DE Beaufort feststellen konn-

ten, vollstàndig gegen sie gefeit. Bemerkenswert ist noch, dass die Empfànglichkeit sich

zuweilen erst nach einiger Zeit, wie bei mir, einstellt. Wàhrend des Aufenthaltes im Manikion-

Gebiet war ich von ihnen voUig verschont gebheben, wàhrend LORENTZ von ihnen gleich

wàhrend der ersten Tage als Opfer auserkoren worden war. Ein unfehlbares Mittel gegen ihre

Angriffe ist Quecksilbersalbe, mit der man nur die Umgebung der Fussknochel tàghch ein-

zureiben braucht. Wir brachten dasseibe leider erst im JamOr-Gebiet, dort aber mit ausge-

zeichnetem Erfolge, zur Anwendung. Im niederlàndischen Anteile werden sie als „boschmijten",

im deutschen als „Buschmucker" und im britischen als „scrub itches" bezeichnet.

War ich auch fur einige Zeit zum Stillsitzen verurteilt und trat auch bei MOOLENBURGH
eine Wiederholung der Fieberanfàlle ein, bei den Kulis sah es weit schlimmer aus. Bei dreien

wurde die Beri-Beri festgestellt, wàhrend andere von der Malaria aufs neue heimgesucht wur-

den, so dass am i8. Mai im ganzen nur noch g arbeitsfàhig waren. Unter diesen Umstànden

musste zunàchst von dem Ausflug nach dem Sekanto-Gebiet abgesehen werden. Dagegen liess

sich die Fahrt nach der Landschaft Orùm sehr gut bewerkstelligen, da wir hierzu nur einer

beschrànkten Zahl von Tràgern bedurften. Kein Teil unseres Unternehmens soUte so freund-

liche, jeglichem bitteren Beigeschmacks entkleidete Erinnerungen in unserem Herzen zurùck-

lassen, als gerade dieser.

Aus Chloromelanit verfertigte Steinbeile waren aus der Humboldt-Bai seit geraumer

Zeit bekannt "). Nicht zu ermitteln war aber, wo dieselben angefertigt wurden und woher das

Material stammte. Erst bei Gelegenheit der Vermessungsarbeiten des Kreuzers „Ceram" im

Jahre 1901 hatte man Kunde davon erhalten, dass der Fundort in der, zwischen der Humboldt-

und der Tanah Merah-Bai, an der Nordkùste liegenden Landschaft „Ormu" zu suchen sei ^^).

Unsere Nachforschungen hatten, sowohl am Sentani-See als an der Jotefa-Bai, zu dem gleichen

Ergebnis gefùhrt, wenn man davon absieht, dass Orùm als der wirkliche Name ermittelt wer-

den konnte und ferner, dass die Fundstelle in der Nàhe des Dorfes Sageisârâ zu suchen sei.

Brit. New Guinea 1899— 1900. Brisbane 1901, p. 34; 1900— 1901. Brisbane 1902, p. 17. — Alexander Pfluger. Sma-

ragdinseln der Siidsee. Bonn [1901], p. 239. — J. van Dissel. Landreis van Fakfak naar Sekâr. De Indische Gids 26. i.

Amsterdam 1904, p. 970. — Stefan von Kotze. Aus Papuas Kulturmorgen. Berlin 1905, p. 44. — A. E. Pratt. Two
years among the New Guinea Cannibals. London 1906, p. 93. •— E. Werner. Im westlichen Finisterregebirge. Petermanns

Mittlg. 55. 1909. p. 75—76. — G. FRIEDERlcr. In das Hinterland der Nordktiste von Kaiser Wilhelmsland. Ibid. 56. 2.

1910, p. 184.

1) Ch. Kowald machte in Britisch-Neu-Guinea die Erfahrung, dass die Eingeborenen nicht weniger von ihnen

als die Europàer zu leiden hatten (Ann. Report Brit. New Guinea 1895—96. Brisbane 1897, p. 89).

2) Die Zugehorigkeit dièses Materials zum Chloromelanit wurde zuerst durch die Analyse von A. Frenzel fest-

gestellt (A. B. Mever. Publicationen des K. Ethnogr. Muséums Dresden 3. Leipzig 1883, p. 51). Einige Jahre spater

konnte O. Schoeiensack dartun, dass die von v. Willemoes-Suhm an der Humboldt-Bai erworbenen Steinbeile ebenfalls

aus Chloromelanit bestehen (Nephritoid-Beile des Britischen Muséums. Zeitschr. f. Ethnol. 19. Berlin 1887, p. 134).

3) D. A. P. KoNiNG. Eenige gegevens omirent land en volk der noordoostkust van Ned. Nieuw-Guinea, ge-

naamd Papoea Telandjang. Bijdr. t. de T. L. en Vk. (7) 1. 's Gravenhage 1903, p. 278. — H. E. Baron van Asbeck.

Over de reis van H. M. Gérant naar Nieuw-Guinea 1901. Maatschappij t. bev. van het Natuurk. Onderzoek der

Nederl. Koloniën. Bulletin N° 41. 1902, p. 18. — Als G. L. Bink sich 1893 am Sentani-See befand, wurde ihm mit-

geteilt, dass der Name des Fundortes Busnar (angeblich SO von Ajapo) sei. (Tijdschr. v. Ind. T. L. en Vk. 39. Batavia

1897, p. 205).
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Es vvar eine sehr glùckliche Fùgung, dass die Jotefaer einen freundschaftlichen Verkehr

mit den Orùmern unterhielten und lediglich diesem Umstande hatten wir es ùberhaupt zu

verdanken, dass unser Plan zur Ausfùhrung gelangen konnte. Bei der unausgesetzt gegen die

dortige felsige Kùste wùtenden Brandung kamen fur die Fahrt nur eingeborene Fahrzeuge

und im wesentlichen auch eingeborene Ruderer in Betracht. Die Tobadier hatten 3 ihrer

grossten und schonsten Kanus mit den geschnitzten Kormoranen am Vordersteven '), selbst-

verstandlich gegen eine in Beilen, Messern und Tabak bestehende Vergùtung, zur Verfùgung

gestellt, wàhrend die jungen Leute aus dem Karawari sich ein Vergniigen daraus machten,

die Beforderung zu ùbernehmen.

Nachdem Moolenburgh am 20. Mai bereits um 2 Uhr des Nachmittags abgefahren

war, um in dem, unweit des Kaps Caillié in einer Bucht liegenden Dorfe Kajô-Jénbi -) noch

einige Anordnungen zu trefifen, folgten wir ùbrigen des Abends um 9 Uhr. Bei dem Einschif-

fen, ganz besonders ab^ bei dem Verstauen der Gepàckstùcke und nicht zum wenigsten unserer

eigenen Person, zeigte sich aufs neue in wie sorgfàltiger Weise die Eingeborenen zu Werk gehen,

um das Gleichgewicht herzustellen. Bewundern mussten wir die Sicherheit mit der die jungen

Leute unser eigenes Gewicht sowie das der Gepàckstùcke zu schàtzen wussten, um danach ihre

Anordnungen zu treffen. Wir mussten liegend unseren Platz auf der Plattform einnehmen,

wàhrend die Ruderer am Vorder- und Hintersteven in den Kanus standen. Was der Fahrt

eine besondere Note gab, war die Frohhchkeit mit der die jungen Papuanen ihres Amtes

walteten, wodurch der Unterschied gegenùber den sauertopfischen Kuhs noch greller hervortrat.

Nach zweistùndiger Ruderfahrt hatten wir die Humboldt-Bai durchquert und Jenbi

erreicht. Dort befand sich eine Art aus rohen, entrindeten Baumstàmmen verfertigte Landuhgs-

brùcke, ùber die man in rabenschwarzer Nacht klettern und stolpern musste, um den nahen,

aber recht primitiven Karawari als vorlàufiges Absteigequartier zu erwàhlen. Wir hatten dort

abzuwarten bis draussen auf dem offenen Ozean der giinstigste AugenbHck in bezug auf Wind

und Strom gekommen war. Des Nachts um i '/2 Uhr erfolgte die Aufforderung zum Wieder-

einsteigen, worauf, hart am Kap Caillié [Tuadja] vorbei, die Humboldt-Bai yerlassen wurde,

um in westlicher Richtung bei gutem Wetter, aber immerhin noch ziemlich starker Dùnung,

die Fahrt fortzusetzen.

Es war bereits Morgen geworden, aïs wir bald nach 6 Uhr, in die kleine, aber von

steilen Felsen umschlossene Bucht von Orùm einliefen. Die Landung, angesichts des kleinen

Dorfes Nacheibe, war, der starken Brandung wegen, nicht ohne weiteres zu bewerkstelligen.

Von dem Umstande, dass bei den Wellen der Dùnung ein gewisser Rhytmus herrscht, indem

auf eine bestimmte Zahl eine kleine Pause folgt, worauf eine neue Reihe beginnt, wissen die

Eingeborenen in geschickter Weise Gebrauch zu machen. Scharf spàht der Fùhrer des Kanus

nach hinten und in dem Augenblicke, in dem die letzte Welle herangekommen ist, wird ein

Zeichen gegeben, worauf aile Mann mit Macht anfassen, um den Strand vor dem Eintritt der

1) Die geschnitzten Figuren, mit denen die Kanus der Jotëfaer verziert sind, soUen den Kormoran \Phalacrocorax

carbo] vorstellen und zwar deshalb, weil, wie die Légende will, er der einzige Vogel ist, der nicht untersinkt, wenn er ins

Meer fallt. Siehe auch C. G. Seligmann. A Type of Canoë Ornament with Magical Significance from South-eastern British

New Guinea. Man. 9. London 1909, p. 33— 35.

2) Gewôhnlich kurzweg Jenbî genannt. Die Einwohner gehoren zu dem Stamm Kajù, der seine Hauptniederlas-

sung anf der Insel Kajô-Entsdu hat.



235

nâchsten Welle zu erreichen. Kaum hat der Kahn den Boden berùhrt, als er bereits von den

Umstehenden erfasst wird, um ihn ausserhalb des Bereiches der Brandung zu bringen. Klatsch!

Die Brandungswelle folgte sofort nach, aber ausser einigen Spritzern konnte sie uns nichts

mehr anhaben.

An dem schmalen, sandigen Strande fanden sich ungeheure Mengen der Schalen von

Spiriila, wàhrend Muschelreste vollstàndig fehlten. Zu beiden Seiten der Landungsstelle erho-

ben sich hart bis an Meer gehende Serpentinfelsen, wàhrend dahinter das Dorf Nacheibe,

von Kokospalmen umgeben, lag. Es zàhlte, neben einem kleinen und recht bescheidenen

Karawari, nur 7 Hàuser. Hinter ihm offnet sich ein enges Tal mit ùppiger Végétation, das

vom Wai Tjiri, dessen Bett von Gerollen erfùllt ist, durchzogen wird und an der Mùndung

eine Breite von 8 m besitzt. Die Einwohner waren zu jeder Auskunft gern bereit und gaben

uns auch einen Fiihrer zu dem auf der Hohe liegenden Sageisârâ mit Vorher kochten aber

die von uns mitgenommenen Kulis erst ab und traten wir die Wanderung, nachdem sie ihr

Mahl verzehrt hatten, um io'/2 Uhr an. Die Tobadier blieben bei ihren Freunden am Strande

zurùck. Zunàchst ging es in SO durch das Dorf, alsdann in S 80° W durch den Wai Tjiri

und gleich darauf steil bergan. Nach Ablauf von 10 Minuten war der erste Absatz erreicht

worden, worauf eine kleine Ruhepause eintreten musste. Hierauf fùhrte der Pfad weiter in

S 70° W und nach abermals 10 Minuten gelangten wir an den zweiten Absatz. Etwas hoher

rieselte der aus der Hôhe durch den Wald kommende Bach Rungronje herab und 5 Minuten

spàter war es der Bach Tankajau, der den Pfad kreuzte. Nach wciteren 7 Minuten trennten

sich die Wege. Der eine fùhrte zur Linken in SW aufwàrts nach Seisârâ, wàhrend der andere,

dem wir folgten, in westlicher Richtung gen Sageisârâ wies. Gleich nach der Fortsetzung der

Wanderung wurde der Terobi uberschritten und 4 Minuten spàter ein Arm desselben Bâches.

Darauf ging es durch mit Keladi \Colocasia antiquoriini\, Bananenstauden usw. bestelltes Gar-

tenland, worauf zum zweitenmale gerastet wurde. Auf dem Weitermarsch wurde ein dritter

Arm des Térobi gekreuzt und nach einer letzten Rast NW-Richtung eingeschiagen, worauf

wir um 12 Uhr 18 Min. in Sageisârâ eintrafen. Am Eingang befand sich eine Bananenpflan-

zung und als eine verheissungsvolle Begrùssung erschien das in derselben umherliegende zerbro-

chene, im ùbrigen aber noch brauchbare und ziemlich grosse Steinbeil. Es war nicht zu be-

zweifeln, dass wir an die rechte Schmiede gekommen waren, denn sonst wurde man ein

derartiges Werkzeug hoher bewertet haben. Auch spàter fanden sich in der Nàhe der îlàuser

wiederholt Stùckchen von Chloromelanit sowie Fragmente von Steinbeilen. Genau wie das

von uns nicht besuchte Seisârâ besteht auch Sageisârâ aus einem Karawari und 9 Hàusern,

die allesamt auf niedrigen Pfàhlen ruhten. Es liegt in 307 m Meereshohe. Die Eingeborenen

boten uns einen freundlichen Willkomm und fùhrten uns nach dem Karawari (Fig. 97), in

dem wir aile bequem untergebracht werden konnten, aber, wie aile derartige Gebàude, den

Ubelstand besass, dass in demselben stets Dàmmerlicht herrschte. Auf dem kleinen freien

Platze, an dem der Karawari lag, befand sich ein Grabmal mit schonen geschnitzten Figuren

(Fig. 98). Nicht weit davon erhob sich vor einem Hause ein Kindergrab, das àusserlich einer

i) Die Bewohner der Tanah Merah-Bai nennen den Ort Negrefé oder Negredéfe, diejenigen der Jotëfa-Bai be-

zeichnen ihn mit Orûm-Sàu [Hafen-Orûm] im Gegensatz zu Sageisârâ, das von ihnen Orùm Mâge [Berg-Oriim] und Seisârâ,

das Oriim Jaunta genannt wird.
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Pumpe glich (Fig. 99). Beide Grabstiitten zeichneten sich noch durch herabhàngende Spinnen-

gewebe ans, deren grùngoldig schimmernde Bewohner sehr bald eine willkommene Beute der

Zoologen wurden. Wir haben ùberhaupt an keinem Orte soviel Spinnen gesehen, wie gerade

in Sageisârâ.

Mit den Dorfbewohnern standen wir sehr bald auf gutem Fuss und der zuerst ausge-

sprochene Wunsch nach einigen frischen Kokosniissen zum Loschen des Durstes wurde sofort

erfullt. Etwas zuriickhaltender waren sie aber in bezug auf unser Verlangen nach dem Fund-

ort der Steine, aus denen sie die Beile herstellen, gefiihrt zu werden. Ein Mann, der gern

das grosse Wort fuhrte, den wir aber

in der Folge den Dorflùgner nannten,

weil seine Angaben wiederholt nicht

der Wahrheit entsprachen, schwang

sich sogar zu der kùhnen Behauptung

auf, dass wir noch 5 Tage zu laufen

hàtten, um an die Stàtte zu gelangen.

Inzwischen hatte DUMAS den Korano

dadurch an sich zu fessehi gewusst,

dass er ihm einen blau und weiss kar-

rirten Baumvvollenanzug, der genau dem

seinigen ghch, verehrte. Er hatte den

Mann uberglùcklich gemacht, der sich

denn auch am Hebsten neben DUMAS
setzte. Durch die ùbereinstimmende Ge-

wandung wurde der Schein erweckt,

als ob sie Brùder seien. Indessen fùhr-

ten die von MOOLENBURGH und DuMAS
gefuhrten Unterhandlungen vorlaufig

doch nicht zum Ziele.

Wàhrend der Nacht hatte sich

ein heftiger Regen iiber das stille Dorf

ergossen, der bis zum grauenden Mor-

gen anhielt. Inzwischen hatten die Rats-

herren sich die Sache ùberlegt und als

wir etwas spàter als ùblich aus dem

dunklen Karawari heraustraten, standen

sie schon bereit, um uns nach der Fundstelle das Geleite zu geben. Nachdem wir das Frùh-

stùck eingenommen hatten, brachen wir um 9'/, Uhr auf und wanderten in S 50° W durch

den Ort. Wenige Minuten nach dem Verlassen desselben tat sich in N 75° VV ein schoner

Blick auf die tief unter uns und zugleich westlich von der Orùm-Bai liegende Torare-Bucht

auf (Fig. 100). Man erkannte dadurch, dass Sageisârâ auf einem, nach beiden Seiten steil

abfallenden Riicken lag, der beiden Buchten sowie die hinter ihnen liegenden Tàler von ein-

ander trennte.

Nach einem Abstiege gelangten wir nach Ablauf von 3 Minuten an einen steil nach

Fig. 97. Karawari in Sa^eisara
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Westen absturzenden Abhang und wenig spàter auf einen schmalen Grat, von dem aus man

zu gleicher Zeit die eben erwàhnten Tàler iiberblicken konnte. Hierauf schkigen wir eine

Fig. 98. Grabstatte in Sageisaiâ.

sudliche Richtung ein, wàhrend die Bâche, deren Lauf wir kreuzten, nach Westen abflossen.

Um 9 Uhr 42 Min. ging es wieder bergaufvvàrts, wobei Bananenpflanzungen passirt wurden,

Fig. 99. Kindergrab in Sageisârâ.

die sich in einer so guten Verfassung befanden, dass auf eine Fruchtbarkeit des Bodens

geschlossen werden musste. Weiter bemerkte man in grosser Zahl liesige Baumfarne und
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Sagopalmen. Um 1 1 Uhr 22 Min. standen wir am rechten Ufer des Torare-Fluss. Sein Wasser

war klar, die Stromung aber nicht sonderlich stark; seine Breite betrug nur etwa 5 m. Am

Fig. 100. Blick auf die Toiaie-Bucht.

Fig. loi. Fundstelle des Chloromelanil am Torare-Fluss.

jenseitigen Ufer begann unmittelbar der Urwald, wàhrend làngs des rechten sich Bestànde

von Sagopalmen sovvie Bananenpflanzungen vorfanden. An dieser Stelle (Fig. loi) forder-

ten nun die Sageisàràner aus dem Flussbett grosse eckige, niemals gerollte Blocke des dun-
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kelgrùnen Gesteines zutage. Der grosste, welchen wir mitgehen hiessen, besass das ansehnliche

Gewicht von 22 kg. Weiter stromaufwàrts konnten wir unter den zahlreichen Gesteinen, die

hauptsàchlich zu den Amphiboliten und Epidotgesteinen gehorten 'j, nicht ein einziges Stùck

des Chloromelanits mehr entdecken und nach den Angaben der Eingeborenen war die Stelle, an

der wir standen, der einzige Fundort. Es kann nieiner Anzicht kein Zweifel darùber obwalten,

dass dièses Gestein eine Einlagerung in Amphiboliten bildet, die ihrerseits als metamorpho-

sirte Gabbros anzusehen sind.

Um II Uhr 40 Min. traten wir den Riickmarsch an und bereits 5 Minuten nach 12 Uhr

standen wir vor dem ersten Hause von Sageisârâ, an dem man Gelegenheit hatte Eingeborene

an der Arbeit bei der Herstellung der Steinbeile, die sie idja nennen, zu beobachten (Fig. I02j.

Wir sahen allerdings nur das Schleifen, nicht aber die ebenfalls niùhevolle Herrichtung der

rohen Form der Beile. Sie kann

nur durch das Zurechtschlagen

mittelst Chloromelanit erhalten

werden, da ein hàrteres Mate-

rial nicht zur Verfùgung steht.

Das Schleifen erfolgt auf Sand-

steinblocken lediglich mit der

Hand, so dass es eine zeitrau-

bende Arbeit sein muss. Die

Leute wissen endlich auch die

Beile noch zu poliren, aber

davon bekamen wir nichts zu

sehen. Es erscheint auf den

ersten Blick verwunderlich, dass

dieser Industriezweig noch ein

blùhender genannt werden kann,

obwohl Stahl- und Eisenwerk-

zeuge europàischer Herkunft in Fi^ 102. Das Schleifen dei- Steinbeile.

zunehmendem Masse eingefùhrt

werden. Indessen will der Adat, das Herkommen, nun einmal, dass in manchen Gegenden,

wie am Sentani-See, das Steinbeil einen Teil des Brautschatzes ausmacht, den der glùckliche

Bràutigam seinem Schwiegervater fur die Hergabe seiner Tochter zu entrichten hat. Manche

Exemplare besitzen denn auch eine Grosse und sind so ungeschlacht, dass man fiir sie keine

praktische Verwendung findet '-). Kleinere Steinbeile finden allen Stahlwerkzeugen zum Trotz

noch immer Verwendung in der Form von Kreuzbeilen, die sie sehr geeignet machen zum

Aushohien der Baumstàmme bei der Anfertigung von Kanus.

Schwer beladen mit mehr aïs einem Zentner an Chloromelanit, trafen wir kurz vor

1) Besonders charakteristisch wareii Albitamphibolite, Albitcrossitite sowie Albit-Epidotcrossitite.

2) Ein von uns erhandeltes Beil besass ein Gewicht von nicht vi^eniger als 2,88 kg, das daher geiadezu als

Paradebeil bezeichnet werden muss. Schwerlich gibt es iigendwo einen Halter, in den es hineinpasst. Dass auch anderswo

deiartige abnormale Instrumente vorkommen, zeigte P. Staudinger (Ein grosses afiikanisches Steinbeil. Zeitschr. f.

Ethnogr. 40. Berlin 1908, p. 809—-810).
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'/2I Uhr wieder im Karawari ein. Jeder unserer Begleiter erhielt als Belohnung ein grosses

Hackmesser und ùberdies Tabak. Als Zeichen besonderer Anerkennung fùgte Moolenburgh
fur jeden der beiden Koranos noch eine Beilklinge hinzu.

Leider brach um i^/^ Uhr ein heftiger Platzregen los, der uns an die dunkle Behau-

sung fesselte, fiir die Dorfbewohner aber kein Hindernis war, ihren Hausrat, die Steinbeile dar-

unter begriften, heranzuschleppen und in Tabak und Messern umzusetzen. Bald nach unserer

Rùckkehr vom Torare waren neue Gàste eingetroffen, nàmlich unsere tobadischen Ruderer,

die in Nacheibe die von der Heimat mitgebrachten Vorràte an Sago und Fischen aufgezehrt

hatten. Der Hunger hatte sie in die Hohe getrieben und ihre Zuversicht hier Leibesnahrung

zu finden, sollte keine Tàuschung erfahren.

Fig. 103. Das Cyclopen-Gebiige von Sageisâi'â aus gesehen.

Ehe wir am Morgen des 23. Mai bei schoneni Wetter den Abstieg zur Kuste antraten,

liess ich mir von einem Ortskundigen die Namen der einzelnen Gipfel des Cyclopen-Gebirges,

dessen Abhànge ùber und iaber mit einem dichten Waldpelz bekleidet waren, nennen (Fig. 103).

Im Osten beginnend, vvird zunàchst der Otonja gesichtet, dem der Tjarifo folgt. In S 10° O
befindet sich der Passùbergang nach Ibai'so am Sentani-See, auf dem wir am 14. April stan-

den. Zu seiner Rechten ragt der Taféni empor, dem sich der Dara in S 20° W, der Wangagé
in S 40° W und der Kateratémâ in S 70° W anschliessen. Weiter gen Westen waren nur noch

kleinere Erhebungen sichtbar.

Nachdem gepackt war, ging es ans Abschiednehmen, doch wollte ein Tell der mànnlichen

Bewohner es sich nicht nehmen lassen, uns bis Nacheibe des Geleite zu geben und zugleich beim

Tragen der Chloromelanitblocke behùlflich zu sein. Um 8^/^ Uhr erfolgte endlich der Aufbruch>

worauf nach einstiindigem Marsch der Bach Terobi erreicht und am ihm bis 10 Uhr gerastet
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wurde. Bei der, eine halbe Stunde spàter erfolgten Ankunft in Nacheibe wurde uns bedeutet,

dass die Zeit fur die Abfahrt nach Metu Debi verpasst worden sei und wir uns bis zuni nàchs-

ten Morgen zu gedulden hàtten. In dem recht bescheidenen Karawari fanden wir auch hier

ein gutes Unterkommen.

Wàhrend der Nachmittagsstunden entvvickelte sich ein lebhafter Handel in ethnogra-

phischen Objekten, wie sic reichlich Gelegenheit gaben Gesteine (Amphibolit, Serpentin,

Muscovit-Epidotschiefer) im Wai Tjiri zu sammeln. Auch erhielt ich eine Probe des hinter

dem Orte vorkommenden Laterits, Moro genannt, der mit Kokosnussol angerùhrt zum Rot-

fârben der Haare vervvendet vvird.

Von dem Strande der Orum-Bai aus, konnte von dem SW in der Hohe Hegenden Sagei-

sàrâ der Karawari mit der daneben stehenden, seiner Krone beraubten Kokospalme sehr gut

erkannt werden. Der im Norden des Dorfes sich erhebende Gipfel wurde von den Tobadiern

Krum Mage, Antar dagegen der siidlich von ihm Hegende genannt. Das steil abfallende Westkap

der Orùm-Bai bezeichneten sie mit Aidotowari, wàhrend das Ostkap Werimaki und der dar-

ùber sich erhebende Riicken Diacheibe hiess. Ein kleiner am Oststrande mundender Bach

wurde Dianân genannt.

Die zoologische Ausbeute in der Landschaft bestand aus den folgenden Arten: Macropygia dorcya Bp.,

Cacatua triton Temm., Eurystomiis orientalis australis Sw., Corviis orra Bp. '), — Lygosoma cyaiiunan Les-

son ^). — Neritina subsukata Sow.. N. subpunctata Recluz., Navicclla haustrum Reeve ^). — Tricondyla

aptei-a Oliv., Thcrates lahiatus Fabr. ''). —
• Epilacluia tricincta Montr. ^). — Âfegacerus pterygorrJiinus

Gestr. — Rhapliidopalpa arucnsis Ws. — Odoiitomachus hacmatoda Lin., Pheidole beaiiforti Emery,

Plagiolepis loiigipes Jerd., Camponotus reticulatiis Rog. subsp. bedoti Emery, Polyrhachis sericata Guér.,

P. aurea Mayr., var. obtusa Emery, P. bellicosa F. Sm. — Iphiaiilax papuanus Camer. ^). — Mononyx
laticollis Montand. — Cupido cagaya Fldr. "). — Tabanus riibriventris Macq., T. laetiis de Meijere,

Maira hispidella v. d. Wulp (nec M. aenea F.), M. tincta de Meijere (nec M. Kurbinyi Dolesch.) •''). —
Gagrella albej-tisii Thor., Ibalotiius impudens Loman — Psechrus argctiiatus Dolesch. sp., Argyrodes

miniaceiis Dolesch. sp., Leucaugc cekbesiana Walck. sp. ?, Nephila maculata F. sp. var. Nova Guineae Strand.,

N. ambigua Kulcz., Gasieracaiitha taeniata Walck. sp. ' ').

Am 24. waren wir bereits des Morgens um 5 Uhr auf den Beinen. Die Abreise erlitt

aber eine Verzogerung dadurch, dass die ternatische Roréhé, auf der DUMAS die Fahrt von

Metu Debi aus angetreten hatte, umschlug. Zum Gluck war sie noch nicht geladen und kamen

auch die Insassen mit einem unfreiwilligen Bade davon. Indessen dauerte es noch bis 7 Uhr

1) L. F. DE Beaufort. Birds fiom Dutch New Guinea. Nova Guinea 5. p. 401. 405, 406, 416.

2) Nelly de Rooy. Reptilien. Ibid. p. 379.

3) A. Bavay. Mollusques terrestres et fluviatiles. Ibid. p. 278.

4) W. HoRN. Cicindelidae. Ibid. p. 19.

5) J. Weise. Coccinellidae. Ibid. p. 305.

6) H. VON ScHÔNFELDT. Brenthidae. Ibid. p. 36.

7) J. Weise. Chrysomelidae. Ibid. p. 317.

8) C. Emery. Formicidae. Ibid. p. 531, 532.

9) P. Cameron. Hymenoptera. Ibid. p. 44. ,

10) A. L. MONTANDON. Rhynchota I. Mononychidae. Ibid. p. 566.

11) J. RôBER. Lepidoptera. Rhopalocera. Nova Guinea 13. p. 50.

12) J. C. H. DE Meijere. Diptera. Nova Guinea^. p. 74, 77, 78; 9. p. 332, 334.

13) J. C. C. Loman. Opilioniden. Ibid. p. 2, 3.

14) W. KuLCZiNSKi. Spinnen aus Nord-Neu-Guinea. Ibid. p. 429, 438, 461—462, 464—469, 491.
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ehe kraftige Ruderschlàge mit Erfolg bestrebt waren die Kanus zum Verlassen der Orûm-

Bucht zu veranlassen. Nach viertelstùndiger Anstrengung waren wir aus dem Bereich der

Dùnung gekommen und konnten wir nunmehr die Fahrt in ostlicher Richtung, stets in der

Nàhe der Kùste bleibend, fortsetzen. Bei dem Passiren des Kaps Werimaki liessen wir die

kleine und unbewohnte, aber mit Palmen bedeckte Kokos-Insel, Matanti oder Jâgâro (?), zur

Linken liegen. Wàhrend sonst liberall die Felsen steil zur Kùste, an der eine heftige Bran-

dung ihr Wesen trieb, abfielen, zeigte sich um 7 Uhr 22 Min. in einer kleinen Bucht ein

flaches, mit Kokospalmen bedecktes Strandgebiet, das don Namen Sajap fùhrt. Ôstlich, etwa

2 km davon entfernt, fand sich ein bemerkenswerter Steilabsturz, der Awauwé hiess. Um 7

Uhr 41 Min. kamen die Boote zum zweitenmale an einem flachen Strandgebiet, das durch das

Fliisschen Menân entwàssert wurde, vorbei. Aïs wir 13 Minuten spater abermals die Mundung

eines Fliisschens bemerkten, wurde dièses uns ebenfalls als Menân bezeichnet. Um 8 Uhr 16

Min. kamen wir an der Mundung des Muaserâm vorbei, in deren Nàhe viele Steilabstùrze

sich zu erkennen gaben. Darauf folgte um 8 Uhr 38 Min. der steil zum Meer absturzende,

etwa 300 m hohe Sabarù. Achtzehn Minuten spater wurde der aus SW kommende Fluss

Tubuâ bemerkt. Um g'/^ Uhr befanden wir uns in der Nàhe eines vorspringenden Felsens, der

auf der Karte der „Ceram" als „zwarte kenbare steen" eingetragen ist '). Das an demselben,

mit weisser Farbe angebrachte Signal war noch gut erkennbar. Um 9 Uhr 23 Min. wurde

die Mundung des Fliisschens Rorià gesehen, worauf 20 Minuten spàter sich ein schmaler und

sandiger Kiistenabschnitt, Sinjé genannt, in der Umgebung einer Bucht auftat, in dem da

und dort isolirte Felsen sich erhoben. Nachdem wir um 10 Uhr 5 Min. einen aus der Hohe

herabstùrzenden Wasserstrahl, der Koimaitji genannt wurde, bemerkt hatten, fuhren wir 10

Minuten spàter an einem vorspringenden Kap vorbei. Um 10 Uhr 57 Min. folgte der sandige

Strand Sarâp und darauf, um 11 Uhr 16 Min., das Kap Caillié [Tuadja] ^), in dessen Nàhe

eine starke Dùnung sich geltend machte. Nunmehr wurde in die Humboldt-Bai eingelaufen

und ferner um 1 1 Uhr 40 Min. bei dem Karawari von Jenbf gelandet. Jauchzende Jugend

war es gewesen, die uns in fast 4'/2Stùndiger, ununterbrochener Fahrt gefùhrt hatte. Von der

Frohlichkeit und dem Ubermut, mit dem unsere Tobadier ihres Amtes gewaltet hatten, waren

sogar die sonst so indififerenten Kulis angesteckt worden.

Es war das erste Mal, dass wir Gelegenheit hatten Jenbî bei Tageslicht zu betrachten,

aber man konnte nicht sagen, dass es dadurch in unseren Augen gewonnen hàtte. Der Ort

zàhlte, mit Einschluss einiger weiter nurdlich am Strande liegender Behausungen, nur 1 1 auf

Pfàhlen ruhende und dabei recht verfallen aussehende Wohnstàtten. Unmittelbar am Sùdende

des Dorfes fand sich ein brauner, dichter, von weissen Kalkspatadern durchzogener Kalkstein

anstehend, der, nach L. RUTTEN, dem am Kap Caillié auftretenden gleichaltrig ist Wàhrend

wir die Ankunft der ùbrigen Kanus abwarteten, ruderte MooLENBURGH weiter nordvi^àrts und

brachte uns spàter aus dem dort mùndenden Bergbach Gâsegase Serpentine mit.

Wir setzten darauf die Fahrt durch die Kajô-Bucht, die den westlichen Einschnitt in

1) Noordkust Nieuw-Guinea van Tanah Mei'ah-baai tôt de Nederlandsch-Duitsche grens. 's Gravenhage 1902.

Min. van Marine N° 253.

2) Nach neueren Angaben soll der einheimische Name Suadja lauten.

3) Foraminiferen-ftihrende Gesteine von Niederlandisch-Neu-Guinea. Nova Giiinea 6. p. 32.
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die Humboldt-Bai bildet '), fort und landeten innerhalb einer halben Stunde an der Mùndung

des Flusscheiis Nbâi, wo wir zunàchst abkochen liessen. Dièses mit Kokospalmen besetzte,

uiiter 2°32'29"S, I40°44'i2"0, liegende Gebiet nahm Tobadi fur sich in Anspruch -j, wàhreiid

das nordlich davon liegende Paté mit dem gleichnamigen Fluss zu Kajô gehort. Der Strand

vvar mit zahlreichen Gerollen, besonders von Serpentin, ubersàt.

Nach eingenommenem Mittagsmahl begab MOOLENBURGH sich zunàchst nach der Insel

Metu Gerau, um nach den dort fur die „Zeemeeuw" deponirten Kohlen zu sehen und liess

VAN DER Sande sich nach Kajô Entsâu rudern, um ethnographische Objekte zu erwerben.

Wir ùbrigen, DE Beaufort, Dumas, Lorentz und ich, bestiegen einen Kahn, um den Nbâi,

der schones, klares Wasser mit sich fùhrt *), zu befahren, doch waren wir bereits nach Ablauf

von 5 Minuten an der Grenze seiner Schiffbarkeit angelangt. Uber dem rechten Ufer, an dem
sich Serpentin anstehend fand, erhob sich der bewaldete Berg Toadja. Das ebenfalls bewal-

dete linke Ufer war dagegen ganz niedrig. Die massenhaft im Flussbett lagernden GerOlle be-

standen der Hauptsache nach aus Serpentin, doch kamen auch Kalksteine ^'), Quarzite usw. vor.

Die zoologische Ausbeute war nicht hervorragend. Ein Junge schoss mit grosser Ge-

wandheit mittelst Pfeil und Bogen einige Exemplare der Kiililia Diarginata CV. '). Gesam-

melt wurden ausserdem Melania sobria Lea und Neritiiia brevispina Lmk.

Um 3 Uhr 50 Min. ruderten wir vom Strande ab und erreichten nach einer, 20 Minuten

wàhrenden Fahrt die Insel Kajô Entsâu, auf der sich ein ziemîich grosses Dorf befindet. Wir be-

schrânkten uns auf einen Besuch des neuen Karawari (Fig. 104), der zwar in der Anlage dem-

jenigen von Tobadi àhnlich, aber bei weitem schoner und geràumiger war. Er enthielt auch recht

liubsche Schnitzereien, die dartaten, dass mit Liebe zur Sache an der Ausschmùckung des Gebàu-

des gearbeitet worden war. Leider wurde es bereits im folgenden Jahre ein Raub der Flammen '').

1) Sie wird neuerdings Hollandia-Bucht genannt. Bei Gelegenheit des Besuches der „Challenger"-Expedition

am 23.— 24. Febluar 1875 hatte sie den Namen Challenger Cove erhalten.

2) Ende September 1909 riickte dort ein Détachement ein, das ausser dem Fiihrer, Hauptmann F. J. P. Sachse,

bestand aus einem Oberleutnant, einem Leutn. z. See, einem Sanitàtsoffizier, einem Feldwebel, 80 Soldaten und iiaTragern,

Handwerkern usw., im ganzen — ausser dem Intendanturpersonal — 197 Personen. Es hatte den Auftrag erhalten eine

Untersuchung des Hinterlandes der Humboldt-Bai in einem grôsseren Masstabe vorzunehmen. Die zu diesem Zwecke

errichtete Niederlassung, die den Namen Hollandia erhielt, ist nach dem Verlassen der Truppenabteilung im Jahre 1911

zu einer bleibenden geworden, da sie der Standort eines Postenhalters wurde und die bisher auf Metu Debi ansassigen

Handler dorthin iibergesiedelt waren.

3) Von den Bewohnern selbst Metu Gâr genannt.

4) Es wird von altersher von den Dampfern zur Wassereinnahme benutzt.

5) Sie fiihren nach 1^. Rutten, ausser Lithothamnien, die folgenden Foraminiferen : Globigerina^ Carpenteria sp.,

Lindcrina sp., ? Amphistegina Lessonii d'Orb., Rotalia sp., Pitlvinnlina cf. Mcuni'dii d'Orb. und ? Ritpertia stabilis Wal-

lich. (Nova Guinea 6. p. 32).

6) Es sind dies Pfeile, die nicht in eine Spitze, sondern in einen Kranz von nach aussen abstehenden Stàb-

chen, zwischen die der Fisch geklemmt wird, auslaufen. Siehe auch die Abbildungen bei G. A. J. van der Sande. Nova

Guinea 3. Taf. XXVII. Fig. 7, 8.

7) Max Weber. Stisswasserfische von Neu-Guinea. Nova Guinea 5. p. 206. — Aus den spàter von K. Gjellerup

und P. N. VAN Kampen bei Gelegenheit ihres Aufenthaltes in Hollandia gemachten Fangen hat sich ergeben, dass die

Fischfauna des Nbâi eine weit reichere ist. Sie fanden nàmlich Doryichthys brachywiis Blkr. sp., D. caitdatus Peters sp.,

Therapon jarbna Forsk. sp., Eleotris Hoedli Blkr., E. fusct(s Bloch, E. ntacrocephalus Blkr., E. amboine/isis Blkr., Gobius

melanocephalus Blkr. sp., G. cchbius C. V., Sicyopterns Ouwensi Max Weber. (Max Weber. Nova Guinea 9. p. 552, 582,

593, 596, 597, 598, 599, 600, 602).

8) .\. Bavay. Mollusques terrestres et fluviatiles. Nova Guinea 5. p. 274, 276.

9) Van Nouhuys erhielt die Nachricht von einem sich damais in Ternate aufhaltenden Tobadier. Bezeichnend ist die

Antwort, die dieser auf die Frage nach der Ursache dièses Brandungliickes gab. „Setan bakar", der Teufel hat 's angeziindet.
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Wàhrend MooLENBURGH und VAN DER Sande noch etvvas langer vervveilten, setzten

wir die Ruckfahrt làngs der Westkiiste der Humboldt-Bai fort. Die felsigen Ufer bestanden

doit zunàchst aus Kalkstein, weiter sùdwàrts aber, wie bereits am 21. Màrz beobachtet worden
war '), aus Serpentin. Um 4 Uhr 55 Min. erreichten wir die kleine hugelige, ganz mit Bàu-

men bedeckte Insel Misâte. Wie wir bereits fruher bemerkt hatten, erhebt sic sich ganz in

der Nàhe des Strandes, besteht aber gleich den nmliegenden Klippen aus Diabas. Der nur

wenige Meter breite Strand an ihrer

Westseite war mit Korallengrus bedeckt.

Um 5 Uhr 40 Min. landeten wir wieder

auf Metu Debi.

Die Tage nach der Rùckkehr aus

der Landschaft Orùm hatten in unserer

Niederlassung, wie dies auch sonst jedes-

mal der Fall gewesen war, viele Arbeit

mit sich gebracht. Es lag uns aber

am Herzen vor der Abfahrt nach dem
Tawarin noch das Sekanto-Gebiet, das

zwischen dem Tami, dem Djafuri und

dem Sentani-See gelegen ist (s. Fig. 52,

p. 147), aufzusuchen. Da war es zunàchst

der Stamni der Sekanto, der nàheres

Interesse beanspruchte, denn er war

gleich dem der Moso stark herabge-

kommen und seine Mitglieder fiihrten,

infolge der stetigen Bedrohungen und

Verfolgungen seitens der Bewohner von

Nafn' sowie von Pué, ein unstàtes Leben.

Ferner hatte Herr VAN OoSTERZEE uns

mitgeteilt, dass in besagtem Gebiet ein

kleiner See, Warubu genannt, vorhan-

den sei, der in Verbindung mit dem

Djafuri stehe, wàhrend ein anderer,

Fig. 104. Der Kaiawari von Kajo-Entsdu. namens Karâha, einen Abfluss nach dem

Tami besitze. Bei diesem Unternehmen

mussten wir auf die Hijlfe unserer Freunde in der Jotefa-Bai verzichten, da die Nafn'er ihnen

spinnefeind waren und sie deren Gebiet nicht betreten durften. Dièse waren uns auch nicht

grùn, da sie von allen unseren schonen Tauschwaren nichts abbekamen, denn sie hatten ihrer-

seits das feindliche Gebiet und damit auch Metu Debi zu meiden. Behufs Abkùrzung des Ver-

fahrens trat Dumas am 26. Mai, bei triibem, regnerischem Wetter, in Begleitung der beiden

Jàger, seines Burschen und 6 Kulis, eine Vorexpedition an, von der er am Mittage des 30.

zuriickkehrte mit der Mitteilung, dass er ein Lager der Sekantos mit etwa 40 wehrbaren

i) Siehe oben p. 161.
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Mànnern aufgefunden habe. Ferner war es Rasip geglùckt von eineni hohcn Baume aus einen

kleinen See zu sichten und endlich waren auch unsere Sammlungen durch niaiiclies schone

Objekt bereichert worden.

Inzvvischen hatten die Tobadier nicht unterlassen fur Unterhaltunsj Soree zu traeen.

Eine Tante unseres Dolmetsch Waru war gestorben, wodurcli er als Erbe verpflichtet war

fiir das Totenfest, besser gesagt Schiachtfest, im Karawari ein Schwein zu stiften. Ua aber

im Bereich der Humboldt-Bai kein kàufliches Borstentier vorhanden war, mus?te er sich mit

Fig. 105. Mcinnei' aus Tarfi.i auf Metu Debi.

seinem Kanu auf den Weg machen, um ein so.lches von „Juniré", aiso dem Angriffshafen

in Kaiser Wilhelms-Land, zu holen. Er war damit in den letzten Tagen des Mai zuriickgekehrt

und so sollte denn das Fest am Nachmittage des 29., zu dem auch wir mit einer Einladung

beehrt worden waren, steigen. Wàhrend DE Beaufort, Lorentz und VAN DER SaNDE unsere

Teilnahme durch ihre Anwesenheit bekundeten, zog ich es vor die Heihmg meiner Fusswun-

den durch Bleiwasserumschlàge zu beschleunigen. Nach Ablauf einiger Stunden kehrten meine

Gefàhrten wieder zurùck, da ihre Ausdauer nicht hinreichte, um der Veranstaltung bis ihrem

Ausgange beizuwohnen. Selbst noch in der Nacht des 1/2. Juni tonte aus dem Karawari
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konimender Gesang und Trommelklang an unser Ohr und erst des Morgens um 6 Uhr hatte

das Getose ein Ende gefunden.

Am Nachmittage des 2. Juni wurde unsere Niederlassung durch das Eintreffen einer Prau

ans Tarfi'a in nicht geringe Aufregung versetzt. Unter den Insassen, die sich schon im Aussern

von den Jotéfaern unterschieden (Fig. 105), befand sich auch der Korano jener Landschaft, der 3,

von Pfeilen heiriihrende Verletzungen an sich trug, von denen eine am Kopfe bereits in Eite-

rung ùbergegangen war, so dass er sich sofort in die Behandlung von VAN DER Sande be-

geben musste. Seiner Aussage gemass, war bei einem Streit zwischen Angehorigen des Stammes

Mûris und denen von Tarfi'a einer des erstgenannten seinen Wunden erlegen. Als nun der

Korano kurze Zeit darauf eine Fahrt nach der Landschaft Djakari angetreten hatte, wurde

er unterwegs von den Mûris mit dem erwàhnten Erfolge angegriffen. Er stellte sich MOOLEN-

15(JRGH gegeniaber als die verfolgte Unschuld hin, wie dies Leute, die es faustdick hinter den

Ohren haben, zu allen Zeiten gern getan haben und er erwartete von dem Regierungsver-

treter Massregein gegen seine Widersacher. Bei unserem spàteren Besuche von Tarfi'a sollten

wir ùber dièse Angelegenheit noch mehr zu horen bekommen.

Am 3. Juni drang ferner das Gerùcht an unser Ohr, dass ein Zusammenstoss zwischen

Bewohnern von Piâ und Ifâr mit soichen von Jonsu an der Nordkùste, unweit der Tanah Merah-

Bai, erfolgt sei, bei dem einige Mànner das Leben verloren hàtten.

Am folgenden Tage konnten wir endhch den Marsch in das Sekanto-Gebiet antreten.

In frùher Morgenstunde hatte MooLENBURH bereits Metu Debi verlassen, um sich mit seinen

Leuten nach dem Westufer der Jotefa-Bai zu begeben und die Ausbesserung des morastigen

Pfades bei dem Ubergang ùber den Bach Abé in die Hand zu nehmen '). Wir ùbrigen folgten

um 8^/4 Uhr und landeten 35 Minuten spàter an derselben Stelle, von der aus am 31. Màrz

die Wanderung nach dem Sentani-See unternommen worden war. Wir folgten anfànglich

demselben Pfade, doch bald nach dem Uberschreiten des Abé wurde um 10 Uhr in einer

sudlichen Richtung abgebogen. Nachdem eine Strecke durch Wald in SO und O zurùckgelegt

worden war, begann um 10^/4 Uhr der Anstieg in S und darauf SW auf schliipfrigem Wege.

Als wir um 1 1 Uhr 4 Min. in HÔ'/^ m Hohe den ersten Absatz erreicht hatten, liessen wir

uns zu einer viertelstùndigen Rast nieder. An dieser Stelle kam eine Citrics-Art mit sehr klei-

nen Frùchten vor und ferner fand sich der Kemuning {Murraya exotica L.) vor. In SW weiter

ansteigend, war um 11^/4 Uhr der Kamm in 207 m Hohe erreicht worden, auf dem ein roter

Ton aus dem Waldboden zutage trat. Nachdem auf diesem eine kleine Strecke zurùckgelegt

worden war, ging es an dem jenseitigen Abhange bergab, worauf wir eine Viertelstunde spà-

in das Bett des Sekanto-Flusses -), der an dieser Stelle zunàchst noch als unbedeutender Bach

erschien, gelangten. In zahlreichen màandrischen Windungen schlàngelte er sich in sùdwest-

licher Richtung dahin. Die zahlreichen Gerolle, welche in seinem Bette lagen, bestanden vor-

herrschend aus dichten Kalksteinen, zwischen denen auch braune Tonnieren lagen. Um die

Flusswindungen moglichst abzuschneiden, ging es abwechselnd durch Wald und durch das

Bett. Was an diesem aufïiel, waren die Kalksinterbildungen mit denen die Gerolle in zuneh-

mendem Masse bedeckt waren und zwar nicht allein diejenigen der Kalksteine, sondern auch

1) Siehe oben p. 173.

2) Da kein Eingeborener uns begleitete, so waren wir ausserstande den einheimischen Namen zu ermitteln. Wir

nannten ihn Sekanto-Fluss.
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die Tone und Schiefertone Mit der zunehmenden Verbreiterung des Sekanto nahmen aucli

die Sinterbildungen zu, so dass es zu regelrechten Terrassenbildungen kam. Eine dieser Ter-

rassen, ùber die das Wasser herabrieselte, erreichte sogar die ansehnliche Hohe von lo m.

Rùckvvàrts betrachtet gaben dièse treppenartig sich iibereinander erhebenden Bildungen, uin-

rahmt von dunklem Waldesgrùn, einen nicht zu verachtenden Anblick.

Als wir nachmittags um 3'/'^ Uiir an einer Stelle am rechten Ufer Hait machten, um
die Hùtten aufzuschlagen, iiatte der Sekanto bereits die Breite von 12 m erreicht. Auch die

Abmessungen der in seinem Bett liegenden Geschiebe- waren grossere geworden, so dass sich

ganz ansehnliche Blocke vorfanden.

Am Morgen des 5. Juni waren wir um 7^/2 Uhr aufgebrochen, um abermals im grossen

und ganzen dem Lauf des Plusses zu folgen. Als wir uns um 10 Uhr 25 Min. zur Rast nieder-

gelassen hatten, wurde nach kurzer Beratung der Beschluss gefasst, eine Teilung vorzunehmen,

da ich, meiner Fusswunden wegen, nicht schnell genug vorwàrts kam. Wàhrend DUMAS,

MOOLENBURGH und VAN DER Sande, begleitet von den beiden Jàgern und einem Teil der

Tràger, die Wanderung fortsetzten, blieben DE BeaufoRT, Lorentz und ich zuriick.

Dem von van der Sande freundlichst zur Verfûgung gestellten Berichte entnehme ich die folgenden

Angaben : Auf dem Weitermarsch in SSW wurden um 11^/4 Uhr am linken Ufer zvvei sehr einfache Hùtten

bemerkt, die an einer gerodeten Stelle im Walde standen. Von den Bewohnern war indessen keine Spur zu ent-

decken ^). Nach einer von 12— 12'/2 Uhr wahrenden Frtihstùckspause wurde das rechte Flussufer verlassen,

worauf es in westlicher Richtung ziemlich steil bergaufwarts auf einen + 80 m hohen Hùgelrûcken ging, der

von 40 m sich allmahlich auf 80 m verbreiterte und dabei noch etwa 30 m weiter anstieg. Von 12 Uhr

50 Min. bis i Uhr 10 Min. ging es abwechselnd bergan und bergab, um darauf wieder allmahlich zu einem in

der Richtung SSW verlaufenden Hugelrucken anzusteigen. Als man um i Uhr 52 Min. den Gipfel eines

Hùgels erklommen hatte, konnte man von einem Baume aus in O und SO eine ausgedehnte und waldige

Niederung ûberblicken.

Nach einer bis 2 Uhr 20 Minuten wahrenden Rast wurde in SO und SSO 50 m abwàrts gestiegen,

worauf 13 Minuten spater ein frtiheres Biwak von Dumas erreicht wurde. Der Pfad fûhrte hierauf bis um
3 Uhr 22 Min. in SW und darauf, wâhrend einer kurzen Strecke, ± 40 m bergan, worauf es wieder bis

3
'/a Uhr abwârts ging, um alsdann am Rande eines Sagosumpfes das Nachtlager aufzuschlagen. Da kein

fliessendes Wasser vorhanden war, sah man sich genôtigt, das zum Kochen erforderliche Wasser einem in

dem morastigen Boden gegrabenen Loche zu entnehmen.

Am Morgen des 6. wurde der Marsch um 8 Uhr in einer nordwestlichen Richtung fortgesetzt. Es

ging dabei erst rk 20 m hùgelan und dann etwa 10 m abwârts. Nach Ablauf einer Viertelstunde wurde

eine Nordrichtung eingeschlagen und bis 8
'/a Uhr ein rt 70 m hoher Hiigelrùcken erstiegen. Wâhrend

der nâchsten 5 Minuten war es etwa 10 m abwârts gegangen, worauf eine Rast von 20 Minuten folgte.

Der Jâger Rasip hatte dieselbe benutzt, um von einem Baume aus Umschau zu halten, ohne jedoch einen

See entdecken zu kônnen. Auf dem Weitermarsch wurde zunachst in einer westlichen Richtung eine

ziemlich steile Anhôhe von rh 40 m erklommen, worauf in W z. N in weiter Entfernung ein grasbedeck-

ter Hûgel bemerkt wurde, der augenscheinlich in der Nâhe des Sentani-Sees lag. Um g'j^ Uhr wurde die

Richtung SSW, um g'/^ Uhr eine in S z. W eingeschlagen, worauf um io''/4 Uhr, nach einem Abstieg

von ± 60 m in SSW, ein Sagowald erreicht wurde, in dem an einigen Stellen stehendes Wasser zu be-

merken war. Von einem Baume aus sah man im Umkreise bis in weite Entfernung nichts anderes als

1) Nach L. RuTTEN enhielt einer dieser Kalksteine die folgenden Foraminiferen ; Lepidocyclina cf. Municri Lem.

et Douv., Carpenteria conoidea Rutten, Textularidae^ ^ Polystomella^ Amphistegina Lessonii d'Orb. und Nodosaria^ ausser-

dem Litliothavi7ihim.

2) In der Nalie unseres Lagerplatzes am Sekanto tauchten am Nachmittage des 6. zwei papuanische Hunde am
jenseitigen Ufer auf, die aber ebenso schweigend wie sie gekonimen waren, wieder verschwanden. Man darf daraus wohl

den Schluss ziehen, dass wir von den Sekantos beobachtet wurden.
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Sagopalmen. Nachdem gerastet worden war, wurde umgekehrt nach dem Punkte, an dem man sich des

Morgens um 8 Uhr 35 Min. befiinden hatte. Diesmal war es Dumas, der einen Baum erkletterte und wirk-

lich vermochte im SW, etwa '/j bis Stiinde entfernt, eine Wasserflâche zu entdecken. Um 2 Uhr 23 Min.

wurde der Marsch in der angegebenen Richtung angetreten, auf dem es zunachst steil bergan ging. Es

folgte ein .\bstieg im Betrage von etwa 70 m und um 2 Uhr 33 Min. die Ankunft an dem Rande eines

i-ig. 106. Der See Wargu.

Waldes von Sagopalmen, an dem es bis um 3 Uhr weiterging. Als abermals von der Hôhe eines Bau-

mes Umschau gehalten wurde, stellte sich heraus, dass der gesuchte See in sùdlicher Richtung, ganz in

der Nâhe lag. Es gelang den Wanderern sich einen Weg durch den Wald, in dem sich zugleich hoch

aufgeschossene Riedgraser einstellten, zu bahnen und standen sie um 3^/4 Uhr an dem Rande des Sees

Wargu (Fig. 106). Er besass im grossen und ganzen die Gestalt einer ElHpse, deren Langenachse von

O z. N nach W z. S 800— 1000 m mass, bei einer Breite

AT. von 400— 500 m. Langs des Ufers befand sich ein 100

—

150 m breiter, dicht mit Wasserpflanzen bedeckter Streifen,

a so dass nur ein kleiner Teil offenes Wasser zeigte und kaum
sichtbar war (Eig. 107) Am Nordrande betrug die Tiefe

nur zh 3 Fuss, nahm aber bereits in geringer Entfernung

rasch zu. Umgeben war der See von einer Zone von Sago-

palmen, die an der Nordseite eine Breite von 35 m besass.

Im Suden und Norden schlossen sich daran Hùgel an, die

O—W gerichtet waren, wahrend ôstlich und westlich vom
Ufer Erhebungen fehlten. Bei dem Eintrefifen am See flogen

.
Fig. 107. Grundiiss des Sees Wargu. Wasservôgel auf; an einigen Baumen am Nordufer bemerkte

man eine grosse Anzahl Fledermause.

Nachdem der Marsch um 4 Uhr 17 Min. wieder angetreten worden war, erreichte man 40 Minu-

ten spâter das Lager des vorhergehenden Tages und um 5 Uhr 55 Min. das frûhere Biwak von Dumas,

wo genâchtigt wurde.

Am Morgen des 7. Juni musste man um 8 Uhr 20 Min. den Rùckniarsch mit 2, inzwischen

l) Auf der Kartenskizze ist die Grenze der Wasserpflanzen durch eine punktirte Linie angegeben.
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erkrankten Trâgern antreten. Um 9 Uhr 46 Min. erfolgte die Wiederankunft bei den Hùtten der Sekantos

am Fluss. Nach einer, bis 10 Uhr 20 Min. wahrenden Rast wurde die Wanderung fortgesetzt, dabei aber

der richtige Pfad anfanglich verfehlt. Von 12^/^ Uhr bis i Uhr 10 Min. wurde abermals gerastet, worauf

die Ankunft in unserem Lager um i Uhr 40 Min. erfolgte.

De Beaufort, Lorentz und ich hatten dasselbe verabredetermassen bereits morgens

um 8 Uhr 40 Min. abgebrochen und waren in N 20° W den Sekanto entlang gewandert,

darauf teils im Bett des Fiasses, teils, um die Kriimmungen abzuschneiden, durch Wald. Bei

einer derartigen Gelegenheit kamen wir aucli an einem Spielplatz von Kasuaren vorbei. Der

Boden war im Umkreise von mehreren Metern vollstàndig aufgewiihlt. Ab und zu vermochte

man aber noch deutlicli die Eindrùcke ihrer Zehen erkennen. Um ç'/.^ Uhr trafen wir an

der Hutte ein, in der DUMAS die Nacht vom 26/27. zugebracht hatte. Fast gerade ihr

gegeniiber war am linken Ufer ein stark zersetzter Andesittuff aufgeschlossen, der Muschel-

reste und auch zahlreiche Foraminiferen enthielt '). Weiter stromaufwàrts erreichten wir um
1 1 Uhr unser am 4. errichtetes Lager, das sofort fur den Gebrauch wieder hergerichtet wurde und

in welchem DUMAS, M00LENBURGH und VAN DER Sande um 2^1^ Uhr eintrafen. Es geschah

dies gerade noch zur rechten Zeit, um unter Dach zu kominen, denn eine halbe Stunde spà-

ter begann ein heftiges, i '/^ Stunden wàhrendes Gewitter niederzugehen. Nach Ablauf dessel-

ben zog DUMAS, trotz der vorgeschrittenen Tagesstunde noch aus, um seiner Jagdleidenschaft

zu frôhnen, worauf er vor Anbruch der Nacht mit 3 màchtigen Kronentauben zuriickkehrte.

Es war dies eine Beute, die aile Herzen hoher schlagen liess, denn es gab ein grosses Essen,

y^makanan besar" , wie die Kulis sagten.

Am Morgan des 8. Juni wurde friihzeitig aufgebrochen. Wâhrend DE Beaufort und

Dumas in dem Dunkel des Waldes verschwanden, um der Vogeljagd nachzugehen, legten

wir Ubrigen denselben Weg, aber in umgekehrter Richtung, wie am 4. zuriick. Um 10 Uhr

12 Min. wurde der Sekanto verlassen und 23 Minuten spàter die Hôhe des Rùckens erreicht.

An dem jenseitigen Abhange ging es, nach einer 20 Minuten wahrenden Rast, bergabwàrts

und trafen wir kurz vor 12 Uhr am Weststrande der Jotëfa-Bai ein. Dort wurden die zurùck-

gelassenen Kanus ins Wasser geschoben und alsdann nach Metu Debi gerudert, wo wir um
12^/4 Uhr anlangten. De Beaufort und DUMAS, die u. a. noch eine Kronentaube erbeutet

hatten, folgten dreiviertel Stunden spàter.

War es einigen von uns wenigstens gegliickt, einen der Landseen aufzufinden, so hatten

die Bewohner der Landschaft sich jedoch unseren Blicken zu entziehen gewusst. Es war daher

aïs ein glùcklicher Umstand zu bezeichnen, dass DE BEAUFORT und MOOLENBURGH wàhrend

ihres zweiten Aufenthaltes am Senta"ni-See Gelegenheit geboten wurde mit den Sekantos in

Berùhrung zu kommen. Sie stehen, wie bereits aus den von MoOLENBURGH veroftentlichten

Mitteilungen hervorgeht, auf einer recht niedrigen Stufe Die nachfolgende Darstellung der

Fahrt habe ich den mir von DE BEAUFORT freundlichst zur Verfugung gestellten Tagebuch-

aufzeichnungen entnommen.

1) Nach der Untersuchung von L. RUTTEN ist das Gestein erfuUt mit grossen Lepidocyclinen von l— l '/j cm
Durchmesser und enthàlt es ausseidem noch Ileterosteginen. Der weiter stromaufwàrts auftretende dichte weisse Kalkstein ist

ohne erkennbare Foraminiferen, gleicht im Habitus aber den Orbitoliteskallvcn vom Sentani-See (Nova Guinea 6. p. 34).

2) Extract uit een verslag der Noord Nieuw-Guinea Expeditie. Tijdschr. v. Ind. T. L. en Vk. 47. Batavia 1904,

p. 182—186.

Nova Guinea. IV. Reisehericht. 32
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Ani Morgen des 30. Juni wurde Jàga verlassen und nach Pué am Sûdénde des Sentani-Sees

(s. Karte III) gerudert, \vo die Ankunft gegen 9 Uhr erfolgte '). Nachdem es geglûckt war, einige Lente

als Fûhrer anzuwerben, wurde der Marsch angetreten, indem zunachst die hinter dem Doif sich. erhebende,

steile Aiihôhe erklettert und hierauf in ôstlicher Richtung ûber die mit Alang-Alang bedeckten Hûgel

weiter gewandert wurde. Um ç'/o Uhr ging es von einem Gipfel derselben abwflrts, worauf 7 Minuten spater

die Richtung N 40° O, um 9 Uhr 40 Min. eine ôstliche eingeschlagen wurde. Wahrend der folgenden 10 Minu-

ten fiihrte der Pfad durch ein alhnahHch ansteigendes, immer schmâler werdendes und zwischen Waldungen

eingeschlossenes Alang-Alangfeld. Von dera um 9 Uhr 50 Min. erreichten Gipfel ans, konnte das Auge im

Sùden keine grôssere Erhebungen, sondern nur bewaldetes Hugelland entdecken. Durch Wald weiter wandernd,

wurde darauf an einer, Pegontâr genannten Steile kurze Rast gehalten. Aus den am Boden umherliegen-

den, verkohlten Holzresten und Aschen ging hervor, dass auch die Eingeborenen gewohnt sind, sich dort

niederzulassen. Um 10 Uhr wurde der Marsch in ôstlicher Richtung lângs eines ziemlich steilen Abhanges
o

fortgesetzt, um 8 Minuten spater in S 20° O abwarts zu steigen, woranf ein Sagopalmensumpf, Ate Begugu

genannt, erreicht wurde. Die Wanderung ging weiter lângs des Flûsschens Weia, der den Sumpf mit westlichem

Laufe durchzieht. Nachdem um 10 Uhr 28 Min. der Fluss durchwatet worden war, ging es am jenseitigen

Ufer in ôstlicher Richtung weiter durch ebenes, grôsstenteils mit Sagopalmen bedecktes und stellenweise

sehr morastiges Land. Um 10 Uhr 41 Min. wurde die Richtung N 60° O eingeschlagen, 4 Minuten spater

das Flùsschen Bu Gerè passirt, darauf in N2o°0 und alsdann in N gewandert. /^h um 10 Uhr 50 Min.

die Ebene ihr Ende erreicht hatte, bemerkte man zur Rechten einen Bergrûcken, den der P^ûhrer als

Sekanto di Mage bezeichnete, worauf es allmahlich, erst in N 10° O und dann in N 80° O, aufwarts ging.

Nach zweimaliger kurzer Rast war um 1 1 Uhr 6 Min. die Anhôhe erreicht worden, auf der sich ein in

einem Garten alleinstehendes Haus vorfand. Die Seitenwande bestanden aus Gaba-Gaba, wahrend das Dach

mit Atap gedeckt war. Im Grundriss war die Behausung rechteckig, jedoch die Ecken abgerundet. An jeder

der beiden Lângsseiten befand sich eine schmale und niedrige Tûr. Als die Wanderer eintraten, befanden

sie sich in einem dunklen Raume und die Bewohner, 2 î'rauen, i Mann und i Kind, hockten auf nie-

drigen, aus Asten verfertigten Banken. Aus dem Vorhandensein weiterer Banke wurde geschlossen, dass

die Hutte noch mehr Bewohner zahlte.

Die Manner dièses Volksstammes trugen nur kurzes Haar, mit Ausnahme eines mitten auf dem
Schadel stehen gebliebenen Schopfes. Abgesehen von einem schmalen, stark geschnûrten und anscheinend

gestrickten Bandes, das um die Hûften geschlungen wird, waren sie vôllig unbekleidet. Als Zierrat dienten

ferner aus Federspulen verfertigte Ohrringe, die bei einigen aus einem eigentiimlichen Ringe bestand, in

dem bei einem Manne geschliffene Muscheln fremden Ursprungs hingen. Bei einem steckten im Haar die

Schwungfedern einer Kronentaube. Die Frauen trugen ebenfalls kurzes Haar und als einziges Bekleidungs-

stùck ein Lendentuch. Als Zierrat dienten lange, am Halse hângende Perlenschnùre.

Von eigentlichem Hausrat war in dem Gebaude nichts zu bemerken. In einer Ecke standen einige

Bambusrohre, doch besass das darin aufbewahrte Wasser einen liblen Geruch. Als de Beaufort und Moo-
LENBURGH sich nach einer Weile wieder zum Aufbruch anschickten, machten sie die unangenehme Ent-

deckung, dass die Puéer sich inzwischen aus dem Staube gemacht hatten. Indessen traten die Sekantos an

ihre Steile, mit denen man sich jedoch nur schwer zu verstandigen vermochte. Um 12 Uhr 50 Min. ging

es zunachst in S 80" O bergab durch Gârten und alsdann durch Wald, worauf das Land ebener wurde.

Um I Uhr wurde, wahrend ein Hûgeirùcken zur Linken blieb, Sûdrichtung eingeschlagen. Bereits 3 Minu-

ten spater ging es in S 60° O und um i Uhr 7 Min. in S 40° O weiter, worauf man in ein Gehôlz von Sago-

palmen geriet. Nach weiteren 3 Minuten wurde ein Bach in O durchschritten, worauf 14 Minuten spater

ein Fluss durchwatet werden musste, der in S 20° O floss und den die Begleiter Sekanto Bu nannten -).

Am jenseitigen Ufer sties man auf einen steilen Bergriicken, zugleich fand sich dort eine ganz gute Hiitte

vor, die der Jager Usman mit seinen Leuten hergestellt und in der er auch Vorrate zuriickgelassen hatte.

Sie wurde als Lagerstâtte erwâhlt.

Wahrend der Nachmittagsstunden begab de Beaufort sich an den Fluss und beobachtete, dass

wenige Minuten stromaufwiirts 2 Quellflusse vorhanden waren, von denen der eine in S, der andere in

1) Uber Pué siehe oben p. 182.

2) Bu = Fluss oder Wasser. Es kann mit diesem Sekanto-FIuss natiiilich nicht der von uns, in der Zeit vom
4.— 8. Juni besuchte gemeint sein.
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s 20' W floss. Ein mitgegangener Polizeisoldat, der auf die Jagd gegangen, war im Walde 2 Sekantos

begegnet und hatte ihnen bedeutet sich in der Hutte einzufindcn. Sic stellten sich nach einiger Zeit auch

wirklich ein. Wâhrend der fine ein aiisgewachsener Mann war, den auch ein,, wenn auch unbedeutender

Bart zierte, war der andere ein taubstummer Jiingling, mit dem man sich ledigHch durch Gebarden zu

verstandigen vermochte.

Ani Morgen des i. Juli tauchten die beiden nochmals auf, diesmal aber in Begleitung von 2 Frauen,

wozu spater noch ein Mann hinzukani, der sich durch einen geradezu riesigen Hodensack auszeichnete.

Um 9 Uhr 17 Min. machte man sich in Begleitung des Fùhrers vom verflossenen Tage auf den Weg, um
auch die iibrigen Hutten der Sekantos zu besichtigen. In N 40° O ging es einen steilen Abhang aufwiirts,

worauf man um 9 Uhr 38 Min. die Hôhe des Rûckens erreicht hatte und dort 3 dicht nebeneinander

stehende Hutten antraf, die den am vorhergehenden Tage besuchten vôllig glichen. Nur eine zcichnete sich

dadurch aus, dass ihre Dachfirst verziert und sie zugleich mit einer Art ganz niedriger Véranda versehen

war. Die Bewohner glânzten durch Abwesenheit und waren sâmtliche Gebaude sorgfaltig verschlossen.

Von dem Rûcken aus hatte man einen Ausblick nach Westen, der gestattete die am vergangenen

Tage durchwanderte Ebene mit den dahinter sich erhebenden Hûgehr zu ûbersehen. Erkundigungen nach

Landseen ftihrten zu keinem Ziele, da man sich nicht verstandhch machen konnte.

Um 9 Uhr 50 Min. wurde die Wanderung auf dem Kamm in N 80° W und 4 Minuten spater in

N 60° O fortgesetzt, worauf um 9 Uhr 57 Min. der Abstieg in N begann, der um 10 Uhr 1 Min. in die

Richtung N 60° W iiberging, worauf man sich um 10 Uhr 10 Min. wieder zu ebener Erde befand und bald

den Sekanto Bu (?) erreichte. Nach einer kurzen Rast am Ufer wurde der untiefe Fkiss um 10 Uhr 23 Min.

durchwatet und ein Weg in N 20° O eingeschiagen, der nach einer, 7 Minuten spater erreichten Hiitte

fûhrte, die ledigUch mit Atap gedeckt war und in deren Nâhe anscheinend Sago gewaschen wurde. Auf
dem Weitermarsch ging es durch einen Wald von Sagopahnen, in dem ein Bâchlein floss, das durchschrit-

ten wurde, um 10 Minuten spater an einem Hûgel anzulangen, an dessen Abhang sich eine Hutte erhob,

zu der ein Pfad in N 40° O fiihrte. Sie stellte lediglich ein auf Pfahlen ruhendes Atapdach, dar, so dass

keine Wànde vorhanden waren. AugenscheinHch war ihre eigentliche Bestimmung als Unterkunft fiir Jager

zu dienen. De Beaukort und Moolenburgh fanden jedoch bei ihrem Eintreffen 2 Frauen und 2 Kinder,

die sich nicht gerade durch ReinHchkeit auszeichneten. Hausrat war mit Ausnahme einiger Bambusrohre,

die als Wasserbehalter dienten, sowie eines, aus Kokosnusschale verfertigten Lôffels, der gegen etwas Tabak
erworben wurde, nicht vorhanden. Ferner wurde bemerkt ein Bogen nebst mehreren Pfeilen, ein Pulver-

horn und ein Sackchen Schrot. Die letzterwahnten Gegenstânde wiesen auf den Besuch fremder Jâger hin.

In der unmittelbaren Umgebung der Hiitte trieben sich mehrere Hunde sowie ein Schwein umher. Einer

der begleitenden Kulis meinte, dass dièse Hiitte bereits von Dumas in den letzten Maitagen auf der Suche

nach den Seen bemerkt worden sei.

Um II Uhr 31 Min. wurde der Riickmarsch in westlicher Richtung angetreten und, nachdem
10 Minuten spater siidliche Richtung eingeschiagen worden war, um 11 Uhr 44 Min. das Ufer des Elusses,

dessen Stromrichtung N 60^ VV war, erreicht. Nach kurzer Rast ging es stromaufwarts weiter, um womôg-
lich eine der Anfang Juni besuchten Steilen ausfindig zu machen, was aber nicht gelang. Nachdem um
11 Uhr 54 Min. erfolgten Wiederaufbruch, wurde um 12 Uhr die Stelle, welche 50 Minuten vorher durch-

watet worden, wieder erreicht. Weiter aufwilrts zog sich der Fluss in erstaunlich vielen Kriimmungen

hin, so dass weitere Nachforschungen um 12 Uhr 50 Min. aufgegeben werden mussten. Nach kurzer

Rast wurde um i Uhr 5 Min. der Riickmarsch in westlicher Richtung angetreten, und der Taubstumme
wies einen Pfad, auf dem die zahlreichen Kriimmungen abgeschnitten werden konnten, so dass bereits

kurz vor 2 Uhr die Stelle erreicht wurde, an der der Sekanto Bu sich mit seinen Quellfliissen vereinigt.

Zehn Minuten spater sass man in dem alten Quartier.

Bereits wâhrend der Nacht hatte es reichliche Niederschlage gegeben, aber am Vormittage des 2.

regnete es ununterbrochen in Strômen. Als jedoch der Himmel sich nachmittags um t Uhr aufzuklâren

begann, fassten de Beaufort und Moolenborgh den Beschluss noch an demselben Tage nach Jaga

zuriickzukehren. Um l'/j Uhr wurde das Haus auf dem Sekanto di Mage erreicht. Nach dem Verlassen

desselben, um i Uhr 50 Min., ging es weiter nach der Stelle Pagontâr, an der von 2 Uhr 35 Min. bis

2'/j Uhr gerastet wurde. Um 374 Uhr erfolgte der Einzug in Pué, wo einige Kokosniisse erhandelt wur-

den, um damit das Boot zu besteigen. worauf Jaga gegen 5 Uhr erreicht wurde.

Was nun die zoologische Ausbeute im Sekanto-Gebiet betrifft, so sind bisher die folgenden Arien
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bestimnit worden : Piilinoptis siiperbus Temm. et Knip, Carpophaga piiion wcster7nanii Schleg.. Myristici-

vora spilorrhoa G. R. Gray, Goura Victoria beccarii Salv., Centropus meiibcki Less. et Garn., Trichoglossus

cyanogratnuiHS ^^'agl., CyclQpsittacus diophthalnia Hombr. et Jacq., Cacatiia triton Temm., Geoffroyus per-

sonatus jobiciisis A. B. Meyer, Clytoccyx rex Sharpe, Rhytoceros plicatus Forst., Chibia carbo>iarius Sharpe,

Ptilorhis magnificiis Vieill., Paradisea minor finschi A. B. Meyer, Philcmon novaegiiiiieae Jobiefisis A. B.

Meyer '). — Emydtira /lovae-guincae A, B. Meyer — Pana papna Less., R. arfaki A. B. Meyer ^). —
Tropidonotus mayri Gray, T. doriae Boulenger ''). — Rhombatractus affinis Max Weber, Apogon Wichmanni
Max Weber — Paliidina iricostata Less. var. elegans Bavay, Alelania obscura Broth., M. denisonniensis

Broth., Physa protciis Less., Cyclotus giittatiis Pfr., Lcptopomapapuanuni Dohrn, Corbicjila debilisT. Prime ''). •

—

Tricondyla aptera Oliv. — Aescrnia forniosa Gestro, Prasyptera nitidipcn?iis Baly, Sastra placida Baly ^). —
Camponotus dorycus F. Sm. — Appias cekstina sckarcnsis Ribbe '"). — Ochroinyia trifascia Walk., Musca

domestica L. "). — Promachus obrutiis Br. '^). — Laninonyx piinctifrons Newp. sp. '•'). — Gordius Doriae

Camer. '*). — Moniezia Beauforti v. Jan. (aus Cyclopsittacus diophthalmus Hombr.) '^). — Ephydatiaram-

sayi Hasw. sp.

Das vom Ostufer des Sentani-Sees bis zum Unterlauf des Tami reichende Sekanto-Gebiet hat sich

zwar als ein, im wesentlichen aus Kalksteinen bestehendes Hûgelland herausgestellt, doch sind in ihm

eigentlich aile im Bereich des Sentani-Sees bekannten Formationsglieder vertreten, wenngleich noch nicht

im Anstehenden. So finden sich unter den Fliis.sgeschieben dieselben Gabbros und Serpentine, dieselben

Albitamphibolite und andere metamorphische Gesteine z. B. Epidotchloritschiefer usw., wie im Cyclopen-

Gebirge, vor. Ebensowenig fehlen Diabas. Marine Tuffe, und zwar sowohl von Augit- als Hornblendeande-

siten, die nicht allein Globigerinen und Rotalien, sondern sagar Muschelreste enthalten, treten, ganz wie am
Sentani-See, im Liegenden der Kalksteine auf. Lose Stûcke von Hornblendeandesit dûrften gleichfalls die-

sen Tuffen entstammen. Die bisher untersuchten Kalksteine gehôren nach L. Rutten den Lepidocyclinen-

kalken an und besitzen daher ein miozânes Alter '^). Marine pliozane Gebilde konnten in diesem Gebiet

bislang nicht nachgewiesen werden, wohl aber Braunkohle, iiber deren Alter sich aber nichts aussagen

lâsst. Den allerjûngsten Bildungen, als Absatze kalkreicher Gewâsser, gehôren endlich die Kalktutîe an.

1) L. F. DE Beaufort. Birds froni Dutch New Guinea. Nova Guinea 5. p. 399, 401, 402, 404, 405, 406, 407,

408, 412, 414, 415, 418.

2) Nelly de Rooy. Reptilien. Ibid. p. 383.

3) P. N. VAN Kampen. Amphibieu. Ibid. p. 164, 165.

4) Th. W. van LmT de Jeude. Reptilien (Schiangen). Ibid. p. 523— 524.

5) Max Weber. Siisswasserfische von Neu-Guinea. Ibid. p. 206.

6) A. Bavay. Mollusques terrestres et fluviatiles. Ibid. p. 272, 275, 289, 291.

7) W. HoRN. Cicindelidae. Ibid. p. 19.

8) J.
Weise. Chrysomelidae. Ibid. p. 314, 318, 319.

9) C. Emery. Formicidae. Ibid. p. 532.
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12) C. Brunner von Wattenwyl. Phasmidae. Ibid. p. 13.

13) Cari, Graf Attems. Myriopoda. Ibid. p. 570.

14) L. Camerano. Gordiens. Ibid. p. 542.

15) C. VON Janicke. Die Cestoden Neu-Guinea's. Ibid. p. 196— 197.

16) N. Annandale. Freshwater Sponge from New Guinea. Ibid. p. 421-—422.
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VI.

DIE FAHRT NACH DEM TAWARIN SOWIE IN DIE LANDSCHAFTEN NIMBURAN
UND TANAH MERAH. — ABSCHIED VON DER HUMBOLDT-BAI.

Wir hàtten die Riickkehr nach Metu Debi nicht besser abpassen konnen, demi als wir

am nàchsten Morgen (9. Juni) am Kaffeetisch sassen, bemerkten wir kurz nach 6 Uhr, wie ein

Boot bei dem Kap Pidéi nach der Jotefa-Bai einschwenkte und bald darauf als Insassen VAN

NOUHUYS und VAN Weel erkannt wurden. Wir hiessen beide am Landungssteg herzlich will-

komnien und vernahmen zunachst aus ihrem Munde, dass die „Zeemeeuw" in der abgelaufenen

Nacht gegen l'/j Uhr vor Anker gekommen war, nachdem sie wàhrend des letzten Teiles der

Fahrt làngs der Nordkiiste mit Gegenstrom zu kàmpfen gehabt hatte. Das Schifif war nicht allein

Uberbringerin der Post, sondern hatte auch von Ternate allerlei Obst, besonders Bananen und

Papajas mitgebracht, die wir Monate lang zu entbehren gehabt hatten. Als eine besondere

Merkwùrdigkeit fur die Jotëfas war auch ein, ùbrigens sehr bald im Kochtopf verschwinden-

der Truthahn mitgekommen.

Nunmehr galt es die Vorbereitungen fur die Fahrt nach dem Tawarin zu trefifen. Be-

reits vorher waren sorgfàltige Erkundigungen iiber die in dem Flussgebiet obwaltenden Ver-

hàlltnisse eingezogen worden und zwar hatte MOOLENBURGH den Korano sowie andere

Ortsgrossen von Tarfia ausgehorcht, wàhrend DUMAS durch den ihm bekannten Hàndler und

Jàger KORAS eingehendere Mitteilungen Liber die Terrainverhàltnisse des aufzusuchenden

Gebietes erhalten hatte. Wir hatten daraus den Eindruck gewonnen, dass den beabsichtigten

Untersuchungen keine ernsthaften Hindernisse in den Weg gelegt werden wurden. Weit schwie-

riger sollte sich dagegen die Lôsung der Tràgerfrage gestalten. Die „Zeemeeuw" hatte die

Nachricht mitgebracht, dass unlàngst in der Nàhe von Kastela zwei Frauen der Kopf abge-

schnitten worden war, weshalb unsere 3 Ternater, nàmlich die beiden trefflichen Jàger MarenggÉ
und Rasip sowie MarenggÉ ketjil, der Bursche von DUMAS, die aile um das Wohlergehen

ihrer Familie besorgt waren, heimzukehren wiinschten. Ausserdem mussten 3 Kulis, der Beri-

Beri wegen, und ein vierter auf seinen besonderen Wunsch entlassen werden, so dass die Zahl

der noch zur Verfùgung stehenden Tràger auf 18 zusammengeschmolzen war. Unter derartigen

Umstànden war nicht darauf zu rechnen ausgedehntere Màrsche unternehmen zu konnen. Um
aber den Auftrag, die Kohlenlagerstàtte aufzusuchen, unter allen Umstànden zur Ausfùhrung

bringen zu J^onnen, war eine Beschrànkung geboten. So beschlossen DE Beaufort und VAN

DER Sande nach dem Sentani-See zuriickzukehren, ersterer um die Untersuchung der Fauna

fortzusetzen, letzterer mit der Absicht anthropologische Untersuchungen auf der kleinen Insel
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Asé, die ihm zu diesem Zweck besonders geeignet erschienen war, zu veranstalten '). Moo-
LENBURCUI batte sich vorgenommen, uns zunàchst bis zum Tawarin zu begleiten, um sich

davon zu ùberzeugcn, dass wir dort unangefochten unserer Aufgabe nachgehen konnten. Er

beabsichtigte darauf, nach der Rùckkchr nach der Humboldt-Bai, ebenfalls den Sciitani-See

aufzusucheii, um gegebenenfalls seine Autoritàt dort geltend niachen zu konnen.

Am Morgen des lo. Juni kùndigte ein, um 7'/,^ Ulir von der Aussenbai kommender

Kanonenschuss die Ankunft des Postdampfers „Van Goens" an und gegen 9^/^ Uhr legte das

Dampfbeiboot, auf dem sich der Kapitàn P. H. DONCK in Begleitung des 2 Steuermannes

sowie einiger Fahrgàste befand, an dem Landungssteg von Metu Debi an. Es brachte

zugleich Post und Vorràte mit. Da der Dampfer bereits wàhrend der Abendstunden die

Humboldt-Bai wieder zu verlassen beabsichtigte, so galt es, da er die gesammelten Naturalien

sowie unsere Korrespondenz zur Weiterbeforderung zu ùbernehmen hatte, innerhalb weniger

Stunden eine Reihe von Arbeiten zu erledigen. Sie erfuhren eine in diesem Falle besonders

ungelegen kommende Beeintràclitigung dadurch, dass um i i Uhr ein heftiges, von einem

sturmartigen Winde begleitetes Gewitter losbrach, so dass wir ins Haus fluchten und bei ge-

schlossener Tùr im Halbdunkel das Nachlassen des Tobens abwarten mussten. Gegen 12^1.,

Uhr konnte man sich wenigstens wieder ins Freie wagen, so dass es noch gelang aile Sen-

dungen abzufertigen, wenngleich der Regen auch wàhrend des Nachmittags anhielt.

Auf eine mondhelle Nacht folgte am nàchsten Morgen um 6'/, Uhr abermals ein von

heftigen Winden begleitetes Gewitter von gleicher Dauer. Eine eindrucksvolle Erscheinung

war es dabei, wie eine màchtige Wolkenwand sich, einer Riesenkulisse gleich, zwischen dem

Cyclopen-Gebirge und der Jotëfa-Bucht einschob. Das triibe Wetter sollte uns wàhrend des

ganzen Tages nicht verlassen.

Nach Erledigung der letzten Vorbereitungen fur die Fahrt nach dem Tawarin, gab

Dumas den in unserer Niederlassung gerade anvvesenden Tobadiern eine musikalische Unter-

haltung mittels eines vom Postdampfer angebrachten Phonographen. Nach dem Schluss der

beifàllig aufgenommenen Darbietungen, liess er die Leute in den Schalltrichter hineinsingen

und ùberraschte unsere Gàste darauf mit der Wiedergabe des Gesungenen. Sie vermochten

auch deutlich ihre eigenen Stimmen wieder zu erkennen. Dass sie ihrer Bewunderung keinen

lauteren Ausdruck verliehen, lag wohl daran, dass sie uns jegliche Hexerei zutrauten.

Die „Zeemeeuw" hatte im Laufe des Vormittags auf Metu Gerau Kohlen geladen, um

i) IleiT J. F. NiERMEYER hatte ia seinem, bereits eiwahnten Pamphlet (Tijdsclir. Kon. Nederl. Aardr. Genootsch.

(2) 21. 1904, p. 358) getadelt, dass wir in der Absicht bereits im Februar die Walckenaer-Bai aufzusuchen, nicht vorher

Erkundigungen iiber die Moglichkeit dort zu landen eingeholt hatten. Wie oben (p. 96) bereits mitgeteilt, hatte Herr

VAN OosTERZEE davon abgeraten einen Landungsversuch wàhrend des Westmonsuns, der starken Brandung wegen, zu

machen. Die Tatsache selbst war uns natiirlich bckannt, da wiederholt Boote unigeschlagen und u. a. der friihere Résident

F. A. S. DE Clercq einmal um ein Haar ertrunken wàre. Van Nouhxjys war sogar selhst ein Jahr zuvor unweit der

Tawarin-Miindung, bei Mawes, gelandet. Mit Ausnahme von Herrn Niermeyer ist es jedermann bekannt, dass wrihrend

des Westmonsuns auch ganz stille heitere Perioden eintreten, die man hatte abwarten konnen. Die Schwierigkeit lag in

dem Wiedereinschiffen und in den Verhaltnissen im Binnenlande wàhrend der Regenzeit und in dieser Hinsicht freue ich

mich noch heute, dass wir dem uns erteilten Rate Folge geleistet haben. Ûbrigens war es doch vollig gleichgiiltig, ob

wir die Kohlenlagerstatte ira Februar oder im Juni aufsuchten. Es war dies eine Angelegenheit, die ausschlieslich uns

selbst etwas anging und in die Laien, wie Herr Niermeyer, am allerwenigsten etwas dreinzureden hatten. Die Ilaupt-

sache war, dass die Kohlen gefunden wurden und nicht allein dies ist geschehen, sondern es konnten noch andere Rager,

von denen jedoch kein einziges abbauwiirdig war, aufgefunden werden.
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darauf ihren Ankerplatz am Kap Pidéi wicder aufzusuchcn. In der spàtcn Nachmittagsstunde

wurden sodann unsere 3 Kanus nebst den 13 von uns mitzunehmenden Kulis an Bord befor-

dert. Alsdann ging unsere Ausrùstung auf einem Boot ab und schliesslich folgtcn DuMAS,

LuRENTZ, MOOLENBURGII und ich. Wir fuhlten uns auf dem Dampfcr, den wir vor fast einem

Vierteljahre verlassen hatten, sogleich wieder wie zu Hause und suchten unsere Kojen erst

auf, nachdem er mit dem Eintritt der Mitternachtsstundc den Anker gelichtet hatte, um
westwàrts zu dampfen. Als wir mit Tagesanbruch, am 12., wieder das Deck betraten, befand

das Schiff sich angesichts der Matterer-Bai, hinter der sich ein Bergriicken erhob. Weiter west-

wàrts ging es durch die langgestreckte, als solche dem Auge nicht erkcnnbare und flache

Walckenaer-Bai (Fig. 108).

139 IVO- 1^*10 1(.0'20

Fig. 108. Kaite der Walckenaer-Iini und ihres Ilinteilandes.

Um 8^/4 Uhr hielt das Schifif vor der Mundung des Borowâi '). MoûLENBURGII hatte,

im Hinblick auf unsere Sicherheit, es als seine vornehmste Aufgabe betrachtet, Gewissheit

dariiber zu erlangen, dass uns von den Stàmmen, deren Gebiete durchzogen werden muss-

ten, keinerlei Hindernisse in den Weg gelegt wurden. Dabei war es nicht so ganz gleichgùltig

in Erfahrung zu bringen, wie das gegenseitige Verhàltnis die Stàmme war. Da Kaptiau, der

Hauptort der gleichnamigen Landschaft, etwas mehr landeinwàrts lag und wir nicht viel Zeit

verlieren wollten, so ging VAN Weel in einer Jolie ab, um den Korano zu holen. Statt seiner

erschien bei der Ri^ickkehr um g^j., Uhr der Djuru bahasa von Kaptiau in Begleituug des

dort ansàssigen ternatischen Hândlers Hadi. Aus ihren i.ibereinstimmenden Aussagen ging her-

i) Nach den Erkundigungen von F. J. P. Sachse (Tijdschr. K. Nederl. Aaidr. Genootsch. (2) 29 1912, p. 75

—

76) heisst der Fluss Pirowai. Wir haben niemals etwas anderes als den oben erwahnten Namen gehort und ganz ahnlich,

nàmlich Barowei, lautet er nach der Angabe von F. J. F. VAN Uasselt (Berichten van de Utrechtsche Zendingsvereeni-

ging (2) 27. 1914, p. 24).
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vor, dass die Landschaften Kaptiau und Sawé wieder Friedeii geschlossen, Sawé und Mawes

dagegen das Kriegsbeil noch nicht begraben hatten Um 1
1

'/4 Uhr erschien an Bord der in

seiner Prau von Mawes kommende, uns bereits bekannte Hàndler KORAS, der sich in dem-

selben Sinne ausliess.

Inzwischen waren zahlreiche Kaptiauer in ihren Kanus herangekommen und umschwàrm-

ten den Dampfer. Unter den Insassen bemerkte man Leute mit einem ganz gewaltigen Haar-

wuchs, man konnte geradezu von Lowenmàhnen reden. Im Laufe des Nachmittags erschien

endlich noch der Korano von Kaptiau, namens JaKOB, in eigener Person. Er befand sich

gerade auf der Rùckfahrt von Djamna, \vo er den Postdampfer abgewartet hatte. VVir konnten

nunmehr aus seinem eigenen Munde eine Bestàtigung der von seinem Vertreter gemachten

Angaben erhalten. Ausserdem erklârte er sich bereit einige Tràger fur die Fahrt auf dem

Tawarin zu stellen.

In der Fruhe des 13. vvurde uns sodann die Ehre zu Teil den Korano von Mawes an

Bord des Dampfers begrùssen zu konnen. Es war ein schmieriges altes Mànnchen mit einem

besonders unangenehmen Gesichtsausdruck. MOOLENBURGH versuchte ihn dadurch heiter zu

stimmen, dass er ihm ein schwarzes Jàckchen mit bereits verbhchenen GoldHtzen sowie eine

baumwollene, weiss und blau gestreifte Hose ùberreichte. Der alte Herr konnte dem Drange,

die Kleidungsstiicke seinem Leibe sofort anzupassen, nicht widerstehen, was schon darum mit

einigen Schwierigkeiten verkniipft war, als er bisher keine andere Gewandung, als die ihm

von seinem Schopfer verHehene, sein eigen genannt hatte. So trugen denn auch seine Be-

miihungen die Beine durch die Hosen zu zwàngen bei den Umstehenden einen Heiterkeits-

erfolg davon. Die Erfùllung des weiteren Wunsches nach einer seiner Wiirde entsprechenden

Kopfbedeckung wurde ihm fur eine spâter sich darbietende Gelegenheit zugesagt, das Ver-

langen nach Schiesspulver aber kurzerhand abgelehnt.

Kurz nach 8'/2 Uhr ging die „Zeemeeuw" unter Dampf, um 20 Minuten spàter ange-

sichts der im Westen liegenden Mundung des Tawarin -) zu ankern. Wir lagen noch soweit

entfernt, dass nur die Casuarinen an dem flachen Strande erkannt werden konnten. VaN Nou-

HUYS entsandte zunàchst den 3. Offizier, R. Th. Guicherit, dorthin, behufs Untersuchung

der Landungsverhàltnisse. Sie ergab das Résultat, dass obwohl sie keineswegs gunstig genannt

werden konnten, doch keine ernstHche Schwierigkeiten zu gewàrtigen seien. Die Eingeborenen

von Mawes hatten trotz der Enttàuschung, dass es ihnen versagt war uns den Tawarin auf-

W'ârts zu begleiten eine Hutte am Strande errichtet zur Aufnahme unserer Vorràte wàhrend

der kommenden Nacht. Vorsicht gebot den Transport derselben den bewàhrten Hànden der

Matrosen anzuvertrauen, wàhrend die KuHs — durch die Erfahrung gewitzigt — die P^ahrt

nach dem Strande in den unbeladenen 3 Kanus antraten. Zwei von ihnen kamen unversehrt

an, das dritte aber schlug in der Brandung um, doch wurden die Insassen nebst ihrem Kahne

von den zur Hùlfe herbeigeeilten Eingeborenen rasch aufs Trockene gcbracht.

1) Damit findet auch die Tatsache, dass die Leute von Mawes es s. Zt. unterlassen hatten die Offiziere des

Kreuzers „Ceram"' sowie etwas spâter VAN NouHUYS und van Oosterzee nach der Kohlenfundstelle zu fiihren, die in

dem Gebiet von Sawé liegt, ihre Erklarung.

2) Sie liegt nach den Beobachtungen an Bord der „Zeemeeuw" unter 2'22'45" S, I39'^48' O.

3) Wàhrend die Miindung des Tawarin der Landschaft Mawes angehort, steht das eine Strecke stromaufwarts

liegende Gebiet unter Sawé. Eine Begegnung der feindlichen Briider musste aber vermieden werden.
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Am Morgen des 14. sandten wir in aller Friihe den Rest unseres Gepàckes nach der

Tawarin-Miindung und schifften darauf uns selbst ein. Das Boot landete nicht am Strande,

sondern fuhr unmittelbar in die etwa 20 m breite Mùndung ein, wo zwar ebenfalls die Bran-

dungsgischt dràute, doch der Schmerz nur kurz war. Ohne erheblich durchnàsst zu werden,

landeten wir am linken Ufer, worauf sofort mit dem Verladen des Gepàckes in die 3 Kanus

begonnen wurde (Fig. 109). Den Anfang machten die mit Reis gefùllten Sacke, die uns

zugleich als Sitzplatz zu dienen hatten. Auf dieser Grundlage bauten sich an den noch frei-

bleibenden Stellen die ùbrigen Vorràte und zuletzt unsere aufgeroUten Matratzen auf. Drei

einheimische Kanus waren als Begleitschiffe eingetrofifen. Sie waren fur den Korano von Sawé,

namens Jaman, samt seinem Gefolge bestimmt. Der Korano von Kaptiau hatte sich ein-

gefunden, um wenigstens einen Teil der Fahrt mitzumachen, wàhrend der ebenfalls anwesende

Korano von Mawes, aus bekannten Griinden, zurijckbleiben musste.

Fig. 109. Die Miindung des Tawavin.

Nach einem, mit MOOLENBURGH gewechselten Hàndedruck setzte die klcine Flottille

sich einige Minuten vor 8 Uhr in Bewegung und durchschnitt langsam die trùben W'asser-

fluten. Wàhrend das zugleich die Strandzone bildende linke, sandige Ufer ausschliesslich

Casuarinen trug, erhoben sich auf dem rechten zahlreiche Pandaneen neben Ptychosperma-

Palmen, Albizzia moliiccana, Artocarpns und ganz vereinzelten Casuarinen. An manchen

Stellen wucherten auch hohe Schilfgràser. Die erste erreichte Krùmmung entzog uns end-

gùltig den Blicken des uns nachschauenden MoOLENBURGH, der unmittelbar darauf nach der

Humboldt-Bai zurùckkehrte.

Van Nouhuys hatte einen Schififskompass mitgebracht und mit dessen Hiilfe den

Unterlauf des Tawarin aufgenommen (Fig. iio). Unsere Nachfolger werden dadurch in den

Stand gesetzt die Verànderungen festzustellen, welche der Fluss im Umfluss der Jahre erlitten

Nova Guinea. IV. Reisebericht. 33



258

hat und notgedrungen erleiden muss. Wie bei allen Màandern, kann es auch beim Tawarin als

Regel gelten, dass in den einspringcnden Ecken der stàrkste Stoss erfolgt. Dort hat der Stroni

am meisten erodirt, so dass man nicht allein dort Steilabstùrze an den i— i^/^ m hohen Ufern

bemerkt, sondern auch die grossten Tiefen, die die wirbelnden Wàsser des Stromes in den

lockeren Aufschiittungsniassen ausgepfliigt haben. Manche Krùm-

mungen haben sich einander bereits bis auf wenige Schritte genàhert,

so dass der Zeitpunkt eines Durchbruches nicht mehr fern sein

konnte, wodurch die bisher dièse beiden Punkte verbindende Fluss-

schHnge ausgeschaltet werden muss. Endlos und eintonig ist der

Weg, den man, den Kriimmungen folgend, zurùcklegen muss. Die

erste Abwechslung boten dièse im Plusse liegenden Baumstàmme,

von denen manche beim Fall quer ùber ihn zu liegen gekom-

men waren, so dass vvir unter ihnen hindurchfahren konnten.

Gegen q'/^ Uhr begegneten wir einem Baumstamm, der zweifellos

wàhrend einiger Zeit im Meere gelegen haben musste, denn er

wies nicht allein zahlreiche Bohrlocher auf, sondern einige dersel-

ben beherbergten sogar noch Schalenreste von Teredo. Vorderhand

hatten wir den Kies- und Schlammbànken keine nàhere Beachtunsr

geschenkt. Dies geschah erst nach der ersten Landung um die

Mittagsstunde und LORENTZ war es, der zuerst im Triumpf mit einem

wohl erhaltenen Ammoniten, der in einem schwarzen kieseligen Ge-

stein eingebettet lag, angeschleppt kam. Dann aber folgten Schlag auf
>ig. no. Der Unteilauf des Schlag weitere Funde. In weit grosserer Zahl stellten sich jedoch

Tawarin. o o j

Inoceramen ein, wâhrend andere Zweischaler sowie Gasteropoden

und Brachiopoden seltenere Gàste waren Um die Ahnlichkeit mit Funden von den Sula-

Inseln noch schàrfer hervorzukehren, fanden sich auch zahlreiche Konkretionen von regel-

màssig kugeliger Gestalt vor -), die den von G. E. RUMPHIUS beschrielaenen „steene kogels"

auf ein Haar glichen Auch darin stimmten sie mit ihnen iiberein, dass sie im Innern beim

Durchschlagen niemals eine Versteinerung zeigten, wohl aber Eisenkiesaggregate, die hàufig

den Kern bildeten. Ausserordentlich mannigfaltig waren die verschiedenen Gesteinsarten, deren

Gerolle sich an der Zusammensetzung der Kiesbanke beteiligten. Erwàhnenswert sind die

zahlreichen lichtfarbigen Korallenkalksteine, die Alveolinenkalksteine *), die Kohlen und sodann

die in grossen Mengen umherliegenden krystallinischen Gesteine von sehr verschiedener Zusam-

1) Der verevvigte Georg Bôhm, der das Material ans der Umgegend von Wendèsi bearbeilet hatte, war nicht

mehr dazu gekommen dasjenige vom Taravvin zu beschreiben. Nach seinem Tode nahm man am Geolog. Institut in Frei-

burg i/B. die Sache in die Hand, die jedoch infolge des 1914 ausgebrochenen Krieges eine abermalige Unterbrechung erlitt.

2) Eine von Dr. Max Buchner in Heidelberg ausgefûhrte Analyse ergab : Si O- 88,82, Ti 0-0,37, Al- 0,66,

Fe2 03i,77, Fe 00,87, MnOSpur, Mg O 0,50, Ca O 0,30, K^! O 0,54, Na^Oo,?!, H-i O (bei 1 10" C; 0,56, O (uber 1 10°)

CO'^3,7i (Summe 100,23).

3) D'Amboinsche Rariteitkanier. Amsterdam 1705, p. 253.

4) Unter den verschiedenen Kalksteinen beschrieb L Rutten einen, der neben Lithothamniuin die folgenden

P'oraminiferen enthielt : AlveoHna (s. str.), Ortkophragiiiiiia cf. dispansa Sm.. Nitniinulites cf. bagelensis Verb. (Nova

Guinea 6. p. 35). Es ist der einzige Fund eines eozanen Kalksteines von Niedevl. Nord-Neu-Guinea, auf dessen Bedeutung

wir zuriickkommen werden.
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mensetzung '). Endlich fehlte es nicht an dickschaligen Exemplaren von Arca und Ostrea, die

wir spàter auch im anstehenden Gestein antreften sollten.

Nachdem wir eine halbe Stunde lang dem Sammeln obgelegen und daniit zugleich den

Ruderern eine sehr erwiinschte Ruhepause verschafft hatten, wurde die Fahrt ununterbrochen

bis um I Uhr fortgesetzt. Darauf liessen wir uns aufs neue auf einer Kiesbank, hauptsàchlich

zur Einnahme des Frùhstùcks, nieder. Auf der Weiterfahrt begannen sich hin und wieder

Untiefen einzustellen, so dass die Boote wiederholt gezogen werden mussten, wobei ihnen die

Kiellosigkeit sehr zustatten kain. Noch weiter stromaufwàrts gab es auch Stromschnellen, die

zu ùberwinden die Kràfte der Ruderer nicht ausreichten. Alsdann musste ausgestiegen werden,

um mittelst einiger Rottangseile die Kanus zu ziehen.

Um 3'/2 Uhr konnten wir endHch am rechten Ufer an einer Stelle landen, in deren

Nàhe zwei Hutten lagen, die KoRAS im vorhergehenden Jahre errichtet hatte. Die Stàtte

hiess Suma. Unsere Glieder waren von dem langen Sitzen auf den Sàcken steif geworden,

aber nach einer erfrischenden Tasse Tee wanderten wir den mehrere Meter hohen Abhang

abwàrts, um, so lange das Tageslicht es zuHess, am Ufer zu sammehi. Als wir bald nach dem
Abendessen das Nachtlager aufgesucht hatten und Stille eingetreten war, drang von der Kiiste

her noch deutlich das Getose der Brandung an unser Ohr.

Als am Morgen des 15. ailes marschbereit war, begaben wir uns um 7^/^ Uhr ans Ufer,

um die Kanus sowie die zurùckzulassenden Vorrâte im hohen Schilfgrase zu verbergen. Darauf

wurde um 8^/^ Uhr die Wanderung stromaufwàrts angetreten, um nach Zurucklegung von etwa

I km den Tawarin zu durschschreiten. Anfànglich ging es auf dem etwa 2 m hohen Uferrande

weiter, doch wurde bald darauf in den Wald eingetreten. Fùnf Minuten vor 9 Uhr wurde das

Flussgebiet verlassen und nach Ablauf von. 20 Minuten ein etwa 15 m hoher Hijgel erstie-

gen. Der Wald zeichnete sich in dem durchwanderten Gebiet durch die Anwesenheit zahl-

reicher Caryota- und Rottangpalmen aus. Um 9 Uhr 40 Min. gewahrten wir zur Linken das

ziemlich tiefe Tal des Bakarui -), der in den Tawarin sich ergiesst. Um 9^/^ Uhr stiegen wir

abwàrts und befanden uns 5 Minuten spàter auf der Talsohle. In dem sehr schlammigen

Bachbett bildeten Sandsteinblocke, von denen manche reich an Muschelresten waren, bedeu-

tende Anhàufungen. Auf der W'eiterwanderung in dem 12 m breiten Flussbett bemerkten wir

gleich darauf am linken Ufer die steil einfallenden, N 80° W—S 10° W durch das Bett strei-

chenden Schichten eines zàhen blauen Tones. Weiter aufvvàrts wurde um 10 Uhr 7 Min. ein

3 cm màchtiges Kohlenschmitzchen in diesen Schichten beobachtet. In zahireichen Kriimmun-

gen, die sich aber stellenweise abschneiden liessen, wand der Fluss sich aufvvàrts. Zu den

erwàhnten Sandsteinen, traten in seinem Bett hinzu vereinzelte Kohlenfragmente sowie Schalen

von Arca, welche aus den Tonschichten herausgewaschen waren. Dièse Eintonigkeit stand in

einem grellen Gegensatz zu dem Tawarin, der in seinen Geschieben eine wahre Musterkarte

der verschiedeneten Gesteinsarten darbot. Die Wanderung im Bett des Bakarui wurde stellen-

weise recht beschwerlich, einesteils dadurch, dass es infolge der aufgeweichten Tonschichten

schlammig war, andernteils, dass infolge eines Erdschlipfes sich eine Versperrung gebildet

1) Unter diesen Gesteinsarten mogen angefiihrt werden: Gneis, Glimmerschiefer, Glimmerquaizit, Amphibolii,

Gabbro, Diabas, Augitporphyrit, Shonkinit. Homblendeandesit und dessen Tuff; aussydem auch Kieselgesteine (Feuer-

stein, Chalcedon, Jaspis, Hornstein, Radiolarit).

2) Nach anderer Lesung heisst er Bar.
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hatte, indem die mit den Tonschichten abgerutschten und darauf verdorrten Baume ein

wirres Durcheinander darstellten. Die Breite des Bachbettes betrug schliesslich nur noch 4 m.

Nach einer in der Mittagsstunde eingetretenen '/4stijndigen Rast, galt es zunàchst, um von

dem Stromgebiet des Tawarin in dasjenige des Wai Serùn zu gelangen, den ùber uns sich erhe-

benden Aiserîn zu ùberschreiten. In drei Absàtzen ging es bergan. Der erste war um i Uhr,

der zvveite um i Uhr 20 Min. und der letzte, der Sandsteingrat, um l '/2 Uhr erreicht worden.

Er erhebt sich 184 m ù. d. M. Vom Gipfel, der nach N fast lotrecht abfàllt, erblickt das Auge

nur Wald und nochmals Wald.

Nach einer viertelstùndigen Rast begann am jenseitigen Abhange der Abstieg, auf dem
wir nach Ablauf von 22 Minuten in das Bett des Bâches Borégé, der den Oberlauf des Eri-

sangra bildet, gerieten. Er hatte sich in der engen Schlucht, in demselben Ton, den wir im

Bakarui kennen gelernt hatten, eingeschnitten und fanden sich in ihm zugleich Geschiebe des

dort beobachteten Sandsteines vor. An vereinzelten Stellen hatten sich Strudellocher gebildet,

ziemHch tiefe Wasserbecken, die die Breite des ganzen Bettes einnahmen. Beim Durchwaten

derselben kam es uns so recht zum Bewusstsein, dass die Schlucht zur Regenzeit unpassirbar

sein musste und dass wir bei dem im Februar beabsichtigten Besuch geradezu in eine Mause-

falle hatten geraten konnen.

Als wir um 2'/2 Uhr an eine Stelle gelangt waren, an der eine Erweiterung der Schlucht

stattgefunden hatte, so dass statt steiler Wànde, wenigstens am rechten Ufer, sich ein be-

waldeter Abhang auftat, beschlossen wir dort unser Lager aufzuschiagen. Gegenùber demselben,

am linken Ufer fand sich die Wand eines mit Moos bekleideten, weichen und grauen Schiefer-

tones, der ab und zu Schmitzchen von Kohle enthielt, auf deren Oberfiàche zuweilen Muschel-

reste lagen. Da das gesuchte Kohlenlager sich in der Nàhe befinden sollte, so machten

LORENTZ und VAN NoUHUYS sich noch um 3 Uhr auf den Weg, um dasselbe unter der Fiih-

rung von KORAS in Augenschein zu nehmen. Sie kehrten um 474 Uhr mit der Nachricht zuriick,

dass das Floz wirklich vorhanden sei, jedoch nur die geringe Màchtigkeit von 35 cm besàsse.

Aus den Angaben, die uns im Laufe des Abends KORAS sowie der Korano von Sawé

iiber den bei Mawes mùndenden Wai Serùn machten, ging hervor, dass nur der Unterlauf

diesen Namen fùhrt. Im Mittellauf hiess er Waka Wai, im Oberlauf Tamaruwar, wàhrend

die beiden Quellfliisse Maringgi und Erisangra genannt wurden.

Am nàchsten Morgen traten wir bald nach 8 Uhr den Marsch nach der Kohlenlager-

stàtte an. Durch ununterbrochenen Wald dem Lauf des Borégé in westlicher Richtung folgend,

wobei jedoch die zahlreichen Kriimmungen abgeschnitten wurden, gelangten wir an die Stelle,

an der er in den Erisangra, zugleich mit dem Bâche Tamar, einmùndet. Nachdem wir reichlich

100 Schritt in dem Bett dièses Nebenflùsschens zurùckgelegt hatten, standen wir vor dem

Floz, das aus anscheinend guter Pechkohle bestand ^). Sein Streichen war quer zum Bach

N 45° W—S 45° O und war es konkordant dem weichen Schieferton eingelagert. Im Liegenden

war er grau und scharf von dem Floz getrennt, im Hangenden dagegen schwarz, kohle-

haltig und nach oben erst allmàhlich in das normale Gestein iibergehend. Wàhrend DUMAS
und VAN NoUHUYS dem Laufe des Erisangra stromabwàrts folgten, um die dort herrschenden

l) Eine Probe derselben. wurde, soweit dies die verhrlltnismassig geiinge QuantitSt zuliess, am 25. Juni an Bord

der flZeemeeuw" gepriift. Fiir eine Kohle, der kein hoheres als pliozanes Aller zuzusprechen ist, muss es auffâllig erschei-

nen, dass sie auf dem Schmiedefeuer, unter Zerfallen zu Grus, fast gar keinen Raucli entwickelte.
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Verhàltnisse zu studiren, blieben LoRENTZ und ich zunàchst noch am Tamar (Fig. iii). Wir

fanden in dem Bett weiter aufwârts lediglich denselben Schicferton wieder, bis hinter einer

Kriimmung noch ein halbverschuttetes Flozchen angctroffen wurde. Darauf kehrten wir nach

dem ersten Floz zurùck, uni dessen Ausdehnung, sovveit dies in dem dichten Urwald uber-

haupt moglicli war, festzustellen. In nordvvestlicher Richtung ùberschritten wir einen aus brau-

nem ungeschichtetem Lehm — ein Umwandlungsprodukt des Schiefertones — bcstehenden

Hùgel, um in das Bett des Erisangra hinabzusteigen, in dem richtig, an einer Ecke des linken

Fig. III. Der Bach Tamav in der Nahe des Erisangra.

Ufers, dort wo das Fliisschen aus S 60° W kommend nach N 35° W umbiegt, ein abermaliges

Ausstreichen des Flozes beobachtet werden konnte. Nach weiteren 50 Schritten fanden wir

das ¥\6z weiter stromabwàrts, hart am rechten Ufer, nochmals vor. Es fiel mit 30° nach

S 40° W ein, mit einem Streichen wie am Tamar, nàmhch N 45° W—S 45° O. Nach weiteren

100 Schritten, wo der Lauf des Bâches ein sijdlicher wird, fanden sich am linken Uferrande

noch vereinzelte Blocke von Kohle. Endlich kehrten wir nach dem Aufschluss am Tamar

zurûck, um grossere Kohlenmengen in die mitgenommenen Sacke zu fullen und darauf unser

Lager am Borégé wieder aufzusuchen.
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Dumas und van Nouhuys trafen dort ei st um i '/^ Uhr vvieder ein. Sie vvaren dem Laufe

des Erisangra etwa 5 km in der Luftiinie gefolgt und hatten an seinem linken Ufer, kurz vor

der Mùndung des Opérai, ein Flozchen von nur 10 cm Màchtigkeit aufgefunden '). Ferner waren

von ihnen, 'kurz vor der Mùndung des Maringgi, am linken Ufer Schichten von Sandstein und

Tonschiefcr an einem 12 m hohen Aufschluss beobachtet worden, die mit etwa 16° nach S 20° \V

einfielen. Ein 8 m hoher Aufschluss von Sandstein fand sich am Endpunkt ihres Marsches.

Der Korano von Sawé batte uns bereits in der Frùhe verlassen, um Angehorige seines

Stammes herbeizuholen, die beim Tragen der gesammelten Gesteine und Kohlen behiilflich

sein sollten. VVàhrend der Abendstunden erfreuten uns die Begleiter aus Kaptiau durch einige

Gesànge, die in der stillen lauen Nacht eindrucksvoll klangen.

Nachdem wir am frùhen Morgen des 17. noch einige Ananas, die letzten Reste der

von VAN NOUHUVS aus Ternate mitgebrachten Friichte, in der Nàhe des Lagers eingepflanzt

hatten, brachen wir auf, um den Rùckmarsch anzutreten, der auf demselben Wege, wie am 15.

vor sich ging. Um 9 Uhr 12 Min. verliessen wir das Bett des Borégé, worauf wir 21 Minuten

spàter den Gipfel des Aiserîn erreichten. Wàhrend dort oben gerastet wurde, tauchten die

mit Pfeil und Bogen bewaffneten Sawéer unter der Fùhrung ihres Korano auf (Fig. 112). Eine

Anzahl dieser Mànner, darunter auch der Korano, hatte ihr Gesicht durch auffàllige Verzie-

rungen verunstaltet. Sie trugen nàmlich an der Nasenspitze eine Perle, die mittelst eines durch

dieselbe gezogenen Fadens gehalten wurde. Bei anderen zierte eine Perle oder auch die Frucht

von Coix Lacrynia-Jobi L. jeden Nasenflugel. Hinsichtlich der Haartracht zeigte sich eben-

sowenig Ubereinstimmung. Einige trugen recht kurzes, wàhrend es bei anderen, gerade entge-

gengesetzt, sehr lang war und dann entweder einer Màhne gleich ùber die Schultern herabfiel

oder auch in Gestalt einer aufgesteckten Frisur getragen wurde. Zuweilen wurde ein Teil der

Stirn von einer schmalen Perrùcke bedeckt. Die Sawéer machten einen giinstigen Eindruck

und schienen auch ùber eine gute Dosis von Humor zu verfùgen -). Es war ihnen gar nicht

lieb, dass wir das Lager bereits verlassen hatten, da sie vor ihren Feinden in Mawes Furcht

hegten. Schliesslich gelang es aber doch sie zu ùberreden, die dort zurùckgelassenen Kohlen

nach Suma zu bringen.

Das Wetter war trùbe und ein Nebelschleier, der nichts Gutes versprach, lag ùber den

unermesslichen Wàldern. Fùnf Minuten vor 10 Uhr verliessen wir den Gipfel des Aiserîn und

trafen um 10 Uhr 21 Min. an seinem jenseitigen Fuss ein. Nach einer halbstùndigen Rast

wurde sodann der Marsch durch das Bakarui-Tal angetreten. Um 12' , Uhr setzte der an

Stàrke allmàhlich zunehmende Regen ein und wir waren froh, dass wir um 11 Uhr 55 Min.

den Fluss verlassen konnten, da der Wald, in den wir eintraten, wenigsten einigen Schutz bot.

Als wir uns um 12 Uhr 20 Min. wieder am Tawarin befanden, hatte der Himmel sich

aufgeklàrt, so dass noch auf seinen Kiesbànken gesammelt werden konnte, ehe das schùtzende

Dach von Suma aufgesucht wurde. Leider wurde uns der Nachmittag durch unaufhorlichen

Regen vollstàndig vergàllt.

In den Morgenstunden entwickelte sich zunàchst ein lebhafter Tauschhandel mit den

1) An der ervvahnten Slelle fand sich noch ein Konglomerat, sowie GeioUe von Diabas, Diorit und Uralitgahbro.

2) Eine Beschreibung dièses wenig bekannten Volksstammes, der keine Niederlassung an der Kiiste besitzt, hat

K. GjELLERUP geliefert (De Saweh-stam der Papoeas in Noord-Nieuw-tniinea. Tijdschr. K. Nederl. Aardr. den. (2) 29.

1912, p. 171— 182).
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Sawéern, bei dem sich besonders Lorentz hervortrat. Die erworbenen Gegenstànde sind von

VAN DER Sande in seinem Werke beschrieben worden '). Alsdann musste aber an unscre

Weiterfabrt gedacht werden, der einige Schwieiigkeiten dadurch in den Weg gelegt wurden,

Fig. 112. Eingeborene aus der Landschaft Sawé.

dass die Sawéer sowie die Kaptiauer sich standhaft weigerten uns zu begleiten, aus Furcht

vor dem Stamm Uài, der am Oberlauf des Tavvarin hausen sollte. Ja, sie sprachen den Nanien

i) Nova Guinea 3. 1907, p. 75 passim.
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geradezu mit Schaudern ans '). Ihr erstes, am Flusse liegendes Dorf sollte Kuria heissen. Ob
unsere Begleiter niclit selbst ein schlechtes Gewissen besassen, wage ich nicht zu entscheiden.

Jcdenfalls bekundeten der Korano von Sawé sowie KORAS Mut, indem sie uns weiter Gesellschaft

Icisteten. Da es uns nunmehr an einer ausreichenden Zabi von Ruderern mangelte, waren wir

gezwungen eines der Kanus, und damit zugleich einen Teil der Vorràte sowie die Sammlungen

zuriickzulassen, die wir Obhut des Hàndlers Hadi und eines Kulis anvertrauten.

So war es denn inzwischen 9' ., Uhr geworden, ehe wir vom Ufer abstossen konnten.

Der wàhrend der Nacht um etwa i m gestiegene Tawarin war inzwischen iim fast denselben

Ketrag wieder gefallen. Das Landschaftsbild, das das 30 m breite, zurzeit nur von einem

Teil des Flusses eingenommene Bett und der bis hart an die niedrigen Ufer vordrin-

gende Wald darbot (Fig. 113, Taf. IV), ànderte sich zunàchst wenig. Erst weiter aufwàrts

stellte sich am linken Ufer ein 4 m hoher Steilabsturz ein, der erkennen liess, dass unter der

bisher ausschUesslich beobachteten, hier 2 m màchtigen Lehmdecke eine Schotterbank folgte,

deren obérer Teil noch mit Lehm gemischt war, wàhrend der untere lediglich aus groben

Gerollen bestand. Nachdem wir uns um 12 Uhr 20 Min. zu einer halbstùndigen Fruhstùcks-

pause auf einer GeroUbank niedergelassen hatten, ging auf der Weiterfahrt viele Zeit mit

dem Schleppen der beiden Kanus durch sich einstellende Stromschnellen verloren. Als

dièse hinter uns lagen, zeigte sich am linken

Ufer ein weiterer, diesmal 6 m hoher Aufschluss.

Zuoberst befand sich eine 2—4 m màchtige Lehm-

bank, unter der die fast bis zum Niveau des

Flusses reichende Schotterbank lag. Der unter

dieser lagernde gefaltete Schieferton, dem vom

Bakarui durchaus gleichend, kam noch eben zum

Vorschein (Fig. 115). Nur wenig weiter stromaufwàrts fand sich ein anderer Aufschluss, der jedoch

bereits die ansehnliche Hohe von 15 m erreichte (Fig. 1 14 Taf. IV^ und Fig. i 16). Dort traten steil-

stehende Tonschichten, mit etwa 60° nach N 20° O einfallend, zu Tage, zwischen denen Bànke

eines braunen Sandsteines eingeschaltet waren, die dickschalige E.xemplare einer Arca enthielten.

Zehn Meter weiter folgte eine

1 2 m màchtige Sandsteinbank

und dieser eine Stecke an der

ailes verschiittet war. Noch wei-

ter aufwàrts stellten sich mit

Sandsteineh wechsellagernde

Tonschichten ein. Durchgehends werden sie noch von einer, wenn auch wenig màchtigen

Schotterbank ùberlagert. Auf der Weiterfahrt verschwanden dièse dem ji.ingsten Tertiàr an-

gehorenden Tone und Sandsteine; an den Ufern fanden sich nur noch r— 2 m hohe, aus

Lehm bestehende Rànder. Ich trug mich bereits mit der Hofifnung, dass wir nunmehr wei-

ter aufwàrts den Nordfliigel einer gedachten Antiklinale antreften wurden, doch kam es

Fig. 115. \'on Srhotten ubeilagerte Tonschichten

obeihalb Siuna.

Fig. 116. Profil der pliozrinen Tonschichten am Tawarin.

l) Eine Bezeichnung, die wir elsenfalls zuweilen hôrten, war Fafné. Damit waren bei den Strandbewohnern die

mehr aufwàrts inv Gebirge hausenden Eingeborenen gemeint. — In ahnlicher Weise erziihlen, nach G. A. Scheffer, die

Bewohner des Sermowdi von einem am Oberlauf hausenden und von ihnen geftirchteten Stamm, den sie Tabu nennen und

mit dem man bisher ebensowenig in Beruhrung gekommen ist (Tijdschr. K. Nederl. .\ardr. Gen. (2) 29. 1912, p. 74).
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Fig. 114. Gcfaltete pliozane Tonschichten am Tawarin.





265

ganz anders. Das Tal begann sich ausserordentlich zu erweitern und eine ausgedehnte Kies-

bank teilte den Fluss in zwei Teile. Da jedoch ein starkes Regenschauer niederzugehcn begann,

waren wir gezwungen umzukehren und am rechten Ufer, kurz vor der Teilung, das Lager

aufzuschlagen. Um 4'/2 Uhr folgte ein heftiges Gewitter, das bis in die spàte Abendstunde

anhielt. Wir waren dadurch genotigt unsere dienstbaren Geister nach dem Fluss zu schicken,

um die beiden Kanus, denen das Abtreiben drohte, auf das hohe Ufer zu schieben.

Kurz nach dem ersten Frùhstùck gab es am Morgen des 19, Juni fur die Jagdfreundc

ein aufregendes Schauspiel. Eine stattliche Sau trabte nàmlich ganz gemàchlich, in kurzer

Entfernung von unserem Lager, in den Fluss zur Einnahme ihres Morgentrankes. Sie war zu

spàt bemerkt worden, denn wenn auch das Ergreifen der Waffen und das Fortstùrmen nach

dem Ufer nur einen Augenblick gewàhrt hatte, so war der Zeitraum fiir das Borstentier aus-

reichend gewesen, um das jenseitige Ufer zu erreichen und in dem Dunkel des Waldes zu

verschwinden. Es war dies das einzige Mal gewesen, dass wir einem Schweine in der Wildnis

begegneten.

Der wàhrend der Nacht stark angeschwollene Fluss war um 8 Uhr bereits um einen

Meter wieder gefallen, doch blieb der Wasserstand noch immerhin ein verhàltnismassig hoher.

Als wir um 8^/^ Uhr die Weiterfahrt antraten, begleitete der Korano von Sawé uns noch eine

Strecke, um sich alsdann aber bald zu verabschieden. Dagegen blieb KORAS bei uns, wenn

auch widerwillig, da auch ihm nicht ganz geheuer war. Nachdem wir in den rechten Fluss-

arm eingelaufen waren, mussten die Kanus sehr bald durch die Stromschnellen gezogen

werden. Das Wasser war ùberall schlammig" und dabei auch sonst die Stromung eine stàrkere

als am verflossenen Nachmittage, woraus man schliessen musste, dass im Gebirge ebenfalls

starke Regenmassen niedergegangen waren.

Nachdem etwa 200 m zurùckgelegt worden waren, fanden sich am linken Ufer steil-

stehende Tonschichten mit regelmàssig eingeschalteten Sandsteinen. Ahnliche Aufschlùsse

konnten auch auf der Weiterfahrt beobachtet werden, an denen Tonschichten allgemein

nach oben zu in braunen Lehm ùbergingen. Vielfach waren die x'\ufschlusse durch Erdschlipfe

verschùttet worden. Gegen 1 1 Uhr hatten wir anscheinend eine Hiigelkette durchschnitten

und vor unseren Blicken lag ebenes Land. Das ganz flache rechte Ufer war mit Schilfgras

bewachsen, wàhrend an dem linken noch eine bis 4 m màchtige, von braunem Lehm iiber-

lagerte Schotterbank sich zeigte.

Nachdem von 11 Uhr 50 Min. bis i^/^ Uhr auf einer GeroUbank im Fluss gerastet und

gesammelt worden war, gestaltete sich die Fahrt je langer je schwieriger, die Schnelligkeit

des Stromes betrug 6'/2—7'/2 km in der Stunde, so dass die Kanus nur langsam vorwàrts

kamen und, da auch die Tiefe abnahm, gezogen werden mussten. Es erschien uns daher

meistens zweckmàssiger den weiteren Weg zu Fuss zurùckzulegen. Die Aufschlùsse, welche

weiter stromaufwàrts beobachtet wurden, boten durchweg nichts Neues. So zeigte sich zunàchst

am linken Ufer abermals eine GeroUbank, die von einer ungeschichteten Lehmbank von

3 m Mâchtigkeit bedeckt war. Etwas weiter stellten sich nunmehr am rechten Ufer Sand-

stein- und ihnen folgende Tonschichten ein, die bis in 10 m Hohe aufgeschlossen und diskor-

dant von einer Schotter- sowie einer Lehmbank iiberlagert wurden. Noch weiter aufwàrts

zeigten sich am linken Ufer, 2 m ùber dem Flussniveau, zu Tage tretene Tonschichten, uber-

lagert von l'/j m Schotter und dieser wiederum von 2\'j m mâchtigem braunrotem Lehm.
Nova Guinea. IV. Reisebericht. 34
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Als wir in den Nachmittagsstunden einen kleinen, am rechten Ufer miindenden Bach

aufg'efunden hatten, bemerkte der uns begleitende Korporal der Polizeitruppe, namens Badi,

nahe demselben im Walde ein aus 6 kleinen Hutten bestehendes, aber verlassenes Lager, das

wandernden Eingeborenen als Unterschlupf gedient batte. Er fand sogleich das Folgende

heraus: Es wurde benutzt von 52 Individuen, denn so viele Schlafstellen, eigentlich nur rohe

nebeneinandei gelegte Knùppel, waren vorhanden '). Aus der Beschaffenheit der zur Dach-

bedeckung dienenden Blàtter vermochte er zu ermitteln, dass sie vor 8 bis 10 Tagen dort

gehaust hatten und die vorhandenen Aschenreste sagten ihm, dass die Anwesenheit des vaga-

bundirenden Stammes zwei Tage gewàhrt hatte. Die Furcht des Koranos von Sawé war also

nicht ganz unbegrùndet gewesen. Unter diesen Umstânden w'ird es auch verstàndlich, weshalb

sich am Unterlauf des Tavvarin nicht ein einziges Dorf vorfindet.

Nachdem die Fahrt noch ùber einige Stromschnellen und darauf eine kleine Strecke

in leidlichem Fahrwasser fortgesetzt worden war, musste sie zunehmender Untiefen wegen ein-

gestellt werden. Wàhrend LORENTZ und van Nouhuys noch einige Kilometer weiter strom-

aufwàrts wanderten, kehrten wir iibrigen um und landeten bei den papuanischen Hutten, die

nunmehr zu eigenem Gebrauch hergerichtet wurden. Leider hausten an dieser Stàtte kleine

Ameisen in ungeheuren Mengen, die luis keine ungestorte Nachtruhe gonnten.

Da der 20. Juni sich schon anliess, so wurde beschlossen diesen Tag zu einer Bereiche-

rung der zoologischen Sammlungen zu verwenden. Zunàchst wurde nach dem in der Nàhe

befindlichen Bâche gezogen, um mittelst der von DUMAS mitgebrachten Wurzel von Derris

elliptica, der sogen. Tuba, die Wasserbewohner zu betàuben '-) und alsdann dem Alkoholbehàl-

tern einzuverleiben. Der Erfolg war ein ùberraschender, denn es fielen auf dièse Weise bereits

nicht weniger 1 1 Fischarten in die Hànde der Expédition. Auch hinsichtlich der ùbrigen

Fangergebnisse hatte man Ursache befriedigt zu sein.

Gleich unterhalb des Lagers fand sich am Ufer ein schmales Pechkohlenflôz von 15 cm

Màchtigkeit, regelmàssig zwischen Tonschichten in einer Erstreckung von 10 m eingelagert, vor.

Sein Streichen war NW— SO mit einem Fallen von 35° nach SW. Das Flozchen war wenig

sichtbar, da es grosstenteils von frischem Flussschlamm bedeckt war. Gegen 1 1 ' Uhr setzte

ein, zu einem Ge\\'itter anwachsender Regen ein, der erst gegen 3'/2 Uhr sein Ende erreichte.

LoRENTZ und VAN NOUHUVS unternahmen darauf nochmals einen Vorstoss in sùdlicher Rich-

tung, von dem sie einige unter den Flussgeschieben sich vorfindende Gerolle von Kohlen

sowie einige Exemplare von Arca heimbrachten. Es stehen demnach die \'on Suma ab sich

vorfindenden Tonschichten bis zu dem weitesten im Sùden erreichten Punkte an und unsere

Hoffnung auch die Schichten aufzufinden, in denen die jurassischen Versteinerungen vorkom-

men, hatte sich nicht erfùllt.

Inzwischen hatte das Détachement, das im Jahre 1909 nach Hollandia an der Humboldt-Bai

gekommen war, 191 1 auch den Tawarin erforscht und zwar bis zu seiner Quelle, ohne im Anstehen-

den etwas anderes als wir, nàmlich die von Sandsteinen und Kohlen begleiteten Tone anzutreften ').

1) Es ist schier unbegreiflich, wie die Papuanen es fertig biingen mit ihrem nacl<ten Kôrpei' auf deiaitig hergerich-

teten Asten der Ruhe zu pflegen. Wir spiirten die Unebenheiten durch unsere Matratzen hindurch.

2) M. GRESHOin-. Beschrijving der giftige en bedwelmende planten bij vischvangst in gebruik. Mededeelingen

uit 's Lands Plantentuin 10. Batavia 1895, p. 68—70.

3) Nacli einer freundlichen miindlichen Mitteilung von Dr. P. F. Hubrecht.
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Daraus muss geschlossen werden, dass die Geschiebe nicht dem Stromgebiet des Tawarin

entstammen und damit gewinnt die Frage nach der Herkunft der Geschiebe von eozànem

Kalkstein, von jurassischen Amnioniten- und Inoceramen fùhrenden kieseligen Gesteinen, von

Glimmerschiefer sowie von mannigfaltigen Eruptivgesteinen, ein erhohtes Interesse. Soviel liess

sich zunàchst feststellen, dass die von dem Tawarin mitgefùhrten Gerollc auf tertiàrer Lager-

stàtte sich befinden, denn sie entstammen den durchweg diskordant die Tone ùberlagernden

Schottermassen. Infolge der erodirenden Tàtigkeit des Wassers werden dem Flussbett stets

neue Mengen zugefuhrt und stromabwàrts befordert. Die Uberstreuung mit den Schottermassen

muss aber nach der Aufrichtung der Tonschichten und vor der Bildung des Tawarintales

stattgefunden haben. Im Sermowâi finden sich ganz àhnliche Verhàltnisse, indem auch dieser

durch ausgedehnte Gerollbànke ausgezeichnet ist, auf denen nach G. A. SCHEFFER ebenfalls

Ammoniten vorkommen '). Ein wesentlicher Unterschied besteht in sofern, als der Sermowâi

das aus neogenen Schichten aufgebaute Gebirge durchbricht und seinen Lauf tief im Innern

beginnt. Es erscheint mir daher wahrscheinlich, dass er das Alaterial der Schottermassen am
Tawarin und am Sermowâi mit sich gefùhrt hat, umsomehr als in dem Bett des jenseits seines

Quellgebietes fliessenden Idenburg-Fluss wiederum Ammoniten und altkrystalline Gesteine als

Geschiebe vorkommen -). In den dem Tawarin sonst benachbarten Fliissen Borowâi und Moaif

im O und Wai Serûn im W hat man bisher keine Spur eines jurassischen Geschiebes aufgefunden ^).

Bei trùbem Weiter traten wir am Morgen des 21. gegen 8 Uhr die Rùckfahrt nach der

Kùste an. Kaum -'/^ Stunden spàter trat Regenwetter ein. Die Fahrt ging verhàltnismàssig

schnell von statten. Zwar mussten die Kanus ab und zu viribus unitis ùber die Kiesbànke

geschoben werden, aber an anderen Stellen, besonders an Stromschnellen, mussten sie in

ihrem Lauf geziigelt werden, was durch die nunmehr am Hinterende befestigten Rottangseile

geschah. Bereits gegen i Uhr des Mittags erfolgte die Ankunft bei Suma, wo wir noch den

Korano von Sawé, in Begleitung seiner F"rau, antrafen. Nachdem das zuriickgebliebene Kanu

aus dem Schilfgrase hervorgeholt worden war, wurden auch die in der Niederlassung von

KORAS aufbewahrten Vorràte und Sammlungen auf die Boote verteilt, worauf um 2 Uhr die

Weiterfahrt angetreten wurde. Als wir zwei Stunden spàter an der Mùndung des Tawarin

eintrafen, befand sich der Korano von Mawes am Strande, um uns zu begriissen. Bald darauf

kam auf ein Signal eine Jolie von der „Zeemeeuw", unter der Fùhrung von VAN Weel an-

gerudert, um uns an Bord des Schiffes zu befordern. Wir hatten, da wir seit morgens 7 Uhr

nichts genossen hatten, einen rasenden Hunger mitgebracht, den wir alsbald an der reichlich

besetzten Tafel befriedigen konnten. Die Kulis trafen mit den Kanus, und zwar diesmal ohne

Unfall, noch vor Dunkelwerden auf dem Dampfer ein.

Die „Zeemeeuw" blieb wàhrend des ganzen folgenden Tages vor der Tawarin-Mùndung

liegen, da wir dort unbehelligt uns unseren Sammlungen widmen konnten. Der Umstand, dass

von der Mittagsstunde ab die Sonne ein freundliches Gesicht machte, kam auch der im Laufe

des Tages gereinigten Wâsche zugute.

1) De exploratie van Nieuw-Guinea. Tijdschr. K. Nedeil. Aaidr. (ienootsch. (2) 29. 1912, p. 73.

2) Dièse Tatsache ergibt sich aus der vom Obeileutn. W. K. H. Feuu.letau de Bruyn angelegten Sammhing,

die er dem Min. Geol. Institut in Utrecht freundlichst verehrt hat.

3) In dem westlich vom Wai Senin fliessenden Biri wurden dagegen von P. F. Huekecht wiederum .\mmoniten

nachgewiesen (Tijdschr. K. Nederl. Aardr. (ien. (2) 29. 1912, p. 76).
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Unter den im Tawarin-Gebiet gesammelten Tieren war die folgenden Arten vertreten: Phaîangcr

maculaiiis Geoffr. '). — Orthorhantphus niagnirostris Vieill., Carpophaga rufigasier Quoy et Gaim., Tany-

siptera dea meyeri Salv. ?, Seleitcides ignotus Forst., Paradisea tuinor finschi A. B. Meyer ^). — Lygosoma

baudiuii Dum. et Bibr., Crocodilus porosus Schneider — Chaperina basipalinata v. Kanipen ''). •— Hcmi-

pimelodiis vclutinus Max W'eber, RJioinbatractus Lorentzi M. Weber, Mugil Diisstimicri (C. V.) Day, Apogoit

IVichmanni M. Weber, Doiyichthys caiidocarinatus M. Weber, Eleotris Hoedti Blkr., E. gyrinoides Blkr.,

E. fiesokpis M. Weber, E. urop/ithalmoides M. Weber, Pogondeotris inicrops M. Weber, Gobiiis giuris

Ham. Buch — Hélix \Papuina\ Brazicrac J. Brazier var. majo?-, H. \^Papuina\ tayloriana Ad. et Reeve,

Cyclotus guttatus Pfr. — Cicindela decemgiittata F., Urvillei Dej. ''), — Homalonesiota Karaivari

Maindr. — Phasochroiis emarginatiis Lap., Lepidiota sp., Scapanes aiistralis Boisd. — Leptaitlacides

papiianiis Zang '"). — Onthophagiis viilpinaris Schônf. "). — Misthosina lata Pasc. '^). — Discolia culta

Smith '^). — Trigona planifrons Sm., T. cincta Mocsary '''). — Rhytidoponera subcyanea subsp. iniricata

Emery, Diacauima rugosuni Guill. subsp. sculpturata F. Sm., OdoiitODiachiis tyrannicus F. Sm., O. impera-

tor subsp. riifithorax Emery '^). — Motionyx inixtus Montand. '"). — Dasypogon occlusits de Meijere,

Euprosopia fiisifacies Walk. — Promachiis miiticus Br., Sipyloides sipyliis Westw., Eurycantha immtcnis

Redt. '^). — Chelisoches anniclatns Burr — Ethmostigmus platycephalus Newp. sp., Otostigmus multi-

dcns Haase, Oiocryptops iiiclaiiostomus Newp., Polyconoccras aiirolimbatus Att. — Microthrombidiiim

7vichmanni Oudem. —
• Phcrctitiia tawaric?isis Cogn., Ph. iiiyriochaeta Cogn. -^). — Bertia rigidav. ]a.r)..

aus P/ia/aiigisia '^^).

Mit dem Glockenschlage 6 Uhr ging am Morgen des 23. das Schiff unter Dampf, um
eine Viertelstunde spàter angesichts des im Westen liegenden Dorfes Mawes Dâi [Neu-Mawes]

zu halten. Darauf bestiegen Dumas und LORENTZ das von van Weel gefiihrte Ruderboot,

um in dem genannten Orte einige ethnographische Objekte zu erwerben. Ich war gezwungen

auf die Teilnahme zu verzichten, da die Waldmilben mir im Tavvaringebiet ùbel mitgespielt

hatten. Das Schiffchen vvurde gliicklicli durcli die Brandung geleitet, kehrte aber bereits um

7'/., Uhr wieder mit einem unbcfriedigidem Ergebnis zuriick -*). Zwei Jahre zuvor war nàmlich

1) F. A. Jentink. Mammals. Nova Guinea 5. p. 369.

2) L. F. DE Beaufort. Biids from Dutch New Guinea. Ibid. p. 398, 400, 407, 414, 415.

3) Nelly de Rooy. Reptilien. Ibid. p. 380, 383.

4) P. N. VAN Kampen. Amphibien. Ibid. p. 169.

5) Max Weber. SUssvvasserfische von Neu-Guinea. Ibid. p. 207, 225, 229, 236, 243. 248, 253, 254, 25S, 260.

6) A. Bavay. Mollusques terrestres et fiuviatiles. Ibid. p. 281, 289.

7) W. HoRN. Cicindelidae. Ibid. p. 19.

8) M. Maindron. Carabidae. Ibid. p. 296.

9) G. J. Arrow. Lucaniidae et Scarabaeidae. Ibid. p. 27, 28.

10) Richard Zang. Passalini. Ibid. p. 23.

11) H. VON SCHONFELDT. Cctonini und Coprini. Ibid. p. 30.

12) Karl Jordan. Anthribidae. Ibid. p. 352.

13) P. Cameron. Hymenoptera. Ibid. p. 51.

14) H. Friese. Hymenoptera. Ibid. p. 356.

15) E. Emery. Formicidae. Ibid. p. 531.

16) A. L. MoNTANDON. Rhynchota I. Mononychidae. Ibid. p. 566.

17) J. H. C. DE Meijere. Diptera. Ibid. p. 75, 92.

18) C. Brunner von Wattenwyl. Phasmidae. Ibid. p. 13, 14, 15.

19) Malcolm Burr. Dermatoptera. Ibid. p. 10.

20) Carl Graf Attems. Myriapoda. Ibid. p. 569.

21) A. C. Oudemans. Acaii. Ibid. p. 106, 132— 134. Siehe auch Zoolog. Jahibucher 14. Suppl. Heft i. Jena

1912, p. 9—13.

22) L. Cognetti di Martiis. Oligocliaeta. Ibid. p. 543— 544, 549—551.

23) C. V. Janicki. Die Cestoden Neu-Guineas. Ibid. p. iSi— 184.

24) Von Mawes stammen auch die folgenden Tierarten: Mus Browni Alst. (F. A. Jentink. Mammals. Nova

Guinea 5. p. 368). — Lygosoma fuscutii Dum. et Bibr., L. smaragdinnm Less., L. cyanui um Less., Varauiis i/niicus Daud.
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das weiter westlich liegende ursprungliche Dorf Mawes von Angehorigen der Landschaft

Bonggo ùberfallen und eingeàschert worden, worauf eine neue Niederlassung, Mawes Dâi ge-

nannt, gegrùndet worden war. Die Bewohner hatten mit Recht sagen konnen, dass sie nicht

im Besitze kàuflicher Gegenstânde seien. Ubrigens hatten unsere Gefàhrten in Erfahrung ge-

bracht, dass der Korano sowie die Mehrzahl der Bewohner wieder nach Alt-Mawes verzogen

seien und dort neue Behausungen errichtet hatten.

Um 7^/^ Uhr ging die „Zeemeeuw" mit ostlichem Kurse wieder unter Dampf, um nach

kurzer Fahrt vor der Mùndung des Borowâi vor Anker zu gehen. Bald darauf, um g^j^ Uhr,

stiess eine Jolie vom Schiffe ab, in der DUMAS, LORENTZ, VAN NOUHUVS und ich Platz ge-

nommen hatten und die von van Weel gliicklich durch die Brandung leitete. Lcider war

gerade Niedrigwasser eingetreten, so dass das Boot im Fluss gegen die starke Ebbestromung

anzukàmpfen hatte und daher nur langsam vorwàrts kam. Die meiner Schàtzung nach reich-

lich 50 m breite Lagune '), in die man geràt, sobald man eingelaufen ist, dehnt sich ostlich

von Miindung kilometerweit parallel der Kùste aus. Beim Eintritt in die Lagune bemerkte

man in der Westecke einen aus dem sumpfigen Lande kommenden Kreek. Wàhrend die Siid-

seite der Lagune ununterbrochen von Mangrovegebùsch begleitet wird, besitzt das Nordufer

ein anderes Aussehen. Die von den Meereswellen aufgeworfene Nehrung ist im Gegensatz

dazu sandig und mit Casuarinen bewachsen. Das Wasser der Lagune war brack und blieb es

auch bis Kaptiau. Nachdem wir etwa 400 m zurùckgelegt hatten, verengerte sich das Fahr-

wasser und an diesem Punkte konnte man in der Nàhe der Nordufers Bananengàrten beobach-

ten. Weiter gen Osten hatten sich an dieser Seite der Lagune auch ab und zu Rhizophoren

angesiedelt. Nach Zuriicklegung von etwa 2'/, km ver-

liess das Boot die Lagune, schwenkte scharf nach

nach Sùden ab, worauf es einen vielfach sich krùm-

menden, weit schmàleren, zu beiden Seiten von einen

Mangrovesumpfe umgebenen Kreek durchschnitt (Fig.

117). Wir mochten etwa 600 m auf ihm zurùckgelegt

haben, als wir uns unmittelbar angesichts des Dorfes

Kaptiau befanden, das aus + 30 auf Pfàhlen ruhenden

Hausern bestand, von denen die Mehrzahl sich in der

M'aJckenaer Ba i

Kapfiaii

Massstab 1 ; lOOOOO

Nàhe des rechten Lfers erhob. Die Rhizophoren hat- Fig. 117. Kaite des Boiowài..

ten ihr Ende erreicht und an ihre Stelle waren in

der Umgebung des Ortes zahlreiche Kokospalmen getreten. In der Nàhe der Behausungen

waren ungeheure Mengen gekeimter Kokosnùsse in parallelen Reihen ubereinander an weg-

gerecht liegenden Stangen befestigt. Ich trug mich bereits mit dem Gedanken den Bewohnern

meine Hochachtung ùber den hohen Stand ihrer Kultur auszudrùcken, in der Meinung, dass

die Niisse dazu bestimmt waren in den Erdboden versenkt zu werden, um neuen Palmen

das Dasein zu schenken als mir mitgeteilt wurde, dass von einer derartigen edlen Absicht

nicht die Rede sein konnte, sondern dass der ganze Vorràt dazu bestimmt war, bei festlichen

(Nelly de Rooy. Reptilien. Ibid. p.. 378, 379, 382). — Enygrus carinatus Schneider, E. asper Giinther, Dendrophis cal-

Hgaster Giinther. (Th. W. van Lith de Jeude. Reptilien (Schlangen). Ibid. p. 521. 522, 526).

1) Nach F. J. P. Sachse + 70 m (Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Gen. (2) 29. 191 2, p. 76).

2) Wie bekannt, gilt es als voiteilhaft die Kokosniisse vor dem Einptianzen erst keimen zu lassen.
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Gelagen im Bauch der Eingeborenen zu verschwinden. Fur die Kaptiauer soll der Keimling

in der Nuss eine besonders schmackhafte Speise sein.

Der Erdboden im Dorfe war sumpfig, so dass ihm bei jedem festen Tritt VVasser ent-

quoll, augenscheinlich war er vertorft, da er zugleich recht elastisch war. Von der Landungs-

stelle aus begaben wir uns nach dem Wohnhause des Korano, das an einem freien Platze

lag, auf dem sich auch die zusammengestromten Dorfbewohner eingefunden hatten (Fig. Ii8).

Uem erwàhnten Hause schràge gegenùber lag ein anderes, das im Gegensatz zu allen bisher

Fig. II 8. Die Wohnung der Korano von Kaptiau.

gesehenen zweistockig war. Aus der hochsten FensterofTnung hing sogar eine hollàndische

Flagge herab. Dumas liess es sich nicht nehmen hinaufzuklettern, um von so erhabener

Stelle aus dem Schauspiele zuzusehen. Unter den Hàusern bemerkte man zu ebener Erde

die Schalen einer Batissa deren Bewohner jedenfalls als Nahrungsmittel gedient hatten,

i) Augenscheinlich Balissa violacca Less. oder wenigstens eine verwandte Art. Bemerkenswert ist, dass Sir Wil-

liam Macgreoor Anfang 1890 dieser Muschel im Fly-FIus, 400 miles oberhalb der Miindung begegnete. (C. Hedley.

List of the Mollusca collected by Sir William Macgregor in ihe Fly River. Ann. Repoit on Brit. New Guinea 188g—90.

Brisbane 1891, p. 115}.
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in ungeheuren Mengen. Ebenso neu war fur uns die Beobachtung, dass zwei Mànner, ohnc

Rùcksicht auf unsere Anwesenheit zu nehmen, eifrig an der Arbeit waren die Làuse aus dcn

Haaren eines dritten hervorzusuchen und ihrem Munde einzuverleiben. Dass der Kopf des

Papuanen idyllische Wohnstàtten fiir Kieinlebewesen abgibt, war uns naturlich bekannt 'j.

Die Bevolkerung erwies sich àusserst umgànglich und war es Dumas und LoRENTZ

ein Leichtes mit den Leuten handelseins zu werden, so dass eine Menge Hausrat und Waffen

unserer Sammlung einverleibt werden konnten. Als sie vernahmen, dass wir auch auf Stcinbeile,

Fig. 119. Tanz der Eingeborenen in Kaptiau.

die sie k(7sau nannten, sehr erpicht waren, rannte ailes in die Hàuser, um unter alten Geriim-

pel danach zu suchen, denn Kaptiau war von der Kultur bereits soweit beleckt, dass es sich

i) Dieser Brauch wiude im bvitischen Anteil zuerst von Charles I,y\e (N'ew Guinea. London 18S5, p. 34)

eiwahnt. Siehe feiner W. JoEsr. t'ber den Brauch des Lauseessens. Globus 62. Braunschweig 1892, p. 195— 198, der

zugleich nach O. Finsch bemerkt, dass aile „Kanaken", gleichviel ob braun oder schvvarz, leidenschaftliche Lauseesser

seien. Weitere Mitteilungen mit eingehenden I.iteraturangaben hat man G. Friederici zu verdanken (Wissenschafcliche

Ergebnisse einer amtliclien Forschungsreise nach dem Bismarck-Archipel. Mittlg. aus den Deutschen ScluU-'gebieten.

Ergzgsheft 5. Berlin 1912, p. 54— 55).
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ausschliesslich eiserner Werkzeuge bediente. Bei diesem Geschàfte spielte der Korano, der

dabei eine grosse Gewandheit an den Tag legte, den Vermittler.

Schliesslich wurde uns ein Tanz vorgefùhrt (Fig. 119), den man dort zu Lande mit

dem Namen dansa bezeichnet '). Unter Trommelklang ordneten sich die Leute (ausschliesslich

Mànner) und wanderten gemessenen Schrittes auf dem Platze im Kreise umher. Das war ailes!

Den Bewohnern selbst galt aber das uns gebotene Schauspiel als eine festliche Veranstaltung

und so hatten sie es als unbedingt erforderlich erachtet sich mit Zierraten zu behàngen.

Einige, und das werden jedenfalls die wohlhabendsten gewesen sein, hatten sich sogar mit

Kleidungsstùcken europàischer Herkunft herausstaffirt. Unvergesslich wird mir einer dieser

Mànner bleiben, der sich besonders wichtig vorkam, war er doch zugleich der am meisten

bekleidete. Ûber seinen nackten Korper hatte er eine Stalljacke gezogen, die einmal vveiss

gewesen war und darùber trug er einen alten Soldatenmantel, dem gleich der Jacke die

Knopfe fehlten. Dass ihm das Tragen dièses Gewandes, bei einer Temperatuur von 30° un-

zàhlige Schweisstropfen kostete, focht ihn ebensowenig an, als die Entstellung seines Korpers

durch dièse ihn bedeckenden Lumpen '-).

Wir werden noch Gelegenheit finden, auf die bereits von G. Friederici hervorgeho-

bene Leidenschaft der Eingeborenen fur Kleider zurùckzukommen '').

Inzwischen hatte sich die Gelegenheit gefunden noch einige Erkundigungen einzuziehen

und die andernorts erhaltenen auf ihre Richtigkeit zu prùfen. Wie uns der Korano versicherte,

wird das Wasser des Borowâi oberhalb Kaptiau siiss und das Dorf Sawé soll an demselben,

etwa resp. i Tagemarsch entfernt, liegen. In Suma war uns dagegen berichtet worden, dass

dieser Ort halbwegs zwischer dieser Stàtte und Kaptiau làge. Am Elusse liegen noch die fol-

genden zur Landschaft Kaptiau gehorenden Dorfer: Waiès, Buara, Sodamar, Sekiamum, Gross-

und Klein-Makâi sowie Kimia. Von den zu Sawé gehorenden Ortschaften liegt Sawé '/o und

Bari (das Hauptdorf) i Tagereise entfernt. Ferner liegt Aibes am NebenAuss des Sigiâu *) und

zugleich einen Tagemarsch von Bari entfernt, sodann Djaba eine Tagereise von Uratan, Baba

eine von Djaba und endlich Kuria 2 Tagesmàrsche von Baba Unsere Nachfolger mogen

die Richtigkeit dieser Angaben prùfen.

Um i2'/2 Uhr bestiegen wir wieder das Boot, das 25 Minuten spàter in die Lagune

einlief, die sich noch weit nach Osten fortsetzt, um auch den Sermowài, der keine eigene

Miindung mehr besitzt, aufzunehmen Um i Uhr 35 Min. trafen wir an der Mùndung des

Borowâi ') und 10 Minuten spàter an Bord der „Zeemeeuw" ein.

1) Dièses Wort wird wohl von Ternate heriibergeweht sein.

2) Ein findiger Kaufmann in Ternate hatte einige Jahre zuvor auf Versteigerungen ausrangirte hoUandische und

deutsche Uniformen aufkaufen lassen und sie in Neu-Guinea in filr ihn vorteilhafter Weise in Paradiesvogelbiilge umgesetzt.

3) Wissenschaftliche Ergebnisse einer amtlichen Forschungsreise nach dem Bismarck-Archipel. Mittlg. aus den

Deutschen Schutzgebieten. Ergzgsheft 5. Berlin 191 2, p. 15.

4) Wie KoRAS aussagte, befindet sich am Sigiàu selbst keine Niederlassung.

5) Wie wir oben (p. 264) gesehen haben, sollte Kuria, nach Angabe der Sawéer, am Oberlauf des Tawarin

liegen, das jedoch auf der Expédition unter F. J. P. Sachse, im Jahre 191 1, dort nicht angétroffen wurde.

6) Siehe auch die Karte von G. A. Scheffer. (Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Genootsch. (2) 29. 19 12. N° i, ferner

p. 73) Ein derartiges Zuschiitten von Elussmiindungen ist auch an anderen Telle der Nordkiiste von Neu-Guinea zu gewahren.

7) Nach einer Mitteiluug von F. J. F. von Hasselt ist im Laufe der letzten Jahre ein zweites Kaptiau an der

Miindung des Borowâi entstanden, doch stand es bei seinem Besuch im Jahre 19 13 noch an Grosse hinter dem Mut-

terdorfe weit zuriick (Een reis naar Oost-Nieuw-Guinea. Berichten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging (2) 29.

1914, p. 24).
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Im Laufe der Nachmittagsstunden stattete der Korano von Kaptiau uns noch eincn

Besuch ab und kam zugleich mit einer Menge von Dingen angetragen, die er im Auftragc

seiner Untertanen an den Mann zu bringen wùnschte. Auf dièse Weise gelang es im ganzen

gegen 30 Steinbeile zu erwerben. In bezug auf andere Ethnographica erklàrte LORENTZ seinen

Bedarf gedeckt zu haben, aber der Korano, in dem gar kein Kràmergeist steckte, meintc

grossartig, wir sollten sie nur so behalten, da fur die anderen Objekte bereits sehr gute Preisc

gezahlt worden seien.

Die „Zeemeeuw" verliess des Nachts um 4 Uhr ihren Ankerplatz vor der Mundung

des Borowâi und nahm ostlichen Kurs nach der Matterer-Bai (Fig. 120), in der sie 3 Stunden

spàter angesichts des Dorfes Tarfia Anker vvarf. Bald darauf erschien der Korano in Begleitung

des Kapitan Laut und anderer Honora-

tioren, deren Bekanntschaft wir teilweise

bereits auf Metu Debi (Fig. 105, p. 246)

gemacht hatten. Die Herren machten

einen sehr unangenehmen, um nicht zu

sagen, widervvàrtigen Eindruck, waren

aber ausserordentlich redegewandt. Als

wir unsere Absicht kundtaten, den Moaif

aufwàrts zu befahren, um den in der

Landschafc Nimburan liegenden Kohlen-

fundort aufzusuclien, gaben sie ein diesem

Unternehmen gùnstiges Gutachten ab.

Tarfi'a ist nur eine kleine Land-

schaft, die im wesentlichen aus den bei-

den Ortschaften Warmasui ') und Tarfia

besteht und nur ùber ein sehr kleines

Landgebiet verfùgt. Die Bevolkerung

ernàhrt sich hauptsàchHch vom Handel,

ist daher verschlagen und hat die angren-

zenden Stàmme, besonders diejenigen des Hinterlandes, von sich abhàngig zu machen gewusst.

Die recht hederhch gebaute und recht unsaubere Niederlassung Tarfia ruht auf Pfalilen in

einiger Entfernung vom Weststrande der Matterer-Bai und Hegt zur Ebbezeit auf dem Trocke-

nen (Fig. 121). Tarfia stellt eigentlich einen Komplex von 3 Ortschaften dar, nàmlich ijTan-

difùitau, deren Hàuptling zugleieh der Korano ist, 2) Dasûitâu und 3) Wintàu, die jede von

einem eigenen Hàupthng verwaltet werden. Nach F. S. A. DE Clercq wird Tarfia auch

Pigajap genannt Als ich mich jedoch nach diesem Namen erkundigte, wusste keiner der

Umstehenden ihn unterzubringen, bis der Korano, augenscheinlich einer plotzlichen Eingebung

folgend, erklàrte, dass er frùher gebràuchlich gewesen, jetzt aber nicht mehr ùblich sei. Auf

1) Auf der Karte von F. J. P. Sachse (Tijdschr. K. Nedeil. Aardr. Genootsch. (2) 29. 1912. N° i) fehlt W.ii-

masùi und ist statt seiner, allerdings etwas mehr nacli W geriickt, ein Dorf Kaimedara eingetragen worden. Hinsichtlich

der Existenz jenes Dorfes und des Namens Warmasiii besteht bei den iibrigen Autoren jedoch Einstimniigkeit.

2) F. S. A. DE Clercij. Van af Tarfia tôt de Humboldt-baai. De Indischc Gids. il. 2. .Amsterdam 1SS9,

p. 1258— 1270.

Nova Guinea. IV. Reisebeiucht. '

35
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die Fragen nach den Namen der umliegenden Berge, Inseln und Dorfer gaben sie bereit-

willigst Beschcid. Mit grossem Wortschwall beklagten sie sich alsdann ùber die Bewohner der im

Sùdosten der Matterer-Bai liegenden Landschaft Mûris. Sie trugen ihre bereits auf Metu Debi

geàusserten Klagen etwas ausfiihrlicher vor '). Zugegeben wurde ohne weiteres, dass der Kon-

flikt dadurch hervorgerufen war, dass die Tarfi'er in verbotenem, den Mûris gehorendem Was-

ser gefischt hàtten und auch, dass von ihrer Seite bei dieser Gelegenheit ein Angehoriger der

Landschaft Niniburan -) eine Verwundung, die seinen Tod zur Folge gehabt, davon getragen

Fig. 121. Das Dorf Tarfi'a zur Ebbezeit.

habe, so dass nach papuanischem Recht gegen den Angrift" auf den Korano von Tarfi'a nichts

einzuwenden war. Den Hauptgrund ihrer Klage bildete aber die Behauptung, dass die terna-

tischen Hàndier und Vogeljàger — ihre Konkurrenten — den Mûris Schiessgewehre gehefert

hàtten, mit denen eines ihrer Kanus beschossen worden, so dass es gesunken sei. Des Mittags

stellten sich uns noch 2 Leute aus der Landschaft Nimburan vor.

Der Weststrand der Matterer-Bai ist in seinem nordlichen Teile, also hinter Warmasùi

i) Siehe oben p. 246.

2} In Wiiklichkeit waien es zwei gewesen.
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und Tarfia ganz flach, dann aber steigt das Land zu einem ziemlich hohen, ganz bewaldeten

Riicken an, an dessen Abhàngen hier und da weisser Kalkstein hervorleuchtet. Dieser gebir-

gige Teil umfasst die Landschaft Demta. Der erste, in der unmittelbaren Fortsetzung von

Tarfia sich erhebende Berg heisst Jausi'm, ein weiterer ùber dem Westabhang des Rùckens

sich erhebender wird Neni'm genannt und der hochste, ùber und zugleich hinter Demta lie-

gende Gipfel, nennt sich Majéi oder vielleicht Magé. Im Siiden der Bai bemerkt man in deni

NW—SO strcichenden Rùcken eine Lùcke. Die Ostseite der Bucht wird von einer Insel ge-

bildet, die auf den Karten unter dem Namen Manggâi eingetragen ist. Als solche ist sie zwar

einigen bekannt, doch wird sie durchweg Demta-Insel genannt, augenscheinlich deshalb weil

sie zur Landschaft dièses Namens gehort

Wàhrend der Nachmittagsstunden unternahm ich mit VAN NoUHUYS eine Bootfahrt

nach diesem Eiland. Wir fanden an ihrer Nordspitze, sowie auch im Sùden derselben, Koral-

lenkalk anstehend. Auch der etwa 50 m davon entfernt, aus dem Wasser emporragende, 10 m
hohe und 20 m breite, mit Bàumen besetzte Felsen Taritânsu -) bestand aus demselben Ge-

stein ^). In sudlicher Richtung weiterrudernd, stiessen wir auf Schichten von Basalttuff ^) und

Basaltkonglomerat, denen unmittelbar ein kugelformig abgesonderter Basait folgte. Noch weiter

nach Sùden blieb uns die Gesteinsbeschafifenheit infolge eines vorgelagerten Mangrovesumpfes

verborgen, nach dessen Verschwinden sich auf der Weiterfahrt aufs neue Basaltkonglomerat

am Ufer einstellte.

Manggâi gleicht, vom Ankerplatz gesehen, einem ziemlich niedrigen bewaldeten Rùcken,

auf dem zugleich mehrere Dorfer sichtbar sind. Ein Tarfier, der gut unterrichtet zu sein schien,

nannte ihrer 4, nàmlich Waipudâpa im nordlichen Telle, dem in sùdlicher Richtung Aimétan,

Aibodari und Bengandari sich anschlossen

Nach dem Verlassen von Manggâi ruderten wir nach dem Weststrande der Bai, an

dem sich Basalttuff anstehend fand. Uber uns, in etwa 100 m Hohe, gewahrten wir am Berg-

abhange das inmitten von Kokospalmen liegende Dorf Tsir [Sir]. Nachdem noch die Mùndung

des Bâches Djan'm aufgesucht worden war, um einige Gerolle zu sammeln, kehrten wir nach

dem Dampfer zurùck.

In der Frùhe des 25. begab VAN NoUHUYS sich nach dem Westufer der Bai, um von

dort aus eines der am Abhange des Rùckens liegenden Dorfer der Landschaft Demta aufzu-

suchen. Nach den von ihm eingezogenen Erkundigungen gibt es dort 4 Ortschaften, deren

Namen — von O nach W — lauten : Aifôr, Tsir [Sir], Dari und Ambâra. Als besondere

Merkwùrdigkeit brachte er die Photographie eines Mannes von zwerghaftem Wuchs mit

der an Paralysis infantilis litt. Einen echten Zwerg haben wir nicht zu sehen bekommen ').

1) Nach Erkundigungen von VAN NouHUYS wurde das Eiland von den Bewohnern von Demta Daiiap genannt.

2) Ebenfalls nach van Nouhuys, heisst dieser Felsen bei den Demtaern Arâi.

3) Sie enthalten nach L. Rutten Lithothainiiium^ Orbitolites^ ? AlveoUiiclla sp., Tixtularidae^ Miliolidac. (Nova

Guinea 6. p. 35).

4) Dièses marine Gebilde enthâlt nach L. Rutten spâvliche Lithothamnien sowie Globigerinen.

5) Nach einer uns vom Korano von Tarfia gemachten Angabe, gibt es im Norden der Insel ein Dorf Mangké, das

Demta heisst auf der niederlàndischen Seekarte (N° 157. 's Gravenhage 1911). Auf der Karte von F. J. P. Sachse (Tijdschr.

K. Nederl. Aardr. Genootsch. (2) 29, J912. N° i) fînden sich die beiden Dorfer Jawôdarik und Ugwadari eingetragen.

6) Sie wurde von G. A. J. van der Sande reproduzirt (Nova Guinea 3. 1907, p. 328).

7) Bei dieser Gelegenheit môchte ich hervorheben, trotzdem das Vorkommen kleinwtichsiger Rassen auf Neu-

Guinea iiber jedem Zweifel erhaben ist, dass wir auf der ganzen Reise keinem echten Zwerge begegnet sind.
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Dumas und Lorentz hatten sich im Laufe des Vormittags nach Tarfi'a begeben, um
auf fur die ethnographische Sammlung geeignete Objekte zu fahnden, doch war das Ergebnis

ihrer Bemuhungen kein hervorragendes, da bei diesem Handelsvolk die Hausindustrie nicht

viel zu bedeuten hat. ]3ekannt, und auch an andeien Orten gern genommen, waren eigentùm-

liche, mit kleinen Perlen besetzte Leibbinden, fur die sie eine Art Monopol besitzen und fur

die sie geradezu màrchenhafte Preise forderten ').

Des Nachmittags wurde abermals zu einer genieinsam mit VAN NOUHUVS unternom-

menen Bootfalirt verwendet. Geradevvegs ging es vom Ankerplatz aus in siidostlichen Richtung

auf die das Eiland Manggai vom Festlande trennende Meerenge zu (Fig. 120). Die trichter-

formige Einfahrt verengert sich bald zu einer durchgàngig 10 m breiten Strasse, die zu beiden

Seiten, bis fast bis an das Ende, von Mangrovegebiisch cingefasst vvird. Nur an einer Stelle ver-

breitert sie sich zu etwa 40 m. Nicht weit von ihrem Ausgange entfernt, fand sich an der rechten

Seite, in geringer Hohe iiber dem Meeresniveau, ein kugelformig abgesonderter Basait anste-

hend. Als wir in die bisher namenlose Bai, die in unserem ersten Berichte als i. Muris-Bucht

bezeichnet vvorden war auf der neueren Seekarte aber den Namen Demta-Bucht erhalten

hat, einhefen, bemerkten wir geradeaus ùber dem Ostufer, in halber Hohe des Bergriickens,

ein Dorf der Mûris. Der Siidstrand war flach und sandig, mit Kokospalmen bedeckt. Ganz

vereinsamt dastehend, erhob sich in der Mitte ein grosses Haus.

Die Hauptrichtung der Bucht ist N 40° O—S 40° W ; ihre Breite misst 600 m und ihre

Ostspitze, das Kap Andé, làuft in einige isoHrt aus dem Meer sich erhebende Felsen, Managa

und Harar genannt, aus Vor dem Eingange der Bucht steht in ihrer ganzen Ausdehnung

eine starke Brandung. Van Nouhuys Hess die Bai in dieser Richtung ausloten, doch fanden

sich nirgends Tiefen, die Seeschiffen den Zugang gestatten wùrden. Die am Ostufer zutage tre-

tenden Gesteine schienen iiberall aus einem gelbbraunen Tuff zu bestehen und erst an der, der

Meerenge gegeniiberliegenden Ecke, an der gelandet wurde, fand sich bis 8 m ùber dem Meeres-

spiegel ein Basaltkonglomerat. Der Hauptsache nach war es ein von Spalten vielfach durch-

setzter Tuff, in dem grossere und kleinere Blocke von Feldspatbasalt eingebettet lagen. Dort

brachen wir die Fahrt ab und kehrten auf demselben Wege, wie wir gekommen waren, kmz

vor Einbruch der Nacht an Bord des Dampfers zuriick.

Abends brachten einige sehr geheimnisvoU tuende Tarfier noch einige „heihge" Floten

zum Verkauf und erzàhlten bei dieser Gelegenheit auch die p. 190 bereits mitgeteilte Kasuar-

legende.

Inzwischen waren im Laufe der beiden, in der Matterer-Bai zugebrachten Tage aile

Abmachungen mit den Tarfi'ern fur die Fahrt nach der Landschaft Nimburan getrofifen wor-

den. Pùnktlich stellten sich denn auch in der Frùhe des 26. Juni die 15 Mànner, welche sich

als Ruderer und Tràger verdingt hatten, an Bord der „Zeemeeuw" ein, so dass dièse mit

dem Glockenschlage 6 Uhr ihren Ankerplatz verlassen konnte. Reichlich eine Stunde spàter

1) F. S. A. DE Clerc(^i. Ethnographische be.schrijviiig der West- en Noordkust van Nederl. Nieuw-Guinea. Met

medewerking van J. D. E. Schmeltz. Leiden 1893, p. 41—43, 210. — G. A. J. van dek Sande. Nova Guinea 3. Lei-

den 1907, p. 89— 90.

2) Maatschappij ter bevordering van het Natuurk. Onderzoek der Nederl. Koloniën. Bulletin N° 46. 1903, p. 25.

3) Noordkust Nieuw-Guinea l : 500.000. Plan 5. 's Gravenhage. Min. v. Marine. N^ 157. Die Namen der beiden

anderen Felsen sind bisher nicht bekannt geworden.
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traf sie unweit der Mundung des Moaif ein. Mail konnte deutlich die heftige Brandung, welche

an der Kiiste stand, gewahren, aber auch der unter dem Einfluss der Dunung stehende Dampfer

schaukelte stark. Um 7^;^ Uhr wurde etwas weiter in westlichcr Richtung gedampft, um einen

fur das Ausbooten geeigneteren Ankerplatz aufzusuchen. Von dort aus lag im W, 4— 5 km
entfernt, die Mundung des Sermowâi. Das bei derselben liegende Vorgebirge hiess (Jnabo und

westlich davon bemerkte man das Kap Sigiau.

Zunàchst brachten Matrosen die Vorràte sowie das ùbrige Gepàck in der Jolie ans Land,

worauf unsere 9 Kulis nebst den 15 Tarfi'ern in den 3 Kanus wegruderten. Den Beschluss

machten DUMAS, LoRENTZ, van Nouhuvs und ich, die um g'j., Uhr, und zwar in der Jolie

nach der Moaif-Mùndung befordert wurden. Bis auf einige durchnàssende Sturzwellen hatten

sàmtliche Teilnehmer mit heiler Haut den Strand erreicht. An dem rechten Ufer des Moaif
'j

lagen einige primitive Unterkunftshùtten, ausserdem batte eine ganze Anzahl Tarffer, die teil-

weise in Begleitung von Weib und Kind, ùber Land gekommen waren, sich eingestellt, um
dem Schauspiele zuzusehen. Es fiel uns auf, dass einige Mànner grosse offene Beinwunden zur

Schau trugen; bei einem hing sogar das vvilde Fleisch in Fetzen herab. Statt der verabredeten

2 Kanus hatten die Tarfi'er nur eines geliefert, dafur aber als Fùhrer einem baumlangen hage-

ren Mann gestellt, auf dessen Haupte, aïs einziges Bekleidungsstùck, eine stark verschossene

preussische Dragonermiitze prangte.

Nachdem ailes Gepàck in die Kanus verstaut worden war und wir unsere Plàtze auf

den Reissàcken eingenommen hatten, wurde um lo'/^ Uhr, bei schonem Wetter, die Fahrt

angetreten. Der Moaif besitzt an seiner Mundung eine Breite von ungefàhr 50 m. Seine Ufer

sind schlammig und die chokoladenbraune Farbe des Wassers weist darauf hin, dass der Fluss

viel Schlamm mit sich fùhrt. Der Pflanzenwuchs dràngte sich bis hart an die Ufer und ausser

Casuarinen, Pandaneen und Ptychospermapalmen, bemerkten wir auch viele, uns unbekannte

Waldbàume. Ganz abweichend von dem Tawarin, besitzt der Moai^ an seinem untersten Ende

einen geradlinigen Lauf. Nach Zurùcklegung von l'/j km in SO, gelangten wir an die etvva

15 m breite Mundung des aus W kommenden Nebenflusses Tengâm. Dort machte der Moaif

zugleich seine erste Biegung und ferner verminderte sich seine Breite auf 30 m. Nach Zuriick-

legung einer weiteren Strecke von 300 m in N 30° O, stellte sich am linken Ufer ein, wenige

Meter hohes und flaches, mit Schilfgras bedecktes Gebiet ein, auf dem zugleich Stàmme von

Aï'tocarpiis sowie von Sago- un3 Pinangpalmen sich erhoben. Wie uns die Tarfier erzàhiten,

hatte dort in frùherer Zeit das Dorf Werap gelegen, deren Bewohner aber nach einem Uberfall

durch die Sawéer nach Tarfi'a geflùchtet waren und sich dort bleibend niedergelassen hatten.

An der erwàhnten Stelle gab es eine Flusskriimmung, der alsbald zahlreiche weitere

1) Die Richtigkeit dièses Namens ist bestriuen worden. Im Jaarveislag van den Topographisclien Dienst in

Nederl. Indië over 1910. 6. 191 1, p. 94 und Kaite 21 wiid der Fluss auf Grund einer Angabe von F. J- V- Sachse

als Wadji'wai bezeichnet und zwar zugleich als der rechte Nebenfluss eines Moaif, der uns als Tengâm bezeichnet wurde.

Auffallig erscheint, dass man fiir den ersterwahnten auf der Karte im Tijdschr. K. Ned. Aardr. Genootsch. (2) 29. 1912,

p. 75 den Namen Korimi findet und endlich verstehe ich nicht, weshalb der sogen. Moaif [Tengâm], der nur + 15 m
breit ist und an dem etwa 300 m hohen Hiigehucken, + 33 Vi ^o^^ ^^"^ Kuste entfeint, enlspringt, der ILiuptfluss sein

soll, wàhrend der Wadjiwai — unser Moaif — nicht allein breiter ist, sondern auch einen weit langeren Lauf besitzt.

Wer hinsichtlich des Names Moaif im Rechte ist, kann in diesem Augenblicke noch nicht entschieden werden. Es war

notwendig vorlâufig daran festzuhalten, weil der Fluss unter diesem Namen als F'undort an zahlreichen Stellen in Nova

Cuinea 5 figurirt. Wie uns ein Tarfier mitteilte, heisst der Moaif in seioem Oberlaufe Siniwoi.

2) Es ist also dieser Nebentlus, den F. J. P. Sachse als Moaif bezeichnete.
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folgten. Ganz im Gegensatz zum Tavvarin vermochten wir nirgends im Fluss Kiesbànke zu

gewahren, ebensowenig als ùber den Ufern sich Schotterbànke einstellten. Man findet dort

durchvveg bis mehrere Meter hohe, braune und ungeschichtete Tone. Sie sind besonders gut

an den konkaven Seiten der Flusskriimmungen aufgeschlossen, wàhrend die konvexe»n, wie

gewohnlich, durch vorgelagerte niedrige, mit Schilf bevvachsene Schlammbànke ausgezeichnet

sind. Wie gross die Gewalt der gegen die Kùste donnernden Brandung ist, kann man daraus

entnehmen, dass gegen i Uhr, also nach fast dreistundiger Fahrt, das dumpfe Rollen noch

deutlich an unser Ohr drang. Es geschah dies an einer Stella, an der wir einem unerwarteten

Hindernis in Gestalt eines massig dicken, quer ùber dem Fluss liegenden Baumes begegneten.

Mit Beilhieben war dem „Eisenholz" ') nur in ganz unvollkommener Weise beizukommen, so

dass nichts anderes iibrigblieb als sàmtliche Kàhne auszuladen und sie ùber den Stamm zu

schieben, wodurch wir einen Zeitverlust von 25 Minuten erlitten. Nachdem darauf 30 m in

sùdlicher Richtung zurùckgelegt worden waren,

erblickte man in SO, an einer Biegung, einen

bewaldeten Rùcken im Hintergrunde.

Nach ununterbrochener Fahrt, auf der

die Tarfi'er sich als ausgezeichnete Ruderer er-

wiesen, wàhrend die Mehrzahl der Kulis es vor-

gezogen hatte durch den Wald zu wandern,

hielten wir um 3 Uhr 20 Min. an dem 5 m
hohen linken Ufer, um in gewohnter Weise das

Lager aufzuschlagen. Die Tarfier machten mit sich

selbst weit weniger Umstànde, denn die gewal-

tigen, mit ihren Stielen noch verbundenen Blàt-

ter der Wokapalme -) liessen sich leicht zu einem

wasserdichten Uache zusammenfùgen (Fig. 122).

Als ailes sich zur Ruhe begeben, konnte man

wàhrend der lautlosen Stille der Nacht noch

immer die Brandung an der Kùste tosen horen.

Nachdem das Lager aufgehoben und die

Fahrzeuge wieder beladen waren, konnte am
27. des Morgens um 8 Uhr die Weiterfahrt

Fig. 122. Hutte aus den Blattem der angetreten werden. Weiter stromaufwàrts traten
Wokapalme verfertict. 111 i • 1 1 i. 1 1 • t-i

bald, und zwar wiederholt, kleine, im r lusse

liegende Baumstàmme auf, die aber die Fahrt nicht wesentlich behinderten. Làngs der Ufer

traten als alte Bekannte uns entgegen : Alhizzia moliiccana, Nibung- ^) und Rotangpalmen

sowie zahlreiche Pandaneen. Die Uferwànde erreichten keine grosseren Hohen als 3—5 m und

sie bestanden, wie zuvpr, aus einem braunen Ton. Bald darauf kamen wir an einer Stelle

1) Nach J. E. Teysmann gehôrt das sogen. Eisenholz von Neu-Guinea nicht zu Sideroxylon^ sondern zu Afzelia

bijuga A. Gray (von ihm unter dem Namen httsia amiioineiisis angefuhit). Auf Ternate nennt man den Baum Dowora

papiia (Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind. 40. 1881, p. 252).

2) Livistoiia rotiimlifolia Mart.

3) Oncosperma filamcntosa Bl.
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vorbei, an der mehrere, mit unreifen Frùchteii stark beladene Brotfruchtbàume [Artocarpns

comi)iiinis\ sich erhoben. Flugs kletterten einigc Tarfi'er hinauf, hielten es aber nicht der Mùhe
wert die einzelnen Friichte zu sammeln, sondern hieben erbarmungslos glcich die ganzen Aste

ab. Erst zum Abendessen wurden die Kerne ùber deni Feuer gerostet und darauf verspeist.

Weiter stromaufwàrts bot ein, an einer Flusskriimmung sich erhebender, steiler, 12 m
hoher und 10 m breiter, aus porosem Korallenkalk bestehender Felsen, Maudupé gcnannt, an

dessen Rùckseite sich in NW ein Hùgel anschloss, die erste wesentliche Abwechslung. Ihm

folgte spàter, an derselben Uferseite, der ebenfalls schroff ansteigende, aus Korallenkalk be-

stehende und zugleich bewaldete Hiigel Waradape. Noch mehrfach trat dièses Gestcin zutage,

aber an diesem Tage stets am rechten Ufer.

Nachdem von 12'/., bis i'/^ Uhr gerastet worden war, wurden die Ruder aufs neue zur

Hand genommen. Auf der Weiterfahrt konnte man kleine Hùtten bemerken, die ausschliesslich

aus den mit ihren Stielen in die Erde versenkten Blàttern der Wokapalme bestanden. Alsdann

zeigte sich am rechten Ufer ein aus Korallenkalk bestehender Vorsprung, dem etvva 200 m
weiter flussaufwàrts der aus dem nàmlichen Gestein bestehende Hùgel Jagantâfe folgte. Nach

weiterer Zurùcklegung von 30 m wurde bereits um 2'/;, Uhr Hait gemacht, weil dort am linken

• Ufer noch einige brauchbare Unterkunftshiitten vorhanden waren, so dass lediglich eine einzige

fur uns Europàer errichtet zu werden brauchte. Es traf sich insofern sehr gut, dass wir uns unter

einem leidlich schùtzenden Dach befanden, als gegen 4 Uhr ein heftiger Regen niederging.

Der Morgen des 28. Juni setzte mit einem Zwist zwischen den Kub's und den Tarfi'ern

ein. Die letztgenannten hatten Einspruch dagegen erhoben, dass jene das zum Kochen erfor-

derliche Wasser durch Untertauchen im Fluss in die Reistopfe laufen liessen, statt wie es

der xA.dat — das Herkommen — vorschreibt durch Schopfen hineingelangen zu lassen. Als

die Tarfi'er den Kulis vorhielten, dass eine derartige Unterlassungssunde Regengiisse und Uber-

schwemmung durch die erzùrnten Geister mit sich bringen wùrde, lachten dièse ob eines

solchen Aberglaubens. Wir wiesen sie aber zurecht. „Paese, che vai, usanza che trovi" hàtte

man ihnen zurufen mogen, falls sie es verstanden , hatten.

Nachdem um 8 Uhr die Schiffe sich wieder in Bewegung gesetzt, stiessen wir 100 m
aufvvàrts zum erstenmale auch an dem linken Ufer auf Korallenkalk, der sich in einer Aus-

dehnung von 50 m verfolgen liess. Darauf bemerkte man an dem rechten, auf einer ebenso-

langen Erstreckung dasselbe Gestein. Nach Zurùcklegung von weiteren 200 m, stellte sich am

rechten Ufer ein 5 m hoher Vorsprung ein, der aus einem von Schlamm bedeckten Korallen-

kalk bestand. Ab und zu wurden weitere Aufschlùsse dièses Gesteines an derselben Flussseite

beobachtet. Um 9 Uhr lO Min. verursachte ein quer ùber den, noch immer 25 m breiten

Fluss liegender Eisenholzstamm, den es diesmal an dem einen Ende durchzuhauen gelang,

einen einstùndigen Aufenthalt (Fig. 123). Auf der Weiterfahrt tauchte zunàchst, nach Zurùck-

legung von etwa i km, am rechten Ufer der aus Korallenkalk bestehende Hùgel Dafonté auf.

Spàter begegnete man einer Bank desselben Gesteines, die quer durch das Flussbett ging und

einen Riegel bildete. Weiter aufwàrts gewahrte man in einiger Entfernung vom Fluss den etwa

200 m hohen Samosandan und den Ufern entlang, besonders am rechten, fand sich da und

dort Korallenkalk anstehend. Wie am vorhergehenden Tage, gelang es auch an diesem einem

Tarfi'er ein junges Krokodil mittelst Pfeil und Bogen zu erlegen, das gleich seinem Vorgànger

Unterkunft in dem grossen Alkoholbehàlter fand.
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Nach ciner wàhrend der Mittagstunde uns zugebilligten Frùhstùckspause von 20 Minu-

ten, setzten wir die, allmàhlich zwischen den ununterbrochenen Waldvvànden uns recht eintonig

erscheinende Fahrt fort (Fig. 124, Taf. V). Eine Abwechslung brachte eine Jagd auf Kronen-

tauben. Da jedoch kein Tiere zum Schuss kamen, so fand der Zeitverlust von Stunde nicht

einmal Ersatz in einem vvohlschmeckenden Braten. Ein Hùgel, der weiterhin auftauchte, war

der etwa 250 m hohe Aiwan. Spàter bemerkte man am rechten Ufer den in den Moaif sich

ergiessenden, schnellfliessenden Aiwan. Noch weiter aufwàrts (350 m) brach unter dem Koral-

Fig. 123. Versperrung im Plusse Moaif durch einen liaumstnmm.

lenkalk eine Quelle hervor, wàhrend eine zweite etwa 30 m davon entfernt hegende, an dem
schlatnmigen Ufer entsprang.

In vorgeriickter Nachmittagsstunde musste endhch gelandet werden ; die als Nachtlager

erwàhlte Stâtte lag aber insofern nicht giinstig, als sie nicht weniger als 8 m ùber dem FIuss-

niveau sich befand und um dorthin zu gelangen, ein steiler schlùpfriger Abhang erklettert

werden musste. Am gegendberliegenden Ufer lagen zwei Flosse, die den Eingeborenen als

Fàhre dienten. Sie wiesen auf einen, mit der Landschaft Ximburan auf dem Landwege statt-

habenden Verkehr hin und zugleich darauf, dass der Fluss an dieser Stelle zu tief war, um
durchwatet werden, denn sonst wùrde man nicht erst derartige Umstànde gemacht haben.
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l'ig. 124. l)er Fluss Moaif untt'riialb TawctùQ.

Fig. 125. Die Stritte Tawetùn am Moaif.
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Am Morgen des 27. ging es, bei bedecktem Himmel, bereits um 7 Uhr 25 Min. weiter.

Es wâhrte nicht lange bis sich am rechten Ufer ein aus Korallenkalk bestehender Vorsprung

auftat, der sich im Bett bis zum jenseitigen fortsetzte. Einen halben Kilometer stromaufwàrts

gab es wiederum eine, diesmal aber leicht zu bewàltigende Baumversperrung. Nach Zuriicklegung

weiterer 150 m stellte sich am rechten Ufer aufs neue Korallenkalk ein und darauf, 50 m
davon entfernt, auch am linken. Noch 200 m weiter fand sich auch am rechten Ufer dièses

Gestein und zwar in einer Ausdehnung von 50 m. Darauf gelangten wir an die Miindung des

Bâches Trambuài, von dem spàter noch mehr die Rede sein wird.

Nachdem wir von dieser Stelle aus etwa 650 m zuriickgelegt hatten, stellte sich aufs

neue Korallenkalk in einer Ausdehnung von 30 m am linken Ufer ein, um an seinem Ende sich

nach dem rechten fortzusetzen, wo aus ihm eine stark rauschende Quelle hervorbrach. Nach

Zuriicklegung weiterer 100 m tauchte am linken Ufer ein Vorsprung auf, der aus demselben Ge-

stein bestand, das 50 m weiter aufwàrts auf dem rechten in einer Ausdehung von 50 m wieder

erschien. Ein 5 m breiter Vorsprung von Korallenkalk wurde nach weiteren 50 m stromaufwàrts

am rechten Ufer erblickt. Nachdem auf der Weiterfahrt an verschiedenen Punkten desselben

Ufers das erwàhnte Gestein zutage getreten war, begann die Sonne sichtbar zu werden, wenn-

gleich sie noch immer etwas verschleiert blieb. Am Ufer gedeihende Brotbàume gaben auch

an diesem Tage den Tafiern die erwiinschte Gelegenheit sich eine Zukost zum Abendessen

zu verschafifen. Was aber auf dieser Strecke besonders auffiel, das waren die Flutmarken an

den herabhângenden Àsten der Baume, in Gestalt hàngen gebliebener, lichtgrauer Schlamm-

ùberziige, die eine Hôhe von 6 m ùber dem augenblicklichen Niveau des Plusses erreichten.

Die Tarfi'er hatten also aile Ursache gehabt, die Uberschwemmungen zu fiirchten und ailes

zu vermeiden, was den Zorn der bosen Geister hàtte rege machen kônnen.

Weiter stromaufwàrts wurde der am rechten Ufer mùndende, 10 m breite und stark

rauschende Nebenfluss Tangâm bemerkt und zugleich eine ihm vorliegende Sandbank, auf der

wir Melanien sowie etwas Kohlengrus sammeln konnten. Geschiebe waren nicht vorhanden.

Das Wasser des Moaif fing nunmehr an etwas klarer zu werden und nachdem wir reichlich

einen Kilometer weiter gerudert waren, begann auch seine Fahrbarkeit abzunehmen, so dass die

Kanus stellenweise geschoben werden mussten, was bisher nicht der Fall gewesen war ').

Zwischen den Bàumen hindurch schimmerte der etwa 2 Meilen entfernt liegende Hiigel Kami'm,

der Berg des Stammes Songri. Als wir um 5 Minuten vor 12 Uhr nochmals reichlich einen Kilo-

meter vorwàrts gelangt waren, fand die Fahrt tatsàchlich an einer Krùmmung des linken Ufers

ihr Ende. An dieser Stelle, Tawetôn genannt, und auf einem erhohtem Platze am Waldrande,

wurde das Lager aufgeschlagen (Fig. 125, Taf. V), da der Korano von Tarfi'a erklàrte, dass

es zu spàt geworden sei, um den Marsch nach Nimburan anzutreten. Seine Untertanen hatten

wàhrend der ersten 3 Tage tùchtig zugegrifîfen, an diesem vierten waren sie aber, gleichsam

wie auf Verabredung, merklich tràger geworden. Nach dem friiher Erlebten, konnte erwar-

tet werden, dass die Kunde von unserem Kommen bereits nach der Landschaft Nimburan

i) Was dem Tavvarin gegeniiber auffiel, war die bis zu dem erwàhnten Punkte ziemlich gleichbleibende Tiefe des

Moaif, die auch F. J. P. Sachse in bezug auf den Nebenfluss Tengàm (seinen Moaif) aufgefallen war (Tijdschr. K. Kederl.

Aardr. Genootsch. (2) 29. 1912, p. 75). In Anbetracht der geringen Wassermengen, die der Moaif in seinem Oberlauf

mit sich fiihrte und der sehr unbedeutenden Zuflusse in seinem Unterlauf, halte ich mich davon iiberzeugt, dass beide

Fliisse im wesentlichen durch Grundwasser gespeist werden.
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gedrungen war und richtig stellten sich im Laufe des Nachmittags, ^yon der Neugier getrie-

ben, Frauen im Lager ein.

Am Morgen des 30. spielte der Korano den kranken Mann und gab die Absicht kund

noch langer an der Stàtte zu verweilen, worauf unsererseits nicht eingegangen wurde. Bereits

um 7^/2 Uhr konnte der Aufbruch erfolgen und vertrauten wir uns der ausgezeichneten Fùhrung

eines jungen Nimburaners, namens Jaso an, dessen Bekanntschaft bereits an der Matterer-Bai

gemacht worden war. Sollten die im Folgenden ervvàlinten Ortsnamen sich als unrichtig erwei-

sen, so falle die Schuld auf sein Haupt, soweit wir es nicht sein sollten, die ihn missverstan-

den hatten. Wàhrend der ersten 5 Minuten ging es dem hohen Ufer entlang durch Wald und

bogen wir darauf in S io° O ab, worauf nach weiteren 5 Minuten das Ufer des Moaif wieder

erreicht wurde, nachdem kurz zuvor ein Bach durchwatet worden war. Um 8 Uhr 25 Min.

begegnete uns ein Trupp Nimburaner, der sich auf dem Wege nach dem Lager befand,

nunmehr aber umkehrte, um sich uns anzuschliessen. Zwolf Minuten spàter stiessen wir auf

den Bâb, einen Nebenfluss, der, bei einer Breite von etwa 20 m, geringe Wassermengen mit

sich fùhrte. Der Pfad ging in sùdlicher Richtung durchweg làngs seines linken Ufers. Weiter

in S 10° O stiessen wir um 9 Uhr 12 Min. auf den Warongîam, der sich in geringer Entfer-

nung in den Bâb ergoss. Nach seinem Durchschreiten, wurde der Marsch in S 30° O fort-

gesetzt. Um ç''^ Uhr liessen wir uns zu einer 20 Minuten wàhrenden Rast im Walde nieder,

wobei zugleich die von Jaso ans Jamskarôn mitgebrachten Kokosniisse verzehrt wurden. Auf

dem Weitermarsch in S 70° O standen wir nach wenigen Minuten unerwarteterweise aufs neue

an dem Bâb, der an dieser Stelle eine Breite von 10 m besass und in S 80° O floss. Nach

weiteren 5 Minuten gelangte man abermals an den Fluss, worauf er durchwatet wurde. An
seinen sandigen Ufern fanden sich lediglich einige Stùckchen Braunkohle und Sandstein. Wei-

ter in Sio°W ging es, unausgesetzt durch Wald, durch den Bach Timbâu und 5 Minuten

spàter durch den, ebenfalls in den Bâb sich ergiessenden Tangerân, dessen 10 m breites Bett

mit Sand und Kies bedeckt war. Nachdem wir in S 30° O, darauf in O und ferner in SO
weiter gewandert waren, ging es um 10 Uhr 40 Min. durch den kleinen, in SW fliessenden

Bach Nimburu. Zu beiden Seiten des Pfades stellten sich hierauf Sagopalmen ein und dement-

sprechend war das durchzogene Gebiet âusserst morastig. Um 5 Minuten vor 1 1 Uhr wurde

der schlammige Bach Samajaka und zwei Minuten spàter der 6 m breite, in S 30° W flies-

sende Dâmum, in dessen Bett zahlreiche Sandsteingeschiebe lagen, passirt. In SO weiter aus-

schreitend, kamen wir um 1 1 Uhr 6 Min. durch den 4 m breiten Bach Sendâm, der ebenfalls

viele Sandsteingerolle mit. sich fiihrte und in NW floss. Als darauf die Richtung S 10° O und

weiter S 5° O eingeschlagen worden war, ging es eine zeitlang durch Alang-Alang, das aber

sehr bald wieder dem Walde Platz machen musste. Die vielen, zu beiden Seiten des Pfades

umherliegenden Gerolle bewiessen, dass wir uns in einem Sandsteingebiet befanden, in dem

wir uns, wàhrend des Aufenthaltes in der Landschaft, eigentlich unausgesetzt bewegten. Um
1 1 Uhr 25 Min. gestattete der lichter werdende Wald den ersten Durchblick und in blauer

Ferne, in N 40° W, gewahrte man den Berg, hinter dem Demta liegt. Sehr bald horte der

Wald ganz auf und trat an seine Stelle hohes Schilfgras. Wenige Minuten spàter, um 1
1

'/j Uhr,

war Jamskarôn, das erste, in 90 m Hohe liegende Dorf von Nimburan erreicht worden, von

dem aus wir einen freien und schonen Ausblick auf das im O liegende Gebiet hatten. Man

schaute auf eine weite, iiber und ùber bewaldete Talebene herab, in der nur an einer, etwa 8 km
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entfernten Stelle aufsteigender Rauch bemerkt wurde. Wie man uns mitteilte, waren die

Bewohner des Dorfes Oiném mit dem Roden beschàftigt, um Platz fiir neues Gartenland zu

schaffen. In S I2°0 lag am Abhange des Berges Kami'm das Dorf Songn'.

In einem sehr solide gebauten, aber noch nicht ganz fertigen Hause hatten wir uns

niedergelassen, um unser Frùhstùck zu verzehren. Ausser den zum Zuschauen sich einstellen-

den Eingeborenen, batte sich auch der ternatische Hândler Bedaun eingefunden. Wir beschlos-

sen den Marsch nach der Kohienfundstelle fortzusetzen und brachen daher um i2'/4 Uhr

wieder auf. Zunàchst ging es in sùdlicher Richtung bergabwàrts, gleich darauf in S 40° W und

alsdann in SO. Van Nouhuys, der die Vorhut bildete, befand sich bereits bei dem Dorfe

Songn', als wir mit der Begrùndung, dass der eingeschiagene Weg nicht der richtige sei,

zurùckgeiufen wurden. Wie indessen spàter ruchbar wurde, war dies nur eine Finte gewesen

und hatte der Korano von Tarfi'a Jaso veranlasst uns nach Inosahàri zu fùhren, wo bel dem

dort stattfindenden Schlachtfest auch etwas fur ihn abfallen wiirde.

Nach der Umkehr wurde erst NW- und darauf Westrichtung eingeschlagen. Nachdem

wir an 8 Hiitten vorbeigelangt waren, wurde um 12 Uhr 37 Min. der in N 20° W fliessende

Bach Tandâm, dessen Bett mit Sandsteingerollen erfiillt war, durchschritten. Etwa 12 m wei-

ter ging es abermals durch einem mit derartigen Geschieben versehenen, nur etwa 3 m brei-

ten Bach, worauf sich der Pfad zunàchst in N 80° W und weiter in N 20° W hiigelan, iiber

Sandsteingerolle fùhrend, nach dem Dorfe Bori fortsetzte. Es bestand aus 6 Hàusern, die

sich dadurch auszeichneten, dass die Dàcher fast bis zum Boden reichten. Nach kurzer Rast

ging es in S 80° W bergab, bergan, wobei der Majéi in weiter Ferne, in N 20° W, gewahrt

werden konnte.

Mit dem Glockenschlage i Uhr trafen wir in dem Dorfe Inosahàri ') ein, das mindes-

tens 16 Hàuser zàhlte. Auf einem freien Platze lag eine grosse, aus Pandanusblàttern verfer-

tigte Matte, auf der 2 Mànner damit beschàftigt waren das Fleisch von 2 Schweinen zu zer-

legen und aus den Stùcken gleich grosse, sorgfàltig umwickelte Pakete herzustellen. Die beiden

Leute waren dermassen in ihre Arheit vertieft, dass wir fur sie lediglich Luft waren, obwohl

keiner von ihnen vorher einen Weissen gesehea haben dùrfte. Umstanden wurde die Matte

von einer Korona andachtsvoll dreinschauender Mànner und Frauen. Noch grosseres Interesse

bekundeten aber ein paar Dorfhunde, die, wohl wissend, dass von dem Fleische nichts fur

sie abfallen wiirde, wenigstens hofiften an der blutgetrânkten Matte naschen zu konnen. Ein

kràftiger Ellenbogenstoss wies sie aber bei jedem Versuch der Annàherung in die Schranken

zurùck. Neben der Matte stand eine grosse, mit Kokosnùssen beladene Tragbahre, dazu be-

stimmt die Festfreude erhohen zu helfen.

Der 193 m hohe Hùgel war

ein vortrefflicher Aussichtspunkt.

Im Norden lag vor uns eine weite.

weite Ebene, ein wahres, bis zum pig. 126. Beigland hinter Taifia nnd Demta.

Stillen Ozean reichendes Waldmeer,

in dem auch nicht die kleinste Lùcke bemerkbar war. Mehr nach Osten zu gewahrte das Auge
das hinter Tafi'a sich erhebende Bergland, das allmàchlich ansteigend, hinter der Demta-Bai

l) Tesoeari nach der Kaite von F. J. P. Sachse (Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Gen. (2) 29. 1912. N° I).
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seine grosste Hohe mit dem Majéi erreicht (Fig. 126). Vor diesem Rùcken lagen kleinere be-

waldete Hùgel, wàhrend den Vordergrund eine ebenfalls bewaldete Ebene bildete.

Von Hàuptlingen war weder in Inosahâri, noch sonst in der Landschaft etwas zu be-

merken, wohl aber tat sich einer hervor, der das grosse Wort fuhrte und dementsprechend
viel bei seinen Landsleuten galt. Er hatte ein offenes und intelligentes Gesicht (Fig. 127).

Da der Ort des Wassers entbehrte, so konnten wir

unsere Hutten dort nicht aufschlagen. Unter der

Fùhrung des Redegewaltigen vvurde um 2 Uhr der

Weitermarsch in westlicher und nordwestlicher Rich-

tung angetreten, worauf innerhalb 10 Minuten das

Dorf Kwasin erreicht wurde. Weiter nach W konnte

man an einem Abhange das etwa 6 km entfernt

liegende Dorf Singré bemerken. Nunmehr ging es

in nordlicher und darauf westlicher Richtung bereab

und trafen wir, nachdem wir an Bananengàrten

vorbeigekommen waren, um 2'/^ Uhr an dem 12 m
breiten Elusse Kebù ein, der in nordlicher Richtung

floss und dessen Bett mit Sandsteingeschieben, die

z. Tl. eine betràchtliche Grosse erreichten, erfùllt

war. Es fehlte auch nicht an GeroUen eines Konglo-

merates sowie eines grauen Tones.

Nachdem ein noch wàhrend des Aufschla-

gens der Hutten niedergehendes, heftiges, halbstùn-

diges Regenschauer sein Ende erreicht hatte, ver-

abschiedete sich der Korano von Tarfia mit seinem

Gefolge, da ein wichtigeres Geschàft, bei dem er nicht

zu kurz gekommen sein wird, seiner in Inosahâri

harrte. Zu seiner Ehre muss ich aber sagen, dass

er am folgenden Morgen (i. Juli) bereits bei Tages-

anbruch in unserem Lager erschien. Nach Abbruch

desselben wanderten wir zunàchst wieder nach

Inosahâri, in dem VAN NOUHUYS ein Gruppenbild

aufnahm (Fig. 128, Taf. VI), um darauf um 8 Uhr

unseren Marsch auf dem Rùcken in SO fortzusetzen.

Nach Ablauf einer Viertelstunde standen wir am

Fig. 127. Der Korano von Nimburan. Rande eines breiten Tales hinter dem sich ein be-

waldeter Hiigelrùcken erhob. Bereits nach Ablauf

von 3 Minuten betraten wir das aus 4 Hutten bestehende Dorf Maiu, von dem aus in N 70° W
eine grosse grùne Flàche, Dùum genannt, bemerkt wurde, zugleich in N73° W das Dorf Kuimena.

Fiinf Minuten spàter tauchten noch 9 Hàuser auf, die ebenfalls zu Maiu gehoren sollten. Es

hatte geradezu den Anschein, als ob wir in der Landschaft umhergefùhrt wùrden, um allem

Volke gezeigt zu werden '), denn wie die Karte zeigt (Fig. 108), gab es einen kùrzeren Weg.

i) Nach den wàhrend der Fahrt auf dem Moaif hérgeziihlten Namen: Boinôm, Songri, Mairi, Koiném, Koidi,
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Fig. 131. Fraiicn uiul Kiiulcr aus der I ,aiul>cliall Ninilniraii.
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Wir bogen nunmehr in S 25° W, alsdann in S ab, um talwàrts zu wandern. Noch vor

dem Erreichen der Talsohle stellten sich Sagopalmen ein. Nach einem weiteren Abstieg in

S 30° W, erfolgte um S^^ Uhr die Ankunft am Bâche Bakâ, der in einer westlichen Richtung

fliessend, sich spàter in den Kebû ergoss. An seinen Ufern trat ein blauer, schiefriger Ton,

mit einem Streichen von N 70° W—S 30° W zutage. In dem 5 m breiten Bett lagen dagegen

zahheiche SandsteingeroUe. Nach einer Rast von 3 Minuten durchwateten wir den Bakà

schwenkten nach S ab und schlugen 5 Minuten spàter die Richtung S 80° O ein. Um 9 Uhr

stiess man abermals auf Schieferton (Saizton) und unterhalb desselben fand sich ein kleines

Becken von ^j^ m Durchmesser, das geringe Mengen salzigen Wassers enthielt. Die Quelle hiess

Baigîp. Auf die an die Eingeborenen gerichtete Frage, ob ihnen die Herkunft des Wassers

bekannt sei, waren sie sofort mit der Antwort bei der Hand, dass es aus dem Meere komme.

Sie zeugte von guter Beobachtung und ich vermochte es nicht iibers Herz zu bringen sie

durch die Gegenfrage, wie das Seewasser so hoch steigen konne, zu verwirren. Die Schichten

zeigten ein Streichen in S 80° O und ein steiles Einfallen nach S 10° W. Weiter aufwàrts ging

der Pfad steil bergan in SW. Um 9 Uhr 1 1 Min. trafen wir an dem Bach Erambùa ein,

dessen Bett nur 2 m breit und mit Sandsteinblôcken erfiillt war. Oberhalb seines Ufers fand

sich eine Bank von Schieferton. Auf dem nunmehr folgenden steilen Anstieg ging es uber

NO—SW streichende und nach SO einfallende Sandsteinschichten.

Um 9'/4 Uhr liessen wir uns zu einer 10 Minuten wàhrenden Rast nieder und setzten

alsdann den Marsch in siidostlicher Richtung fort, auf dem wir im Norden einen weiten

Talkessel erblickten. Einem iiberaus steilem Anstiege folgte unmittelbar die Ankunft in dem, in

200,5 ni Hohe liegenden Dorfe Sauwéna, von dem aus der hinter der Demta-Bai aufragende Berg

in N 5° O lag. Darauf ging die Wanderung nach dem in N 40° O, zwei km entfernt, auf einem

mit Kokospalmen bedeckten Hùgel liegenden Dorf Daichna, das 5 Hàuser zàhlte. Die uns ge-

reichte Kokosmilch gab den Anlass zu einer kurzen Rast. Um 10 Uhr 18 Min. ging es in

der Richtung S 75° O und S weiter, worauf bereits 8 Minuten spàter die Ankunft in dem

grossen, aus 20 Hàusern bestehenden Dorfe Boinôm erfolgte, das sich durch ein eigentumlich

gestaltetes Grabmal auszeichneté '). Als wir bei einem Hause vorbeikamen, dessen Dach fast

den Erdboden berùhrte, kroch zu unserer Uberraschung mit einemmale der ternatische Hàndler

SalomolÉ hervor. Seine Wohnstàtte befand sich in Mûris, weshalb er — wie wir bereits

sahen — den Tarfiern ein Dorn im Auge war. Er hatte sich denn auch beim Herannahen

dieser Leute versteckt und erst die Gegenwart von Weissen hatte ihm wieder Mut eingeflosst.

Am Wege lagen uberall SandsteingeroUe umher. Wir passirten darauf das aus 17 Hàusern

bestehende Dorf Kisimanatâ und setzten den Marsch in N 80° O fort. Es folgte ein steiler

Abstieg in S 60° W und W, worauf im Talgrunde sich viele Sagopalmen einstellten. Um
5 Minuten vor 1 1 Uhr befanden wir uns aufs neue an dem in nordlicher Richtung fliessen-

den Kebû, der gewaltige GerôUmassen von Sandstein sowie von Konglomeraten und Schiefer-

tonen, wie bei dem am Morgen verlassenen Lager, mit sich fùhrte, ausserdem aber auch ver-

einzelte Brocken von Kohle. Als wir uns gen SW wandten, bemerkten wir zu unserer Rechten

abwàrts fliessend, den Bergbach Kwabili ; darauf fuhrte der Pfad hùgelan ùber Lehm und

Boidab, Nimbu, Seromdi, Jemend, Kienâi, Tabu. Kuimena, Mère, Japé und Oininisamom zu uiteilen. muss uns der Besuch

einiger Dorfer doch geschenkt worden sein. Die Liste war iibrigens, wie die Evfahrung gelehrt bat, unvollslandig.

i) Abbildung bei G. A. J. van der Sandf.. Nova (niinea 3. 1907, Fig 171.
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Sandsteinblocke. Nach einer von ii/'^— ii Uhr 40 Min. wàhrenden Rast, ging es abwechselnd

bergan und bergab, erst in SW und darauf in S 20° W. Ein kurzes, aber heftiges Regen-

schauer zwang uns von 11 Uhr 50 Min. bis 12 Uhr in einer Hutte Schutz zu suchen. In

westHcher und ferner siidwestHcher Richtung ging es nunmehr auf schlechtem Pfade zum Bâb

abwàrts. Auf diesem Abstiege fanden sich Schiefertone, denen ein schmales Flozchen eingelagert

war. Darauf wurde der Sesâ, kurz vor seiner Mùndung durchschritten, um unmittelbar darauf

in den Bâb zu gelangen, dessen Bett von einer ungeheuren Menge von Blocken eines harten

Sandsteines erfullt war (Fig. 129). Daneben fanden sich auch Fragmente von Kohlen sowie

Fig. 129. Sandsteinblocke im Bett des Bâb.

von Mergel mit Melanien. Auch an beiden Gehàngen des Taies konnten ausgedehnte Schotter-

ablagerungen beobachtet werden. Wir fanden am rechten Ufer ùber dem Flussniveau ein

Braunkohlenfloz in schwebender Lage, das mindestens i m Màchtigkeit besass, an dem das

Hangende und Liegende aber nicht zu beobachten. war. Es konnte jedoch am Abhange jen-

seits des Sesâ in der Hohe als Einlagerung in den Tonen verfolgt werden.

Wir hatten inzwischen das Lager ganz in der Nâhe dièses, zwischen dem Bâb und

Sesâ Hegenden Flozes aufschlagen lassen. Der tonige Boden war ganz aufgeweicht und das

um 2';2 Uhr niedergehende heftige, einstùndige Gewitter trieb uns nur zu schnell unter das
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schùtzende Dach. Da sich der Regen in den Abendstunden aufs neue einstellte, so gehort

der Aufenthalt in dem Schlammpfuhl nicht gerade zu den angenehmsten Erinnerungen.

Was am vorhergegangenen Tage des Unwetters wegen verabsàumt worden war, musste

in aller Friihe am 2. Juli nachgeholt werden. Wir wanderten in dem Bett des Bâb, unaus-

gesetzt iiber Sandsteinblocke kletternd, etwa 100 Schritt in siidwestlicher, darauf ebensoviel

in sudlicher und in S 20° 0-Richtung aufwàrts, wobei zugleich das Bett sich je langer je mehr

verengerte. Am rechten Ufer bemerkte man einen grossen Erdschlipf und die dadurch abge-

glittenen Tonmassen hatten das Flussbett an einer Stelle bis zur Hàlfte ùberschiittet. Nach-

dem weitere 100 Schritte zuriickgelegt waren, stellte sich am linken Ufer ein brockeliger Schie-

ferton ein, der in einer Màchtigkeit von i '/2 ti aufgeschlossen war. Die nàchsten 50 Schritte

wurden in der Richtung S 30° W zuriickgelegt und am Ende dieser Strecke stiessen wir auf

den 4 m hohen Aufschluss eines blauen zàhen Tones, in dem sich mehrere Exemplare einer

grossen und dickschaligen Arca vorfanden. Nach weiteren 150 Schritten, wobei wir noch

immer unausgesetzt iiber Sandsteinblocke zu klettern hatten, standen wir mit einemmale an der

Fundstelle (Fig. 130). Zu oberst fand sich

ein ganz mit Melanien erfùUter Mergel,

40 cm mâchtig. Darunter folgte ein nur

15 cm màchtiges Kohlenflozchen, auf den

kohlehaltiger Schieferton folgte (i'/2 ni). Er

enthielt Fragmente einer Ostrea und ging

allmàhlich in einen dunklen Ton iiber. Das

Liegende bildete ein Braunkohlenfloz, das Y\g. 130. Bvaunkohlenflôze im Obeilauf des Bâb.

in einer Màchtigkeit von '/.^ aufgeschlos-

sen war. Wie aus der Abbildung zu ersehen ist, geht durch die Ablagerung eine Verwerfung.

Die Schichten besitzen am Abhange ein SO—NW gerichtetes Streichen mit einem Fallen nach

NO unter 15°. Das Fluss besass an dieser Stelle nur noch eine Breite von 10 m. Man konnte

beobachten, wie sich beide Floze nach dem jenseitigen Ufer mit entgegengesetztem Einfallen

fortsetzten und sich dort am Abhange bis in reichlich 30 m Hohe verfolgen liessen. Was
unter ihnen lag, war nichts als blauer Ton.

Aus der Beschafifenheit der Ablagerung geht hervor, dass wir es mit einer kiistennahen

Bildung zu tun haben. Der blaue Ton ist genau derselbe, wie derjenige welchen wir am Tawa-

rin, am Tamar sowie am Erisangra kennen gelernt hatten. Die unbedeutenden Kohlenablage-

rungen sind als Moorbildungen aufzufassen, die an den genannten Flùssen wieder von marinen

Tonen ùberlagert wurden, wàhrend hier am Bâb eine Sùsswasserbildung folgte. Der Fluss zog

sich allmàhlich verengernd in S 40° W weiter aufwàrts. Wie unsere Begleiter sagten, war das

jenseits desselben, im S liegende Gebiet unbewohnt. Es war das einzige Mal wàhrend unserer

Reise, dass wir einen derartigen Bescheid erhielten. Unbeantwortet mussten wir die Frage

nach der Herkunft der ungeheuren Menge der Sandsteingeschiebe, die das Bett erfùllten,

lassen. Von dem hoheren Gebirge, von dem sie herriihren mussten, war nichts zu bemcrken.

Den Eingeborenen von Nimburan war unser Interesse fur die Kohlen ganz unverstànd-

lich. Einer, der sich fur besonders schlau hielt und wie ein echter Papuane in erster Linie

an seinen Bauch dachte, meinte, dass wir sie als Nahrungsmittel benutzcn woUten.

Als wir in das Lager zurùckkehrten, war so ziemlich ailes schon zum Abmarsch bcreit.
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Um S' ^j Uhr traten wir die VVanderung wieder an, folgten aber einem anderen Pfade als dem,

auf welchem wir gekommen waren. Es ging nàmlich den Bâb zunàchst vveiter stromabwàrts in

N 15° W bis N 20° W. Nachdem auf dièse Weise eine Strecke von etwa 100 m zurùckgelegt

worden war, wurde in N 30° O vom F'iusse abgeschwenkt, um durch Wald und Sagosumpf

alsbald hiigelan zu steigen. Um 8 Uhr 50 Min. gelangten wir wieder auf den am vorigen

Tage zurùckgelegten Weg. Um Uhr war der Kebû, an dem 10 Minuten lang gerastet

wurde, erreicht worden. Ein feiner durchdringender Regen begann niederzurieseln, der ange-

nehme Aussichten fur den weiteren Verlauf unserer Wanderung erôffnete. Bergan ging es zum

Dorfe Kisimanatâ, in dem die Ankunft um 9 Uhr 40 Min. erfolgte, wo uns Kokosnùsse

gereicht wurden und van Nouhuys eine Gruppe von Frauen auf die photographische Flatte

bannte (Fig. 131, Taf. VI). Von dort fùhrte der Pfad weiter in N 30° W, worauf sich nach

Ablauf von 5 Minuten zu unserer Rechten ein tiefes Tal auftat, an dessen oberen Abhang

ein aus 5 Hutten bestehendes Dorf zu gewahren war. Zugleich wurde der hinter Demta auf-

ragende Berg in N 10° W sichtbar. Die Wanderung wurde in der Rich'tung N 60° W fortgesetzt

und nach Ablauf von 5 Minuten der Steilabsturz, unter Zuhulfenahme der Luftwurzeln, ab-

wàrts geklettert. LORENTZ hatte dabei das Missgeschick auszugleiten und den Abhang her-

unterzukollern, glùcklicherweise ohne dabei zu Schaden zu kommen. Nachdem wir weiter Liber

die N 30° O—S 10° W streichenden Sandsteinschichten gelangt waren, hatten wir um 10 Uhr

47 Min. die Salzquelle Baigîp wieder erreicht (s. oben p. 285), deren Becken nunmehr, infolge

der letzten Regengiisse, bis zum Uberlaufen gefùllt war. Man bemerkte diesmal ùbrigens darin

einige vom Boden aufsteigende Gasblasen. Auf schlùpfrig gewordenem Pfade trafen wir um 1

1

Uhr 10 Min. in dem Dorfe Maiu ein. Am Eingange ereignete sich ein bemerkenswerter Vorfall.

Ein Eingeborener ersuchte uns 4 Europâer mit wùrdevoller Miene einen Augenblick still zu

halten. Mit einem langen Stabe bewaffnet, stellte er die Lange eines jeden durch das Einhauen

einer Kerbe fest. Ohne Zweifel wird dièses Dokument noch wiederholt eine Rolle bei den

Zusammenkùnften der Nimburaner gespielt haben.

Um 10 Uhr 40 Min. ging es bergab in N 15° W, worauf nach Ablauf von 12 Minuten

das Eintreffen in dem Dorf Boinom (12 Hàuser) erfolgte. Von dort stiegen wir in N 30° W
bergan, worauf sich die Wege trennten. Der eine fùhrte nach Inosahari, der andere, den wir

einschlugen, in NW nach Jamskarôn, wo die Ankunft um 12 Uhr 10 Min. erfolgte. Wàhrend

der Mittagsrast wurde uns mitgeteilt, dass auf die Landschaft Nimbaran in ostlicher Richtung

die Landschaft Brâp folgte.

Trotz des an Gewalt zunehmenden Regens wurde zum Aufbruch geblasen. Um i Uhr

35 Min. wurde der Bach Nimburu, um i Uhr 40 Min. der Tangerân, um 2 Uhr der Tim-

baran und eine halbe Stunde spàter der Bâb passirt. Der Pfad war in dem eingeweichten

Boden stellenweise grundlos geworden. Am Bâb hatte der Regen seine Tâtigkeit eingestellt,

es wàhrte aber noch 2 Stunden, ehe wir die am 30 Juni verlassene Stàtte Tawetôn am Moaif

wieder erreichten. Es stellte sich dort heraus, dass die Tarfier oben in Inosahari 2 Sàcke mit

Reis und einen Behâlter mit Alkohol zurùckgelassen hatte, ohne die wir die Abfahrt nicht

antreten konnten.

Sie waren am Morgen des 3., der uns heiteres Wetter bescheert hatte, noch immer

nicht zur Stelle. Schliesslich, nachdem noch Botschafter ausgesandt worden waren, trafen

die Tarfi'er samt den noch fehlenden Gegenstànden ein. Als Letzter erschien um 12 Uhr der
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Pai tuwa, der alte Herr mit der Dragonermiitze, der wàhrend unseres Aufenthaltes in der

Landschaft unsichtbar gewesen war. Ein zunehmendes Unwohlsein hatte ihn in Inosahari an

das Haus eines Gastfreundes gefesselt. Sein leidender Zustand flossten den Nimburanern die

grôsste Sorge ein, da im Todesfalle die Tarfier unfehlbar behauptet hàtten, dass er von ihnen

behext worden sei, eine Tat, die Sùhne geheischt hatte. Pai tuwa wurde in einer ad hoc ver-

fertigten Tragbahre nach dem Lager befordert und geradezu riihrend war es zu sehen, wie

der Korano von Inosahari den langen Kerl in seine Arme nahm, um ihn den Abhang am
Flusse hinunter ins Boot zu tragen. Er geriet dabei bis ùber die Knie in den Schlamm und

hâtten nicht hùlfreiche Hànde zugegriffen, so ware keinem von beiden ein Schmutzbad erspart

gebHeben.

Bereits wàhrend der Fahrt den Moaif aufwàrts hatte ein Tarfi'er uns verraten, dass in

dem Gebiet zwischen dem Fluss und Demta, der einsam dahegende See Trambuâi làge, der

den Umfang der Matterer-Bai besàsse und in dessen Mitte sich eine Insel befànde. Es reizte uns

diesen See aufzusuchen, was jedoch nicht in Begleitung der Tarfier geschehen durfte, da sie

mit den Bewohnern der Landschaft Mûris, die dabei nicht zu umgehen war, auf dem Kriegs-

fusse standen. Um unsere Absicht dennoch verwirkHchen zu konnen, hatten wir den Hàndler

Bedaun in Jamskarôn als Fiihrer und ausserdem 5 Nimburaner aïs Tràger in Sold genommen.

Die Tarfier waren wàhrend der letzten Tage sehr làssig gewesen, geradezu erbost waren

sie aus Brotneid aber dariiber, dass den Nimburanern ein Verdienst zugewendet werden sollte,

der ihnen notgedrungener Weise entgehen musste. Sie suchten an diesen daher nicht allein

durch unangemessene Behandlung ihr Mùtchen zu kiihlen, sondern wollten sie sogar nicht

einmal bei der Abfahrt von Taweton in die Kanus zulassen.

Wir hatten das Lager um i'/^ Uhr verlassen und trafen bereits nach einer halbstiindi-

gen Ruderfahrt vor der Mùndung des Tangâm ein. Unseren Kuhs muss wàhrend derselben

der zu unternehmende Marsch in den schwàrzesten Farben geschildert worden sein, denn als

nunmehr ausgestiegen werden sollte, erklàrten sie einstimmig, dass sie krank seien. Van Nou-

HUYS, der uber die notige Erfahrung mit dem Umgang von Simulanten verfùgte, untersuchte

einen jeden und liess aile diejenigen, welche auch nur mit eineni kleinen Leiden behaftet

waren, nach Tarfi'a weiterziehen. Einer der 7, die fur gesund erklàrt worden waren, lehnte

es dennoch standhaft ab den Befehlen Folge zu leisten, weshalb ihm die sofortige Entlassung

angekùndigt wurde.

Unter diesen Umstânden erfuhren die mitzunehmenden Vorràte eine noch grossere

Einschrànkung und in der Eile, mit der eine neue Verteilung der Lasten vorgenommen wer-

den musste, wurden auch manche Kleinigkeiten, wie der wàhrend des nàchsten Tages schmerz-

lich entbehrte Kaffee, ùbersehen.

Nach der Landung wurde um i Uhr 50 Min. endlich der Marsch angetreten und

zunàchst der tief in den braunen Ton eingeschnittene Tangâm durchwatet. Nachdem der

Abhang an seinem linken Ufer erklettert worden war, ging es sogleich durch den Wald in

sudostlicher Richtung, worauf zunàchst der wenig Wasser enthaltende Bach Angiap passirt

wurde. In NO gelangten wir alsdann wàhrend einer kurzen Zeit wieder an den Tangâm ; in

l) Selbstveistàndlich wurde er bis zu unsevem Verlassen der Humboldt-Bai nocli mit durchgefiittert, aber der

Lohn wurde ihm nur bis zum 3. Juli ausbezahlt. Er besass ilbrigens noch die Naivit.tt sich seinen Ungehorsam ausdriick-

lich bescheinigen zu lassen. Dièse auf einem Foliobogen niedergelegte Erklarung wurde ihm spater ausgehSndigt.

Nova Guinea. IV. Reisebericht. 37
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der darauf eingeschlagenen Nordrichtung um 2 Uhr 10 Min. durch den in W fliessenden Bach

Kwasanké und 4 Minuten spàter durch den Bach Bujambé. Um 2 Uhr 20 Min. musste ùber

einem Baumstamme der Bach Butunga passirt werden. Das durchwanderte Gebiet war volHg

eben und mit unzàhHgen Wasserarmen durchschnitten. Der Boden setzte sich aus einem blàu-

lichen, ausserordenthch milden Ton zusammen, der sich fast wie Seife anfùhlte und durch

seine Schliipfrigkeit das Gehen auf demselben ausserordenthch erschwerte. Nachdem um 2^/2 Uhr

das Bàchlein Mandibu durchwatet worden war, gelangten wir aufs neue an den Tangâm,

worauf 2 Minuten nach dem Verlassen desselben ein Baumstamm ùber den ziemHch breiten

Fig. 132. Der See Trainbudi von seinem Westufei' aus gesehen.

Bach Ungu fùhrte. Fùnf Minuten spàter trafen wir abermals an dem 15 m breiten Tangâm ein,

wanderten eine Strecke làngs seines Ufers, um ihn um 2^/^ Uhr zu durchschreiten. Um 3 Uhr

trafen wir an dem 4 m breiten Kendrâ ein und mussten uns 10 Minuten spàter dazu ent-

schHessen das Nachtlager an seinem Ufer aufzuschlagen, da, nach Angabe des Fùhrers, kein

besserer Platz in erreichbarer Nàhe zu finden war.

Eine Freude war es nunniehr zu sehen in wie ausserordenthch geschickter Weise sich

unsere Tràger aus Nimburan bei dem Aufschlagen der Hùtten anstehten, ein Umstand den
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die Kulis sofort dazu benutzten, um die Hànde in den Schoss zu legen. Ja, noch mehr, sie

erhoben keinen Einwand als die Nimburaner auch die Aste ans dem Walde fiir die ihrigen

herbeischleppten. Und als ob der Taten noch nicht genug geschehen, schnitzten sie nach dem

Abendessen zwei Bambusfloten, auf denen sie uns etwas vorspielten ').

Nach einer recht unbehaglichen Nacht, wâhrend der sich auch die Mosquitos recht be-

merkbar gemacht hatten, konnten wir am Morgen des 4., wiederum dank der Unverdrossen-

heit der Nimburaner, bereits um 7 Uhr 20 Min. den Weitermarsch antretcn. VVenige IMinuten

nach dem Verlassen des Lagers mussten wir den Rendra durchwatcn, um bereits 5 Minuten

darauf in nordUcher Richtung einen aus Korallenkalk bestehenden Hiigelrucken aUfwàrts zu

steigen. Um 7 Uhr 40 Min. hatten wir den Bach, der den Trambuài-See entwâssert und fur die

Zwecke des Fischfanges mit Staketen versperrt war, erreicht. Nach einer Wanderung von

5 Minuten lângs eines steilen, aus Korallenkalk bestehenden Abhanges, lag plotzlich der ge-

suchte See einsam und verlassen vor uns im hellsten Sonnenschein ausgebreitet. Seine Flàche

war so spiegelglatt, dass das photographische Bild (Fig. 132) bei der Umkehrung beinahe der

unmittelbaren Aufnahme des Gegenstandes entspricht. Wie schade, dass es nicht moglich ge-

wesen war, bereits in den Morgenstunden des vorhergehenden Tages von Tawetôn abzufahren,

da wir alsdann noch die Nachmittagsstunden und einen Teiles dièses Morgens auf die Unter-

suchung hatten verwenden konnen.

Wàhrend das etwa 300 m lange Sijdufer flach,

sumpfig und mit Sagopalmen bedeckt war, zeigten

sich am Ostufer Hùgel, die im sùdlichen Telle eine

Hohe von etwa 250 m erreichten. Die ganze Umgebung
des Sees war ausserdem dicht bewaldet. Wie unser

Gewàhrsmann ganz zutrefifend angegeben hatte, war

auch eine Insel vorhanden, die jedoch im nordlichen

Telle lag und aus zwei bewaldeten Hùgeln bestand

(Fig. 133). Ihr Name ist Kaudâi. Von tierischem Leben

war nicht allzuviel zu bemerken. Man sah ein sich

sonnendes Krokodil und ein darauf abgegebener Schuss

erzeugte wohl ein mehrfaches Echo, doch wurde das

Ziel verfehlt. An den Bàumen hingen an mehreren

Steilen zahlreiche Kalongs \Pteropus\ und mit dem

Netze fielen im See einige MoUusken -) sowie ein

vereinzeltes Fischchen in unsere Hànde '^).

Nach einem bis um 8 Uhr 5 Min. wàhrenden

Aufenthalte wurde die Wanderung in N 10° W an

dem sich làngs des Westufers hinziehenden steilen Abhanges fortgesetzt. Als wir das spitz zu-

laufende, scheinbare Ende erreicht hatten, iaberschritten wir den Riicken und bemerkten nun-

1) Vor dem Abmarsch kleUerte einer der Nimburaner nocli in einen Baum, um dièse Floten darin zu verber-

gen, auf dass keines Weibes Blick auf sie fallen konnle.

2) Melaiiia scahra Millier, Paludina tricostata I.esson var. clcga>is Havay und P/iysa protcus Less. (A. Bava y.

Mollusques terrestres et fluviatiles. Nova Guinea 5. p. 272, 276, 279.

3) Gobiiis {Hovciieni Blkr. ?). (Max Weiîer. Siisswasserfische von Neu-Guinea. Nova Guinea 5. p. 260).

1 : 12000.

133- K>i'te des Trambudi-Sees.
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mehr, dass der See sich weiter in eine schmale lange Bucht fortsetzte. Nachdem ein Teil der

Bucht umwandert und ein darauf folgender Rucken ùberschritten worden war, gelangten wir

abermals an eine schmale, diesmal aber nur 50 m breite Bucht, in der zvvei fur den Transport

von Sago bestimmte kleine Kanus lagen ').

Nunmehr ging es in nordlicher Richtung hùgelan, um alsbald in N 10° O und darauf

wieder in N zu marschiren. Nachdem wir um 9 Uhr 35 Min. auf der Hohe angelangt

waren, fùhrte der Pfad — noch immer iiber Korallenkalk — bergab durch ein enges wasser-

loses Tal, worauf allmahlich wiederum hùgelan, in N und N 20° O, gestiegen werden musste.

Nach kurzer Rast vvurde die Wanderung in einer nordlichen Richtung fortgesetzt. Kaum hatten

wir uns jedoch um 10^/4 Uhr eine Ruhepause gegonnt, als der Regen einzusetzen begann.

Bald nachdem der Wiederaufbruch erfolgt war, kamen wir an einer kleinen Schutzhùtte vorbei,

in der bereits einige Tràger hockten. Mit Recht meinte VAN NoUHUYS : „Wenn wir uns hier

niederlassen, kommen wir heute ùberhaupt nicht mehr weiter." Also vorwàrts ! Es wàhrte

nicht lange mehr, dass der Abstieg ùber die steilen Korallenkalkfelsen anfing, zugleich be-

gannen aber die niedergehenden Regenmassen sich ins Ungemessene zu steigern. Die Pfade

wurden zu rauschenden Bàchen und als wir gar ins Tal gelangt waren, gab es nur noch ein

unausgesetztes Waten durch Wasser und Schlamm.

Um 12'
'4 Uhr erreichten wir den in sùdostlicher Richtung fliessenden Rebù, an dem

kurze Rast gehalten wurde. Ein jeder von uns Weissen bekam eine Schnitte Roggenbrot und

eine Scheibe Leberwurst aus Blechbùchsen, dazu nach Belieben klares Flusswasser. Die Trà-

ger hatten Gelegenheit ihren mitgebrachten Reis zu verzehren. Hierauf wurde der Fluss durch-

watet, um in nordlicher und darauf nordwestlicher Richtung einen Kalksteinrùcken zu ùber-

schreiten. Der Regen hatte inzwischen nachgelassen und horte wàhrend des Abstieges ganz auf.

Wir waren nunmehr in das trockene Bett des sich in maàndrischen Windungen durch

den Kalkstein hindurchschlàngelnden Bâches Benauwa gelangt, in dessen Bett sich hier und

da Wasseransammlungen vorfanden. Es war an einer dieser Steilen, dass unser Fùhrer Bedaun

erklàrte, dass sie die letzte sei und wir daher vor der Frage standen, dort unser Lager aufzu-

schlagen oder aber weiter zu marschiren, in der Voraussicht mit Anbruch der Nacht noch an Bord

der „Zeemeeuw" zu gelangen. Wir beschlossen die Entscheidung den Kulis zu ùberlassen, da

wir nicht wussten, ob sie den unserer noch harrenden Anstrengungen gewachsen waren. Ein-

hellig lautete die Antwort, dass sie lieber ailes daransetzen wurden, das gastliche Schift' zu

erreichen, als nochmals eine Nacht in der Wildernis, die doch unter allen Umstànden fur sie

die letzte gewesen wâre, zuzubringen.

Nach dem Verlassen des Benauwa ging es abwechselnd bergan, bergab, darauf aber

stetig ansteigend iiber Kalkstein, bis wir um 3 Uhr 10 Min. die in 391 m liegende Passhohe

erreicht hatten, auf der wir uns zu einer 20 Minuten wàhrenden Rast niederliessen. Alsdann

ging es unaufhaltsam abvvàrts, worauf wir um 4 Uhr den Ozean wiedersahen und zu unseren

Fùssen die schone Muris-Bai gewahrten. Bis zu diesem Punkte waren wir bei dem Ubergange

unausgesetzt ùber Kalkstein gewandert, an dessen Stelle nunmehr ein dunkler Basalttuff trat,

der sich zum Strande verfolgen Hess. Zugleich hatte der Wald Platz fur Gàrten, besonders

i) Die Kaite gibt nur annahernd dasjenige wieder, was wir von dem Westufer aus beobachten konnten. Es

kann daher von Genauigkeit nicht die Rede sein.
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solchen von Bananen, gemacht. Um 4^|^ Uhr erfolgte die Ankunft in dem klcincn Dorfe

Tawina, das auf steil stehenden Tuffschichten ruhte. Nachdem wir uns an den, von dcn

freundlichen Bewohnern heruntergeholten Kokosnùssen erlabt liatten, hielt es uns niclit langer.

Auf dem weiteren Abstiege horten wir alsbald zur Linken das Rauschen eines Wasserfalles,

den der Fluss Bau bildete, der bei dem Dorfe Orajarini miindete, in dem wir um 4'/^ Uhr

eintrafen. Von dort uns konnte man noch das auf der Hohe iiber dem Ostufer der Bucht

liegende Dorf Kerpedar erkennen '). In Orajarini trafen wir die beiden ternatischen Hàndler

JUNUS und SÊBEMA an, durch deren Vermittlung 3 Kanus besorgt wurden, die uns nach der

Matterer-Bai bringen sollten. In dem einen Kanu hatten, ausser einem Teile des Gepàckes,

LORENTZ, VAN NoUHUYS und ich Platz genommen. Inzwischen war die Dunkelheit herein-

gebrochen und^ in der irrigen Meinung in der Demta-Bai zu sein, wurde auf die Sùdwestecke

zugesteuert, wo aber die Durchfahrt nicht gefunden wurde. Nunmehr wurde ein Eingeborener

als Lotse mitgenommen, wodurch das Boot eine zu starke Belastung erfuhr. Bedenklich wurde

der Zustand als wir nach dem Auslaufen aus der Bucht in die Nàhe der Steilkùste gerieten, an

der die Brandung tobte. Zu unserem Gluck befand DUMAS sich mit einem Kanu in der Nàhe,

der das unserige durch die Ubernahme von LORENTZ entlastete. Ohne weitere Fàhrlichkeit

voUzog sich die Ruderfahrt durch die Demta-Bai sowie durch die, die Insel Manggai von dem

Festlande trennende Durchfahrt, in die Matterer-Bucht, worauf wir mit einem beseligenden

Gefùhle um 7 Uhr auf der „Zeemeeuw", nach lotàgiger Abwesenheit, wieder eintrafen. Die

Kulis waren inzwischen mit dem Rest des Gepàckes nach der Demta-Bai gewandert und wurden

dort von einem, vom Dampfer aus entsandten Boote abgeholt.

Wir waren diesmal in einem korperlich besonders abgerissenen Zustande zuriickgekehrt,

wenigstens LORENTZ und ich. Bei beiden waren die unteren Extremitàten mit teilweise in

Eiterung iibergegangenen Wunden, an denen die Hausfetzen herabhingen, iiberdeckt. Sie

wurden nach einer griindlichen Reinigung unter eine schùtzende Hiille von Karbolumschlà-

gen gebracht.

Die zoologische Ausbeute im Gebiet des Moaif, die Landschaft Nimburan mit einbegriften, be-

stand in : Lcuconoe adversus Horsf. ^). — Chalcopsittacus diiyvenbodci Dubois, Hypochaï-mosyna nihronotata

Wall., Seleucides ignoins Forst., Cicinnurus regins L. •*). — Gonyoccplialiis inodestus Meyer, G. godeffroyi

Peters, Lygosoma baiidinii Dum. et Bibr., Crocodilus porosus Schneider '). — Enygrus aspcr Gùnther ^). —
Raiia arfaki A. B. Meyer, Hyla niystax v. Kampen, H. bicolor Gray — Arius leptaspis Blkr. ^). —
Mclania dcnisonnicnsis Brot., M. iinifasciata Mûller, M. iuberculata MùU. var. pyramis Benson, N^eritina

ziczac L., N. cornea L., Hclix yPapuina\ grata Michaud, H. \Papuina\ Brazierae var. major J. Brazier,

H. \^Papuiiia\ tayloriana Ad. et Reeve, H. \^Papuina\ labium Ferruss., H. \_C/i/orifis'\ circumdata Ferruss.,

H. \_Chrisfigibba\ tortilabia Less., Nanina ciirina L., N. simp/ex Bavay, Cyclotus giittatus Pfr., Leptopoma

papuauiiin Dohrn, L. nielanosfoina Petit, PPelicina Idac Pfr., H. ncglecta Tapp. Canefri — Labienus impunc-

1) Am 2. Juni waren uns auf Metu Debi von einem Tarfier die Namen der folgenden Dôrfer in der Landschaft

Mûris hergezahlt worden : Wiénfdu, Djembortdu, Nantâu, Wasiautdu und Dagaretâu. Uns ist keines derseliien zu Gesicht

gekommen.

2) F. A. Jentink. Mammalia. Nova Guinea 5. p. 364.

3) L. F. DE Beaufort. Birds from Dutch New Guinea. liiid. p. 403, 405, 414.

4) Nelly de Rooy. Reptilien. Ibid. p. 377, 380, 383.

5) Th. W. van Lith de Jeude. Reptilien (Schlangen). Ibid. p. 522.

6) P. N. VAN Kampen. Amphibien. Ibid. p. 165, 173.

7) Max Weber. Susswasserfische von Neu-Guinea. Ibid. p. 207.

8) A. Bavay. Mollusques terrestres et fiuviatiles. Ibid. p. 275, 276, 278, 281, 282, 2S3, 284, 2S9, 290
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taius Kuwert'). — Tricholcpis grandis Lap., Atioinala Iniineralis Burra.*). — Litocenis rhoinbiciis Jord.').

—

Rhyparida pictipennis Jac, Stethoiiula palliata Jac, Cassena femorata Jac. '). — Aspidomorpha attstralasiac

Boisd. var. Douei Boh. — Icaria zonata Camer., /. australis Sauss. — Trigonaplariifrons Sm., T. keyen-

sis Friese, T. cincia Moscary ''). -— Rhytidoponera subcyanca subsp. intricata Emery, Odontomachus fyran-

iiicus F. Sm., Ltptoniynnex fragilis F. Sm., Camponotiis vitreus F. Sm., Polyrhachis mucronata F. Sm.

var. janthinogaster Emery, P. sexspinosa Latr. subsp. riigifrons F. Sm. — Dasypogon occlusus de Meyere,

Pseudoformosia mirabilis Giiér., Pyrellia sp., Miisca domestica L., Scholastes cinctus Guér., Acanthoneura

formosipennis Walk. (s. auch Nova Guinea 9, p. 366), Lonchaea sp, ^). — Eupro??iachus acutangiilus Br.,

Promachus muticus Br., P. wallacci Westw. — Neurothemis décora Brauer, Lyriothcmis meyeri Selys,

y.yxomma peiiolatum Rambur., Telebasis sp. — Scolopendra subspinipcs nmltidens Newp. •^). — PsecJirus

argentatus Dolesch. sp., Nephila pictithorax Kulcz., Argiope picta vax. principalis L. Koch, A.pictavzx. gor-

gonea L. Koch, A. maerens Kulcz., Cyrthophora cylindroides Walck. sp., Gasteracantha taetiiata Walck. sp.,

G. Théissii Guér., G. crepidophora Cambr., G. similis Kulcz., Domatha (?) céleris Kulcz. — Megisi/ia-

nus moaifensis Oudms., M. orientalis Oudms. — Gordius Paronae Camer. '^). — Wo J. Roeber mit

den aus diesem Gebiete stammenden Schmetterlingen geblieben ist, kann ich nicht sagen. Er erwàhnt

keinen einzigen in seiner Abhandlung. (Nova Guinea 13, p. 43— 54).

Auf den anstrengenden Tag war eine schlaflose Nacht gefolgt, so dass bei dem sich

geltend machenden Bedùrfnis nach Ruhe, ganz abgesehen von den Forderungen, welche die

Sammlungen an uns stellten, es nicht unwillkommen erschien, auch den 5. noch in der Matterer-

Bai zubringen zu mùssen ^''). Abermals erschienen die Wùrdentràger von Tarfia an Bord und

ferner die an der Moaif-Fahrt beteiligten Tràger und Ruderer, die abzulohnen waren.

Der 6. Juli setzte mit unsichtigem Regenvv^etter ein, wodurch die auf 6 Uhr morgens

angesetzte Ausfahrt aus der Bucht eine Verzogerung erlitt. Es erschien zu guter Letzt der

Korano von Tarfi'a, diesmal aber nur um Tabak zu erbetteln. Er fand dabei keine Gegen-

liebe, umsoweniger als er seinen fiir die Moaif-Fahrt eingegangenen Verpflichtungen nur in

unvolkommener Weise nachgekommen war. Ferner hatten sich 2 Nimburaner, darunter Jaso

von Jamskarôn eingestellt, die bereit waren, die unter unseren Kulis gerissenen Lùcken ergàn-

zen zu helfen, unter der Bedingung mit nach Ternate gefiihrt zu werden. Es waren aber echte

Landratten. Kaum hatte die Schiffsschraube um 7 Uhr 20 Min. die ersten Umdrehungen

gemacht, als sie ein kalter Schauer ùberlief, so dass sie Anstalten machten ùber die Reling

1) R. Zang. Passalini. Nova Guinea 5. p. 25.

2) G. J. Arrow. Lucanidae et Scarabaeidae p. p. Ibid. p. 27, 28.

3) Karl Jordan. Anthribidae. Ibid. p. 351.

4) J. Weise. Chrysomelidae. Ibid. p. 311, 314. 327.

5) F. Sfaeth. Cassididae. Ibid. p. 37.

6) P. Cameron. Hymenoptera. Ibid. p. 61, 62.

7) H. Friese. Hymenoptera II. Ibid. p. 356.

8} C. Emery. Formicidae. Ibid. p. 531, 532.

9) J. C. H. DE Meijere. Diptera. Ibid. p. 75, 88, 89, 92, 93, 96.

10) C. Brunner van Wattenwyl. Phasmidae. Ibid. p. 13, 14.

11) H. W. VAN der Weele. Neuiopteroidea. Ibid. p. 386, 388.

12) Carl Graf Attems. Myriopoda. Ibid. p. 568.

13) W. KuLCZiNSKi. Spinnen aus Neu-Guinea. Ibid. p. 429, 469, 471, 472, 473, 478, 491, 493, 496, 497, 506.

14) A. C. Oudemans. Acari. Ibid. p. 102, 103, 124— 129.

15) L. Camerano. Gordiens. Ibid. p. 541.

16) Der Aufenthalt in der Matterer Bai war nicht zum Sammeln tierischer Objekte geeignet gewesen. Es fielen

der Expédition dort nur in die Hànde : Enygriis asper Giinther, Dendrophis calligaster Griinther und Distira cyanocincta

Daudin (Th. W. van Lith de Jeude. Reptilien. Nova Guinea 5. p. 522, 526, 527) sowie Mclamphus castaiieus Mùhifd.

(A. Bavav. Mollusques terrestres et fluviatiles. Ibid. p. 287).
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zu springen. Gliicklicherweise konnte noch rechtzeitig gestoppt werden, worauf die jungen

Leute in einem, gerade in "der Nahe umherlungernden Kanu Aufnahme fanden.

Nach dem Auslaufen aus der Mattercr-Bai wurde OSO-Kurs eingeschlagen und da die

„Zeemeeuw" in grosstmoglicher Nàhe der Kiiste blieb, so konnte beobachtet werden, dass die

ganze Nordkiiste der Insel Manggài aus Kalkstein aufgebaut war '). Bald nach dem Vorbei-

fahren an der Muris-Bai wurde Brandung an Backbordseite gemeldet. Ein zu. Wasser gelasse-

nes Boot begab sich um 8'/4 Uhr, unter der Fiihrung von VAN Weel, nach dem entdeckten,

unter 2° 20' 45" S, I46°ii'0 liegenden Riff, um seine Abmessungen festzustellen ^). Eine Stunde

spàter konnte sogar von Eingeborenen der Name Saléan Segara ermittelt werden. Nunmehr

fuhr der Dampfer, vorsichtig tastend, in die am 12. August 1829 von J. DuMONT d'Urville

entdeckte und benannte, aber noch niemals von einem Schiffe europàischer Herkunft besuchte

Isis-Bai ein ^) (Fig. 134). Um 9'/^ Uhr hatte er in der Sùdostecke, ganz in der Nàhe des Stran-

des, Ankergrund gefunden. Dort

mùndete der Mare Bu, der in sei-

nem Oberlauf den Namen Armo

fuhrt. AnfàngHch wagten es nur

2 mit Bewohnern der Landschaft

Djakari [Jakari] bemannte Boote

sich schuchtern der „Zeemeeuvv"

zu nàhern, aber bald wurden wir

von einer betràchtHchen Anzahl

umschwàrmt.

Behufs Schonung unserer

Gehwerkzeuge liess VAN Nou-

HUYS sich allein ans Land rudern

und brachte er von den Felsen Fig. 134. Karte der Isis-Bai.

am Ostufer der Bucht in der Nàhe

der Miindung des Mare-Flusses ein Augitandesit-Konglomerat mit. Die das Sùdufer umgeben-

den Anhohen, die in dem Tajâjâ gipfelten, bestanden dagegen aus Kalkstein Vom Schifte

aus konnte man in das breite Flusstal hineinblicken und an den Abhàngen der Hùgel die

Dorfer Jambeja und Duwase gewahren.

Um 1 1 Uhr wurde die Bucht, die gleichsam die Einfallspforte zu der Landschaft Djakari

darstellt, wieder verlassen und in ostlicher Richtung weitergedampft. Dabei konnte beobachtet

werden, wie die der Kùste zugewandten Abhànge der Hùgel hàufig der Walddecke beraubt

waren und dem Alang-Alang Platz gemacht hatten. Alsdann fuhren wir in die Tanah Merah-

1) Siehe oben p. 275.

2) Riffen ontdekt Nieuw-Guinea Noordkust (Bericht aan Zeevarenden. 's Gravenhage 1903, N^ 201, 1488, auch

Nachvicliten fur Seefahrer 34. Berlin 1903, N° 2287, p. 811). Ausserdem wurde das kleine, im Norden der Isis-Bai lic-

gende Riff Dajau, auch Dadoa genannt, unter 2°22'/2'S, i46°22'3'/2" O entdeckt.

3) Voyage de découvertes de l'Astrolabe. Observations nautiques. Paris 1833, p. 465. Leider ist der Name neuer-

dings in Iris-Bai, augenscheinlich infolge Fliichtigkeit, verandert worden (Noordkust Nieuvv-Guinea. "s Gravenhage 191 1.

Min. van Marine N^ 157; siehe auch Jaarboek van de Koninkl. Marine 190g— 1910. 's Gravenhage 1910, p. 30S).

4) Nach L. RuTTEN enthalten dièse weissen porosen Kalksteine nur iiusserst spSrliche Operculinen und Litho-

thamnien. (Nova Guinea 6. p. 35).
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TanaVv MeraYv Bai
Joux'na

Bucht ein. Ini Osten erhebt sich hinter den schroff abstiirzenden Gabbrofelsen der Kiiste ini

Hintergrunde, als Abschiuss des Cyclopen-Gebirges, der 1780 m hohe kegelformige Dafonsero

und neben ihm der stumpfere Waumèn (1623 m). Wir fuhren tiefer in die Bucht ein und

endlich, uni i Uhr Nachmittags, konnte der Anker in 33 Faden Tiefe, angesichts des Dorfer

Bitia '), geworfen werden (Fig. 135).

In den Abendstunden meldete sich der uns wohlbekannte ternatische Hàndler und

Paradiesvogeljàger Machmudu, der auch in Bitia ein Heim besass sovvie der Korano, oder

vielleicht Pseudokorano von Tanah

Merah JANGGROI, den wir eben-

falls von Metu Debi her kannten.

Da ich wàhrend der bei-

den folgenden Tage das Schiff noch

nicht verlassen konnte, ein Um-
stand, der indessen wenigstens dem
Tagebuch sowie den Sammlungen

zugute kam, liess VAN NOUHUYS
sich am Morgen des 7. nach dem
ostlich vom Ankerplatze munden-

den Fluss Klipong rudern, in des-

sen Bett er ebenso wie an den

nordHch und sùdHch davon Hegen-

den Stellen schone Handstùcke von

Gabbro, Forellenstein und Serpen-

tin [Harzburgit] aufifand. Weniger

erfolgreicii verHef der Besuch des

Dorfes Bitia, an dem sich andere

Herren beteihgten, um Ethnogra-

phica zu erwerben. Weder die Zahl

noch die Gùte der erhandelten Ge-

genstànde entsprach den gehegten1:100000
Erwartungen.

Fig. 135. Karte der Tanah Merah-Bai.
Mit unserem Aufenthalt in

der Tanah Merah-Bucht war in erster

Linie die Absicht verbunden, das letzte der noch zu erkundenden Kohlenvorkommen zu unter-

suchen. Da Lorentz und ich ausser Gefecht gesetzt waren, so hatten Dumas und VAN NoUHUYS

es auf sich genommen den Marsch nach dem angeblichen Fundort anzutreten. Abends war Jang-

GROI noch an Bord erschienen und hatte hoch und heiHg versichert, dass er am nàchsten Tage

pùnktlich zur Stelle sein werde. Wer aber am Morgen des 8. nicht kam, war Janggroi, der sich

1) Dièses ist der durchweg angefuhrte Name. Wie man uns aber an Ort und Stelle sagte, lautet er in Wirk-

lichkeit Biliraimudi kisi.

2) Es wurde gemunkelt, dass der eigentliche Korano bei dem Eintreffen von Regierungsbeamten sich stets

verborgen halte und Janggroi an seiner Stelle vorgeschoben wiirde.



297

kranker Fusse wegen entschuldigen Hess. Statt seiner traf der Djuru bahasa Patani nebst

einigen anderen Dorfbewohnern ein, um FUhrerdienste zu leisten.

Um 6'/2 Uhr stiess ein Boot mit sàmtlichen Teilnehmern von der „Zeemeeuw" nach der

Sùdspitze der Bucht ab, von der aus, nach der Landung, der sich dahinter erhebende Hiigel-

riicken ùberschritten wurde. Damit war man zugleich in das Stromgebiet des Armo, wie der

in die Isis-Bai miindende Mare Bu in seinem Oberlaufe genannt wird, gclangt. Wie man aus

der Kartenskizze von van NouhuvS ersieht (Fig. 135), war der àusserste erreichte Punkt

Bujangena. Am Hiigel Wiantemé batte VAN NOUHUYS noch Gabbro im Anstehenden ange-

Fig. 136. Bujangena am Anno.

troffen, dagegen am Tramang Sandstein. Im Tramang, einem Zufluss des Obu, fand sich Diabas,

der sich auch in der Gestalt von Gerollen im Armo sowie in dessen Nebenflùssen einstellte.

Bei Bujangena war man endlich auf Korallenkalk gestossen und als Ausfùllung einer Hohiung

in demselben fand sich eine schwarze Moorerde vor, in der viele kleine Gypskrystàllchen

eingebettet lagen (Fig. 136) '). Um 3 Uhr nachmittags konnten wir die Wanderer wieder an

Bord des Schiffes begrùssen.

Am letzten Tage unseres Aufenthaltes nahm ich noch am Vormittage des 9. mit

i) Die Stelle findet sich in der Abbildung auf der mit + bezeichneten Stelle.

Nova Guinea. VI. Reisebericht. 38
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LORENTZ und VAN NOUHUYS an einer Ruderfahrt nach dem westlichen Teile der Tanah

Merah-Bucht teil. Wir gelangten zunàchst an dem westlich vom Ankerplatze liegenden Haupt-

dorf Bitia vorbei, das aus etwa 25 recht armlich aussehenden Hùtten bestand, von denen 7

ùbrigens auf dem Festlande lagen. Wie aus unserer Kartenskizze (Fig. 135) zu ersehen ist, liegt

der Ort nahe der Nordspitze eines Hùgelriickens, der die Bucht in zwei Teile teilt. In der

unmittelbaren Fortsetzung und als unzerstorte Uberreste desselben, erheben sich aus dem Meere

einige isolirte Felsen, auf die wir nunmehr, nach Umschiffung des Vorgebirges, zusteuerten.

Unter diesen, aus dunklen Gesteinen bestehenden, bis 8 m hohen Felsen wurden uns genannt

Jâgafa, Tomong Tomâ und endlich, als letzter und grosster, Kaâ, an dem sich Gabbro vorfand.

Nunmehr wurde die Westbucht, die seit der Aufnahme durch den Kreuzer „Borneo" im

Jahre 1B97, Tjintjan-Bucht genannt wird '), umfahren. Obwohl uns Eingeborene versicherten,

dass der Name unbekannt sei,j an dessen Stelle sie aber keinen anderen zu setzen wussten, wollen

wir ihn, schon der Bequemlichkeit wegen, beibehalten. An ihrem Oststrande, also jenseits Bitia

stùrzen die, abermals aus Gabbro bestehenden Felsen steil ab und auch die hier und da sich

findenden kleinen Buchten besitzen jedesmal nur einen ganz schmalen Strand. Weiter gen

Siiden treten die Felsen zurùck und dièses flache Gebiet hat zur Anlage von Bananengàrten

und Kokospflanzungen Verwendung gefunden. Im Gegensatz zu der Halbinsel ist das im Sùden

der Bucht liegende, mit Gerôllen, besonders von Gabbro, ùbersàte Strandgebiet ganz flach.

Ungefàhr in der Mitte, kurz vor dem Erreichen eines Vorgebirges, findet sich die Mùndung

des Dogombru, der ein ziemlich breites Tal entwàssert. Alsdann ruderten wir an dem vor

der Mùndung liegenden, kleinen Felseneiland Sangsiau vorbei nach der SW-Ecke, in der wir

bei der Mùndung des kleinen Elusses Sritemé landeten. Unter seinen GeroUen fanden sich Sand-

steine und Korallenkalke "), sodann aber auch bemerkenswerte glasreiche Diabasgesteine. An
seinen Ufern gewahrte man die schlanken Stàmme von Kokospalmen. Im Hintergrunde der

Einbuchtung, an der Sùdvvestseite, erhob sich der etwa 500 m hohe Fiapo und vor ihm lag

der kleinere, mehr spitz kegelformige Sendèri. Das in der Nahe der Sritemé-Mùndung lie-

gende Dorf Frahgoag bestand aus nur wenigen Hùtten. Nachdem wir noch an der Mùndung

des Bâches Bombru vorbeigefahren waren, gelangten wir an das Westkap der Tjintjan-Bai,

das von aus Gabbro bestehenden Felsen gebildet wurde. Dort fiel auch eine sich sonnende,

I m lange Schlange \DendropJiis calligaster\ in unsere Hànde.

Nachdem wir mittags an Bord wieder eingetrofifen waren, verwendeten DUMAS, LORENTZ

und VAN NoUHUYS die Nachmittagsstunden darauf, um mit Hùlfe von Tuba im Flùsschen

Klipong dem Fischfang obzuliegen, nunmehr von einem wesentlich besseren Erfolge begleitet,

als dies tags zuvor ohne jenes Mittel der Fall gewesen war.

Wàhrend der Abendstunden besuchte uns noch der Djuru bahasa Patani, der Aus-

kunft ùber verschiedene auf den Karten vorkommende Namen gab Sodann stellten sich

1) De Bornéo naar Nieuw-Guinea. Jaaiboek van de Koninkl. Nedeil. Zeemacht 1896—97. 's Giavenhage 1898,

p. 739. — Tanah Merah-baai 1:10.000. Hr. Ms. Bornéo 1897. Schetskaarten van Nederl. Oost-lndië. N- 24. 'sGraven-

hage 1898.

2) Nach L. RUTTEN enthalt dieser ziemlich krystallinisch gewordene Kalkstein einige Operculinen. (Nova

Guinea 6. p. 35).

3) Die Namen der auf der Karte der „Borneo" angegebenen Fliisse Hampura und Daim sovvie diejenigen der

Muge-, Amingai-, Dawafrepo- und Tjintjan-Buchten waren ihm unbelcannt. Ausserdem musste nach ihm der Fluss Tega

heissen Obu und das Dorf Dawafrepo hiess in Wirklichkeit Tabaruasa.
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auch eine Reihe voii Eingeborenen ein, die zu guter Letzt allerlei Geràte, Zierraten usw,

loszuschlagen wiinschten. Wàhrend der Nacht vernahmen wir, vvic in den vorhergehenden, das

anderswo nicht gehorte eigentùmliche Geschrei des Caprimulgiis.

Im Gebiet der Tanah Merah-Bucht wurden die folgenden zoologischen Objekte gesammelt : Phalan-

ger orientalis Pallas '). —• Dendrophis caHigastcr Gamther — Rana papua Lesson — Sygnathus spi-

cifer Rupp., S. hiidi Blkr., Dorichthys brachyurus Blkr., D. caudatus Peters, Kuhlia marginata C. V.,

Ambassis nalua Ham. Buch, Caranx melainpygus C. V., Eleotris Hoedti Blkr., E. amboinensis Blkx., E.ftisca

Bloch, Gobius gitiris Ham. Buch, G. javaiiicus Blkr., G. Beaiiforti Max Weber, Gyinnapisttcs niger C. V,,

Anguilla labiata Peters. — Colpodes annulicornis Maindr. ^). — Papilio polydorus godartianus Luc,
P. aegeus ormenus Guér., P. codrus medon Fldr., P. inacfarlanei Btlr., P. againemnon ligatiis Rothsch.,

P. wallacei Hew., Délias aruna Bsd., Appias ada ihasia Fruhst., Danaida philene Cr., D. limniace Cr.,

D. melissa phjynickus Frhst., D. kirbyi Gr,-Sm., D. juventa iurneri Btlr., Euploca nemcrtcs hcrbstii Bsd.,

E. treitschkei olivacca Sm., Mycalesis mahadeva Bsd., M. bazochi Guér., Mclaniiis amabilis valeiitina Frhst,,

Didonis [Elymnias] cybele thryallis Koch, Taetiaris staudingcri Honr., T. cdtops larctta Fruhst., T. onolaus

sekare?isis Stgr., Cupha madestes oderca Fruhst., Cynthia arsinoe rebeli Frhst., Cethosia chrysippc damasippe

Fldr., Précis hedonia teurtiia Frhst., Mynes geoffroyi doryca Btlr., Yorna algina vestina Fruhst., Hypolimnas

alimema libisonia Fruhst., H. bolina S., H. deois panopion Sm., Doleschallia crameri lactearia Fruhst.,

Marpesia acilia Godt., Neptis najtsicaa sparaginaia Fruhst., N. shepcrdi damia Fruhst., Parthcnos tigrina

Voll,, Prothoë mulderi Voll., Charaxes Jupiter Btlr., Thysonotis apollonius Fldr., Cupido eiichylas Hbm. *').

Am Morgen des lo., um 8 Uhr, ging die „Zeemeeuw" vvieder unter Dampf, nachdem

Dumas von Bitia, wohin er sich in der Frùhe begeben hatte, um noch einige in Aussicht

gestellte Objekte zu erwerben, an Bord zurùckgekehrt war. Langsam glitt das Schiff, dem
Ostufer entlang fahrend, aus der Bucht. An der Nordostecke wurde ein Steilabsturz bemerkt, an

dem der Gabbro nach oben in ziegelroten Laterit uberging, dem die Bucht ihren malaiischen,

von den Eingeborenen aber ebenfalls angenommenen Namen zu verdanken hat '). Etwas weiter

ostlich an der Kùste, aber bereits ausserhalb der Bucht fand sich ein Aufschluss, an dem
ausschliesslich Laterit zutage trat und von dem eine Probe geholt wurde Noch weiter ostlich

begann ein bewaldeter, parallel der Kùste verlaufender Hùgelrùcken sich zu erheben, der am

1) F. A, Jentink. Mammals. Nova Guinea 5- P- 370.

2) Th. W. van Lith de Jeude. Reptilien (Sclilangen). Ibid. p. 526.

3) P. N. VAN Kampen. Amphibien. Ibid. p. 164.

4) Max Weber. Siisswasseifische von Neu-Guinea. Ibid. p. 206—207. — Spater kam noch hinzu der von

K. GjELLERUP in einem nicht naher bezeichneten Fluss erbeutete Apogon funatiis Fal. (Max Weber. Siisswasserfische von

Siid- und Nord-Neu-Guinea. Nova Guinea 9. p. 582).

5) Maurice Maindron. Caiabidae. Ibid. p. 297.

6) J. RÔBER. Lepidopteia. Rhopalocera. Nova Guinea 13. p. 43— 50.

7) Tanah = Land, Erde und mcrah = rot.

8) Eine von Dr. Max Buchner in Heidelberg ausgefiihrte Analyse ergab das folgende Résultat:

Si 02 1,04

AI2 QS ....... . 2,89

Fei 03 76,56

Fe O 1,36

Mg O 0,12

Ca 0 0,16

H2 O (bis iio" C) . . . . 3,99

H2 O (110—250° C) . . . 6,23

CO2 • 7,73

100,08
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Ufer nackte Felsen bildete. Hinter ihnen stieg das Massiv des Dafônsero empor (Fig. 137).

Noch weiter nacli Osten bemerkte man einen vorliegenden, aus SW kommenden Rucken,

nach dessen Verschwinden auch die unteren Abhànge des Dafônsero dem Auge nicht mehr

entzogen waren, so dass die ganze Bergmasse frei hervortrat und ihre rippenformigen, nach

der Kiiste zu sich mehrfach verzweigenden Auslàufer erst am Strande ihr Ende erreichten.

Auf der Weiterfahrt bemerkten wir an den Abhàngen des vor unseren Augen vorbei-

ziehenden Cyclopen-Gebirges mehrere Dorfer. Stellenweise gewahrte man auch Lichtungen, die

jedenfalls zur Anlage von Gàrten dienen oder wenigstens gedient hatten. Weiter tauchten

Fig- 137- Cyclopen-Gebirge von der Tanah-IMerah-Bucht gesehen.

zwei tiefe Tàler auf; das eine aus SW, das andere aus SSO und beide getrennt durch einen

steilen Bergrùcken. Nachdem wir noch an einem steilen und bewaldeten, etwa 150 m hohen

Rucken vorbeigefahren waren, lenkte das Schiff in die kleine, zu beiden Seiten von steilen

Felsen begrenzte Jonsu-Bucht ein (Fig. 138). Nahe der W^estecke befand sich ein kleiner

Einschnitt, an dem ein schmaler Sandstrand mit dem nur aus wenigen Hùtten bestehenden,

recht malerischen Dorf Jaman lag. Vergeblich war das Auswerfen des Lotes, denn es fand sich

kein Ankergrund, so dass nichts Anderes ùbrig blieb, als den Dampfer treiben zu lassen, wàh-

rend wir uns in der Jolie nach dem Sùdstrande rudern liessen. Das Landen war aber leichter

gesagt als getan, denn bei dem Nàherkommen befand sich vor uns ein etwa 6 m hoher Wall
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gerollter Gesteinsblocke, die seit Jahrhunderten von der Brandung bearbeitet worden waren. Das

Boot konnte daher, ohne Gefahr zu laufen, zu zerschellen, nirgends anlegen. Schliesslich glùckte

es einem nach dem anderen mit heiler Haut zu landen und den Wall zu erklettern. Zu unserer

Rechten lag das aus wenigen und bescheidenen Hùtten bestehende Dorf Jonsu, neben dem
ein Bach ins Meer sich ergoss. Zur Linken bemerkten wir

an dem nahen Waldsaume 6 bis auf die Zàhne bewaffenete

Eingeborene, die, lebhaft gestikulirend, zu uns eilten. Wir

konnten sie nicht verstehen, aber doch soviel herausbringen,

dass sie sich im „Kriege" mit der Landschaft Orûm befanden

und bereit waren mit ihren kampfesmutigen nackten Lei-

bern den Feind zu stellen. Sie trugen ein gànzlich unge-

sittetes und iiberaus dreistes Gebahren zur Schau, so dass

VAN NOUHUYS es geraten fand, seine Mauserpistole von Bord

holen zu lassen, da wir gànzlich unbewaffnet waren. Bei

dem Verteilen von Tabak waren sie so zudringlich, dass sie

gar nicht erst abwarten wollten, bis an den Einzelnen die Reihe kam, sondern es wurde ver-

sucht dem freundlichen Spender das Pàckchen aus der Hand zu reissen. Sie machten eine

einladende Handbewegung nach ihrem Heimatdorfe, aber ihr aufgeregtes Wesen liess es doch

ratsamer erscheinen das Boot wieder zu besteigen. Der dreisteste der ganzen Bande beabsich-

tigte uns sogar noch weiterhin mit seiner Gegenwart zu beehren und einen Platz in der sich

vom Lande entfernenden Jolie zu erzwingen. Der Sprung, den er dabei tat, war jedoch zu

kurz und zum Ergotzen, auch seiner eigenen Kameraden, leistete er sich ein unfreiwilliges Bad.

Die Gesteine, welche den Strand bedeckten, verdienten die ihnen zugewendete Auf-

merksamkeit im vollen Masse, denn es waren Amphibolite, die sich besonders durch die

Anwesenheit grosser und schoner Epidote auszeichneten. Um 1 1 Uhr waren wir an Bord

zurùckgekehrt und konnten wir von dort aus, besser als auf dem Lande, gewahren, dass von

der Flussmiindung aufwàrts ein tiefes, von steilen bewaldeten Abhàngen eingefasstes Tal

sich hinzog ').

Nachdem wir um 1 1 '/j Uhr aus der Jonsu-Bucht ausgelaufen waren, wurde die Fahrt,

der Steilkiiste entlang, in ostlicher Richtung fortgesetzt, worauf die Torare-Bucht, die unmit-

telbar im W von der, nur durch einen Bergriicken von ihr getrennten Orûm-Bucht liegt,

aufgesucht wurde. Sie ist breiter als die Jonsu-Bucht, wird aber wie dièse an der Ost- und

Westseite von steilen Felsen begrenzt und bietet ebensowenig Ankergrund. Der reichlich einen

Kilometer lange Sùdstrand ist flach. Trotz der auch dort herrschenden Brandung- konnte die

Landung leichter bewerkstelligt werden, da das uns befordernde Boot hinter einem Felsen-

vorsprung eine vor den Wellen vollig geschiitzte Stelle auffand. Hinter demselben fand sich

i) Dièse ungeheuien Gerôllmassen konnen nicht aus dem festen Gestein herausgearbeitet worden sein. Dazu ist

die Brandung gar nicht befahigt, wie die Verhàltnisse an der ihr nicht in geringerem Masse ausgesetzten Orûm-Bai be-

weisen, wo man trotz der bis zum Strande reichenden Felsen, nur wenige Gerôlle antrifft. Diejenigen der Jonsu-Bucht

konnen meiner Ansicht nach lediglich zu Tal gegangenen Schuttmassen im Jonsu-Tale entstammen, die durch das Meer

eine Aufbereitung und Abrollung erfahren haben. Das Cyclopen-Gebirge erfàhrt seine Abtragung im wesentlichen ledig-

lich durch Erdschlipfe, da der Waldpelz sowie der Moosteppich den Angriffen des bewegten Wassers wenig zuganglich

ist. Siehe auch K. Sai'I'ER. Abtragungsvorgange in den Tropen. Geograph. Zeitschr. 20. Leipzig 1914, p. St—92. —
S. Passarge. Ûber die Abtragung durch Wasser usw. Ibid. 18. 1912. p. 87—88.

Fig. 138. Karte der Jonsu-Bucht.
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ein korniger krystallinischer Kalkstein anstehend '). Die Felsen des Westufers, wohin LORENTZ

und VON NOUHUYS sich begeben hatten, bestanden dagegen aus Amphibolit, der von einem

von Sàulen eines dunkelgrùnen Epidots erfùllten Quarzgang durchzogen vvar. Es moge daran

erinnert werden, dass wir am 22. Mai am Torare-Fluss gestanden hatten -) und, dass es dieser

Fluss ist, der in der Bucht, in der wir uns nunmehr befanden, mùndete Meine Erwartung,

unter den zahlreichen Geschieben im Bette und am Strande auch den Chloromelanit anzutref-

fen, sollte dagegen nicht in Erfullung gehen. Andererseits fand sich unter den Gerollen so

viel schones Material vor, dass die mitgenommene Tasche nicht ausreichte. DUMAS, der sich

stets zu helfen wusste, entledigte sich kurzerhand seiner Beinkleider, die er an den Enden zu-

knotete und dadurch einen zum Transport der Handstùcke geeigneten Doppelsack herstellte.

Nachdem wir an Bord zurùckgekehrt waren, konnte die „Zeemeeuw" noch bei Tages-

licht den letzten Teil der Fahrt zurùcklegen. Zunàchst ging es an der Orùm-Bucht vorbei

und zum letztenmale begrùssten wir die hoch oben, aïs Wahrzeichen von Sageisârâ ste-

hende, ihrer Krone beraubte Kokospahne. Als gegen 5 Uhr nachmittags das Kap CailHé

[Tuadja] ^) erreicht worden waren, liess VAN NoUHUYS sich nach der Westseite rudern, um
einige Handstùcke des dort anstehenden gelbliclien und von Kalkspatadern durchzogenen

Kalksteines zu schlagen Die letzte Wegestrecke war rasch zuriickgelegt, so dass um 5'/2 Uhr

der Anker am Eingang der Jotefa-Bai fiel. Unmittelbar darauf brachte ein Boot uns nach

Metu Debi, wo wir DE Beaufort, Moolenburgh und van der Sande, die bereits am 4.

vom Sentani-See zurùckgekehrt waren, wohlbehalten antrafen. Es war diesmal reichlich spàt

geworden, als wir das Nachtlager aufsuchten, denn der Austausch unserer Erlebnisse wàhrend

der verflossenen Wochen hielt uns noch lange auf der Véranda beisammen.

Die alte Behaglichkeit sollten wir in unserer kleinen Niederlassung jedoch nicht mehr wie-

derfinden, denn da unsere Abfahrt auf den 13. Juli festgesetzt worden war, galt es nunmehr

den ganzen Haushalt aufzulosen und sodann die Sammlungen und den Rest unserer Vorràte an

Bord der „Zeemeeuw" schaffen zu lassen. Die Gebàude konnten wir jedoch nicht mitnehmen,

so dass sie mit Freuden dem Hàndler MUSTARI Katidja fur die Summe von 175 fl. ùber-

lassen wurden, mit Ausnahme des von den Kulis bewohnten Hauses, das fur den Preis von

20 fl. in das Eigentum des Vertreters der Nieuw-Guinea-Handelsmaatschappij, JûHANNES

ROMPILS, ùberging.

Als Ersatz fur die abgegangenen und noch abzugehenden Kulis hatten 14 junge Jotëfas

sich bereit erklàrt, auf unseren weiteren Wanderungen Tràgerdienste zu leisten, unter der

Bedingung, dass ihnen, ausser dem ihnen zukommenden Solde, Gelegenheit gegeben wurde

Ternate zu besuchen und dass ihre Ruckbeforderung nach der Humboldt-Bai innerhalb dreier

Monate erfolge. Ihre Namen mogen der Nachwelt nicht vorenthalten bleiben. Aus Engrâs

stammten PiTjÀU und DjÀU, wàhrend die ùbrigen, JAKO, SlRl, JEN, Atar, KebÔN, MatarÂU,

Ondi, Ansa I, Ansa II, Karawa, Tarwar und Kamiroi, in Tobadi zu Hause waren.

1) Schône Marmore fanden sich in der Gestalt von GerOllen auch im Torare-Tal.

2) Siehe oben p. 238.

3) Nach den neueren Berichten soll der einheimische Name nicht Tuadja sondern Suadja lauten.

4) Nach L. RuTTEN enthàlt das ausserlich an die Lepidocyclinenkalke der Nordwesthalbinsel erinnernde Gestein,

das von ihm ebenfalls in das Miozan gestellt wird: Cycloclypens commtinis Mart., Carpenteria cf. protdformis Goës, Oper-

mlina^ Globigeiina und Liihothatnninm. (Nova Guinea 6. p. 32, 36).
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Unvergessen soll es dieser munteren Gesellschaft bleiben, dass sie es war, welche uns die

Moglichkeit geboten hat, ùberhaupt noch unsere letzten Màrsche auf Neu-Guinea ausfùhren

zu konnen.

Die Papuanen mùssten keine Geschàftsieute gewesen sein, wenn sie nicht unsere bevor-

stehende Abfahrt dazu vervvertet hàtten, ailes was nur irgendwie entbehrlich war, noch an

den Mann zu bringen. Es hatte sich zu guter Letzt sogar eine Art Fremdenindustrie heraus-

gebildet, indem eine Menge von Kochtopfen dem tàglichen Gebrauch entzogen und mit aller-

lei Figuren, schwarz, weiss und rot bernait, zum Verkauf angeboten wurden. Sie hatten damit

aber nicht viel Gliick mehr, da fur dièse platzfressenden und zerbrechlichen Dinge wenig

Raum noch zur Verfiigung stand. Aber auch sonst wurde wesentlich Neues nicht mehr feil-

geboten. Trotzdem wurde es tagsuber nicht leer von Besuchern und selbst von Sékâ waren

Leute herùbergekommen, um ihre Neugierde zu befriedigen. Und ferner hatte sich doch ein

gewisses freundschaftliches Verhàltnis herausgebildet, so dass man unserem Scheiden, abgesehen

von den nunmehr entgehenden materiellen Vorteilen, die unser Aufenthalt abgeworfen, ungern

entgegensah. Im Hintergrunde lauerte zudem die Sorge, wegen der Nafn'er, deren Ubergrifife

man nach unserem Weggange furchtete. Dièse bange Sorge soUte jedoch ihnen bereits einige

Jahre spàter durch die Einsetzung eines Postenhalters vom Herzen genommen werden.

Am Mittage des 13. Juli war die letzte Kiste zugenagelt worden. Darauf wurde abge-

kocht und liessen wir den Rest der Vorràte an Bord der „Zeemeeuw" schaffen. Und dann

kam der Abschied ! Zur Erinnerung an unseren Aufenthalt auf Metu Debi pflanzte ein jeder

von uns eine Kokosnuss. Wie ich hore, sind sie aufgekommen und mùssen daher die Palnien

seit einigen Jahren fruchttragend geworden sein. Zum Schluss wurde noch ein Rundgang um
das kleine Eiland gemacht. Inzwischen war der gluckliche Eigentùmer unserer Niederlassung,

MUSTARI Katidja, erschienen und hatte sich auf dem mitgebrachten Stuhl in der Véranda

niedergelassen, um dadurch zu dokumentiren, dass er nunmehr Besitzer des Anwesens sei.

Um 2'/2 Uhr legte die Jolie an der Nordspitze der Insel an, um uns an Bord zu

bringen. Noch einmal schweiften unsere Blicke liber die Jotëfa-Bai und das dahinter sich

erhebende Cyclopen-Gebirge, auf Tobadi mit seinem Karawari. Von einer Menge Kanus be-

gleitet, langten wir auf der „Zeemeeuw" an, die bereits von zahlreichen anderen umschwàrmt

wurde. Ich hatte niemals geahnt, dass die Jotéfas iiber eine so gewaltige Flotte verfùgten, denn

ich zàhlte nicht weniger als 62 Schifte. Unai hatte es sich nicht nehmen lassen wollen, seinen

besonderen Freund Lorentz in seinem eigenen Kanu und dazu noch eigenhàndig zu rudern.

Von ihm sowie unserem Dolmetsch Waru wurde auf dem Deck noch besonders Abschied

genommen und ersterer konnte es nicht ùbers Herz bringen, uns ohne eine Eulenspiegelei zu

verlassen. So nahm er einem jeden von uns mit dem Hàndedruck zugleich die frisch ange-

zùndete Zigarre aus dem Munde und hiess sie mit sich gehen.

Um 3'/^ Uhr ging der Anker in die Hohe. Die Frauen brachen in ein lautes Weh-

klagen aus, dass 14 ihrer Jungen sie nunmehr wirklich verlassen sollten. Dabei wurden drei

Finger in die Hôhe gehalten und ihnen laut und eindringlich wiederholt ^tras'' (drei) zugerufen,

um sie nochmals daran zu erinnern, dass ihrer VViederkehr nach 3 Monden bestimmt entgegen-

gesehen wurde. Nachdem der Dampfer sich in der Richtung des Kaps Caillié in Bewegung gesetzt

hatte, verharrten die Kanus noch lange Zeit, bis sie unserem Gesichtskreise entschwunden waren.
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Wir kônnen von der Humboldt-Bai nicht scheiden, ohne noch einige Verhâltnisse erôrtert zu

haben. Mit ihrer Untersuchung ist verhaltnismassig spat ein Anfang gemacht worden. Bald nachdem Jules

DuMONT d'Urville am Vormittage des 12. August 1827 ein unter 2°36' S, i38°38' O v. Paris liegendes

Kap, die Pointe Batou, die heutige Germania-Hiik [Hâharii], gewahrt hatte, entdeckte er auf der Weiter-

fahrt in westlicher Richtang eine breite Bucht, die er Humboldt-Bai nannte, wàhrend die beiden, ihren

Eingang flankirenden Vorgebirge die Namen Kap Bonpland [Djuar] und Kap Caillié [Tuadja] erhielten ').

Es sollte aber noch bis zum Jahre 1858 wahren, bis ein Schiff wirklich in dieselbe einlief. Zwar hatte

8 Jahre frùher der Regierungskommissar D. J. van den Dungen Gronovius den Auftrag erhalten an

ihrem Gestade die niederlandische Flagge zu hissen, doch vvar der Schoner „Circe" unter sehr ungûnstigen

Ihiistanden gezwungen worden, kurz vor dem Erreichen des Kaps Caillié, umzukehren ^). Ein weit besse-

rer Erfolg war dem Kriegsdampfer „Etna", der am 23. Juni 1858 einlief, beschieden. Nicht allein konnte

eine vollstandige Vermessung der Bucht vorgenommen werden, sondern es wurde alsbald auch die innere

[Jotëfa-]Bai entdeckt, die dort noch heute vorhandenen Dôrfer besucht und damit die erste Bekanntschaft

mit den in ihnen hausenden Eingeborenen gemacht ^). Weit weniger konnten die Resultate der naturwis-

senschatlichen Erforschung befriedigen. Fest steht ferner, dass damais bereits Handelsfahrten dorthin von

Ternate aus unternommen worden, aber nur sehr wenig hat man darùber in Erfahrung bringen kônnen
Die von P. van der Crab geleitete „Dassoon"-Expedition, die am 8. Oktober 187 1 eintraf, hat sich an

der Untersuchung der Humboldt-Bai wenig gelegen sein lassen und wahrend des viel zu kurzen Aufent-

haltes glûckte es J. E. Teysmann nur wenige Pflanzen zu sammeln ^). John Moresby ging in der Bucht

am 21. Mai 1874 auf dem britischen Kriegschiff „Basilisk" vor Anker, doch brach seinen Aufenthalt,

infolge der Zudringlichkeit der Eingeborenen, rasch ab Aus demselben Grunde sah die am 23. Februar

1875 eingetroffene „Challenger"-Expedition sich veranlasst, ihre Arbeiten auf die Vermessung der Kajô-

Bucht [Challenger CoveJ sowie auf das Sammeln von Pflanzen und besonders von ethnographischen Objek-

ten zu beschrânken. Von dem lebhaften Eindruck, den das Zusammentreffen mit den Eingeborenen her-

vorrief, legen die zahlreichen Schilderungen, besonders diejenigen von R. von Willemoes-Suhm '),

Zeugnis ab. ^).

Am 18. Dezember desselben Jahres war es der Kriegsdampfer „Soerabaja", der sich zu einem drei-

tagigen Besuch einstellte Einige naturwissenschaftliche Ergebnisse hatte die Expédition dem sie beglei-

1) Voyage de la corvette l'Astrolabe pendant les années 1826— 182g. Histoire du Voyage 4. Paris 1832, p. 562.,

Observations nautiques. Paris 1833, p. 365.

2) J. M. J. Brutel de la Rivière. Reis van Zr. Ms. Schoener Circe naar Nieuw-Guinea. Tijdschrift toegewijd

aan liet Zeewezen (2) 11. Amsterdam 1852, p. 373—375.

3) Nieuw-Guinea ethnographisch en natuurkundig onderzocht in 1858 Bijdr. t. de T. L. en Vk. (2) 5. 1862,

p. 168— 184. — G. RoYER. Reis naar de Zuidwest- en Noordkust van Nieuw-Guinea. Berigten en Verhandel. betr. het

Zeewezen 22. Amsterdam 1862, p. 75— 94. — H. von Rosenberg. Beschrijving eener reis naar de zuidwest- en noord-

oostkust van Nieuw-Guinea. Natuurk. Tijdschr. Nederl. 24. Batavia 1862, p. 333—353. — H. von Rose.nbebg. Der Malayi-

sche Archipel. Leipzig 1878, p. 463—479. — Johannes Muller. Die Humboldts-Bai und Cap Bonpland in Neu-Guinea.

Berlin 1864.

4) Siehe Nova Guiuea 2. i. 1910, p. 119.

5) P. J. B. C. RoBiDÉ van der Aa. Reizen naar Nederlandsch Nieuw-Guinea. 's Gravenhage 1879, p. 114— 124.

—

J. E. Teysmann. Verslag eener reis naar Nieuw-Guinea. Natuurk. Tijdschr. Nederl. Indie 40. Batavia 1881, p. 239—246

und Extrait du récit d'un voyage à la Nouvelle-Guinée. Ann. du Jardin Botanique de Buitenzorg 1. Batavia 1876, p. 80—83.

6) New Guinea und Polynesia. London 1876, p. 288—291. — Hydrographie Notice 1875 [N° 34]. (Fi-om the

reports from Lieutenant L. S. Dawson . . . H. M. S. Bash.isk 1874). London 1875, p. 24.

7) Challenger-Briefe. Leipzig 1877, p. 160— 163. — Ueber die Eingeborenen New-Guineas. Zeitschr. f. wiss.

Zoologie 24. Leipzig 1876, p. LXXXV—XCI, auch Archiv f. Anthropologie 9. Braunschvveig 1876, p. 99— 102. —
Besuch des „Challenger" in der Humboldt-Bai in Neu-Guinea. Mittlg. der Deutschen Gesellsch. f. Natur- u. Volkerk.

Ostasiens. Tokio 1875, p. 3—5.

8) Scientif. Results of the Voyage of H. M. S. Challenger. Narrative \. 2. London 1885, p. 681—689. —
H. N. Moseley. Notes by a Naturalist on the „Challenger". London 1879, p. 435—447. — J. J. Wild. At Anchor.

London 1878, p. 132— 135. — W. J. J. Spry. The Cruise of the „Challenger". London 1876, p. 259—260. — Lord

George Campbell. Log Letters from „The Challenger". London 1876, p. 247—258.

9) P. J. B C. RoBiDÉ van der Aa. Reizen naar Nederlandsch Nieuw-Guinea. 's Gravenhage 1879, p. 213—342.
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tenden O. Beccari zu verdanken '). Ûber den Besuch, den Wilfred Powell der Bai 1879 abstattete,

erfâhrt man nicht viel mehr als die Entdeckung, dass die Eingeborenen verrâterisch seien und der ihm

am 29. Mârz 188 r folgende J. van Oldenborgh beschrânkte sich wâhrend des eintagigen Aiifenthaltes auf

eine Rundfahrt ^). Eine Inspektionsreise fûhrte den Residenten von Ternate, D. F. van Braam Morris,

auf dem Dampfer „Sing Tjin", am 5. September 1883, vor den Eingang zur Jotëfa-Bai, worauf dem Besuche

der Ortschaften in derselben, sowie den Kajô-Inseln die beiden folgenden Tage gewidmet waren

Am 17. Mai 1885 traf sodann Otto Finsch, auf dem Dampfer „Samoa" von Osten kommend,

ein und hielt sich kurze Zeit zu ethnographischen Studien in Tobadi auf ^). Die darauf folgende Fahrt des

unter dem Befehl des Kapt. z. See K. A. Stakman Bosse stehenden Kreuzers „Tromp", an der auch der

Kontrolleur D. W. Horst teilnahm, verfolgte lediglich den Zweck die Flagge zu zeigen und nach dem
Rechten zu sehen ^). Der Aufenthalt in der Bai wâhrte voni 10.— 13. September 1886 und wurde vom Leutn.

z. See H. P. Netscher benutzt, um Schmetterlinge zu sammeln, die von P. C. T. Snellen beschrieben

wurden Ergebnisreicher verlief die Reise des vom Leutn. z. See A. G. Ellis befehligten Kreuzers

„Java", an der sich der Résident von Ternate, F. S. A. de Clercq, beteiligte. Besonders der letztgenannte

hat es sich angelegen sein lassen die Verhàltnisse in der Jotëfa-Bai zu untersuchen und zugleich eine

ausfùhrliche, von ihm beschriebene ethnographische Sammkuig anzulegen

Der erste, welcher den Grund zu einer nâheren Kenntnis der Fauna, besonders der Vogelfauna,

der Humboldt-Bai und ihres Hinterlandes legte, war der Naturaliensammler William Doherty, der im

Jahre 1892 sich auf Metu Debi niederliess und seine Jagedzùge bis zum Sentani-See ausdehnte, den er

als der erste Weisse besuchte ^). Seine Sammlungen gingen an das Muséum von Walter Rothschild in

Tring und haben zahlreiche Bearbeiter gefunden '"). Der Missionar G. L. Bink hatte in dem nâmlichen

Jahre der Bucht einen kurzen Besuch abgestattet um ein Jahre spater zu einem dreimonatigen Aufent-

halt zurùckzukehren, den er ebenfalls dazu benutzte nach dem Sentani-See zu wandern und nach dem Dorfe

Ajapo zu fahren. Vo'n ihm rùhrt auch die erste Kartenskizze des Sees her Bink war es auch der,

wie bereits erwâhnt, das erste Wôrterverzeichnis der Jotëfasprache anlegte.

Es folgte im Jahre 1894 eine Inspektionsreise durch den Residenten J. van Oldenborgh auf dem
Regierungsdampfer „Zeemeeuw" und 1897 durch den Residenten D. W. Horst auf dem vom Leutn.

1) Viaggio a bordo del trasporto olandese „Soerabaja". Cosmos di Guide Cora 3. Torino 1875—7^, P- 352

—

360. — E. H. GiGHOLi. Odoardo Beccari ed i suoi viaggi. Nuova Antologia di scienze ed arti 23. Roma 1876, p. 333—363.

2) Visit to the Eastern and North-eastern Coast of New Guinea. Proceed. R. Geogr. Soc. N. S. 5. 1883, p. 513.

3) Verslag eener reis van Ternate naar de Noord- en Noord-Westkust van Nieuw-Guinea. Tijdschr. v. Ind. T.

L. en Vk. 27. Batavia 1882, p. 41g—^420.

4) P. J. B. C. RoBiDÉ VAN DER Aa. Reizen van D. F. van Biaam Morris naar de Noordkust van Nieuw-Guinea.

Bijdr. t. de T. L. en Vk. (4) 10. 's Gravenhage 1885, p. 91.

5) Samoafahrten. Leipzig 1888, p. 347—363. — Funfte Fahrt im Dienste der Neu Guinea Kompagnie. Deutsche

Kolonialzeitung 3. Berlin 1886, p. 14.

6) D. W. Horst. Rapport van eene reis naar de Noordkust van Nieuw-(juinea aan boord van Z. M. Stoomschip

„Tromp". Tijdschr. v. Ind. T. L. en Vk. 32. Batavia 1889, p. 248—252.

7) Aanteekeningen over Lepidoptera van Nieuw-Guinea. Tijdschr. voor Entomologie 33. "s Gravenhage 1888— 89,

p. 377—400.

8) F. S. A. DE Clercq. Rapport over drie reizen naar Nederlandsch Nieuw-Guinea. Tijdschr. v. Ind. T. L. en

Vk. 34. Batavia 1891, p. 167— 169. — Van af Tarfia tôt de Humboldtbaai of het zoogenaamde Papoewa Talandjang.

De Indische Gids 11. 2. Amsterdam 1889, p. 1258— 1270, auch Cosmos di Guido Cora 10. Torino 1889—91, p. 205

—

208. — De West- en Noordkust van Nederl. Nieuw-Guinea. Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Genootsch. (2) 10. 1893,

p. 991—992, 1007—loi 5. — Ethnographische beschrijving van de Noord- en Westkust van Nederl. Nieuw-Guinea. Met
medéwerking van J. D. E. Schmeltz. Leiden 1893.

9) Ernst Hartert. William Doherty. Obituary. Novitates Zoologicae 8. Tring 1901, p. 500—501.

10) Das Literaturverzeichnis findet sich in Nova Guinea 2. 2. 1912, p. 545 und 836.

11) Tocht van Broeder Bink naar de Humboldtsbaai. Berichten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging (2) 6.

1893, p. 4—8.

12) Tocht van den Zendeling Bink naar de Humboldtsbaai en verblijf aldaar. Berichten van de Utrechtsche Zen-

dingsver. (2) 7. 1894, p. 65—77; auch Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Genootsch. (2) 11. 1894. p. 325—332. — G. L. Bink.

Drie maanden aan de Humboldt-baai. Tijdschr. v. Ind. T. L. en Vk. 39. 1897, p. 143—211.

13) Koloniaal Verslag van 1895. 's Gravenhage, p. 29.
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z. See W. A Mouton befehligten Kreuzer „Borneo" '). Im Jahre 1900 liess sich M. J. Dumas auf Metu
Debi nieder, um der Vogeljagd obzuliegen '').

Nachdem der vom Leutn. z. See A. M. P. C. van der Laar befehligte Kreuzer „Serdang" der

Humboldt-Bai und ihrer Umgebung in der Zeit vom 16.— 20. Januar 1901 einen flûchtigen Besuch abge-

stattet hatte ^), folgte am 19, Juli desselben Jahres der unter dem Befehl des Leutn. z. See D. A. P. Koning
stehende Kreuzer „Ceram", der in dem Zeitraum bis zum 29. September nicht allein eine Neuvermessung

der Humboldt- nebst der Jotëfa-Bai bewirkte, sondern auch ihr Hinterland aufnahm und damit die erste

vollstiindige Karte des Sentani-Sees lieferte '').

Zum Zweck einer magnetischen Aufnahme des Indischen Archipels verweilte W. van Bemmelen
am II. September 1904 auch in der Humboldt-Bai^). Darauf erschien 1906 Walter Goodfellow der

seine Vogeljagden bis zum Sentani-See und dem Stldabfall des Cyclopen-Gebirges ausdehnte ®). Wâhrend
seiner Anwesenheit war auch der Vize-Gouverneur von Deutsch-Neu-Guinea, E. Krauss, zu einem kurzen

Besuch eingetrofFen Etwa ein Jahr spâter tauchte zur Abwechslung einmal auch ein Globetrotter in

Gestalt von Thomas Barbour auf. Die von ihm gelieferte, von vorzûglichen Abbildungen begleitete Beschrei-

bung ist unter aller Kritik Ûber seinen Aufenthalt in dem nâmlichen Jahre hat auch ein Anonymus
Bericht erstattet ^). In Missionsangelegenheiten reiste F. J. F. van Hasselt 1908 nach der Humboldt-Bai,

\vo er die Naturaliensammler A. E. Pbatt und Sohn antraf. Mit ilim gelangte der erste dort eingesetzte

Postenhalter Windhouwer nach Metu Debi '").

Die grôsste Expédition, welche aile frùheren weit hinter sich liess und von dem Hauptmann

F. J. P. Sachse gefùhrt wurde, war in dem Zeitraum von September 1909 bis August 191 1 sowohl an

der Humboldt-Bai und ihrem Hinterlande, als auch in anderen Gebiete an der Nordkùste von Neu-Guinea

tâtig. Wertvoll sind die topographischen Aufnahmen, ferner besonders die botanischen Sammlungen von

K. GjELLERUP. Die Resultate der geologischen Untersuchungen sind von P. F. Hubrecht mitgeteilt wor-

den, wahrend P. N. van Kampen zoologische Sammlungen anlegte

Im Dezember 1909 kam sodann G. Friederici auf einer Fusswanderung vom Kaiser Wilhelms-Land

her nach der Humboldt-Bai und beschaftigde sich wâhrend des kurzen Aufenthaltes auch dort mit ethno-

graphischen Studien ^^). Endlich sind noch zu erwâhnen die drei, im Auftrage der „Utrechtsche Zendings-

vereeniging" unternommenen Fahrten von F. J. F. van Hasselt in den Jahren 1910, 1911 und 1912-— 1913

i) Jaarboek van de Koninkl. Nedeil. Zeemacht 1896—97. 's Gravenhage 1898. p. 731— 751. — Koloniaal Vei-

slag van 1S98, p. 24. 2) Nova Guinea 2. 2. 1912, p. 712.

3) Jaarboek van de Koninkl. Nederl. Zeemacht 1900— 1901. 's Gravenhage 1902, p. 540.

4) Jaarboek van de Koninkl. Nederl. Zeemacht 1900— 1901. 's Gravenhage 1902, p. 552— 5535 1901— 1902,

p. 395. — D. A. P. Koning. Eenige gegevens omtrent land en volk der Noordoostkust van Nederl. Nieuw-Guinen,

genaamd Papoea Telandjang. Bijdr. t. de T. L. en Vk. (7) 1. 1902, p. 59—92. — H. E. Baron van Asbeck. Voor-

dracht over de reis van H. M. Ceram in de wateren ter noordkust van Nieuw-Guinea in 1901. Maatsch. t. bev. van het

Natuurk. Onderzoek der Nederl. Koloniën. Bulletin N° 41. 1902. — Noordkust Nieuw-Guinea van Tanah Merah-baai tôt

de Nederlandsch-Duitsche grens 1:150.000. 's Gravenhage 1902. Ministerie van Marine, N" 253.

5) Magnetische opneming van Nederlandsch Oost-Indie III. Natuurk. Tijdschr. N. Ind. 64. Batavia 1905, p. 154

—

155. — Magnetic Survey of the Dutch East Indies made in the years 1903— 1907. Observations made at the Royal

Magnetic and Meteorological Observatory at Batavia 30. 1907. App. 1. Batavia 1909, p. 25, 28, 45, 48.

6) Account of his expédition lo New Guinea. Bull. Brit. Ornithologists Club. 19. 1906— 7. London 1907, p. 100— 102.

7) Eine Reise nach Kaiser Wilhelmsland. Deutsches Kolonialblatt 18. Berlin 1907, p. 202—203.

8) Further Notes on Dutch New Guinea. The National Géographie Magazine 19. Washington 1908, p. 527—548.

9) W. V. B. Een bezoek aan de Papoe's van Noord-Nieuw-Guinea. De Natuur 28. Utrecht 1908, p. 199 —2C2.

10) Een bezoek aan de Humboldtsbaai. Berichten Utrechtsche Zendingsvereeniging (2) 22. 1909, p. 73—77,88—92.

11) Mededeelingen over Nederlandsche Onderzoekingstochten in onze Koloniën. Tijdschr. K. Nederl. Aardrijksk.

Genootsch. (2) 26. 1909, p. 1022— 1023. — Gouvernements-exploratie van Noord-Nieuw-Guinea. Ibid. (2) 27. 1910,

p. 152— 153, 587—^589; (2) 28. 1911, p. 824—830, 1035; (2) 29. 1912, p. 76. — F. J. P. Sachse. Noord Nieuw-

Guinea. Ibid. (2) 28) 191 2, p. 36— 51 m. Karte.

12) Von Eitape nach HoUandia. Deutsches Kolonialblatt 21. Berlin 1910, p. 331—335. — In das Hinterland der

Nordkiiste von Kaiser Wilhelmsland. Petermanns Mitttg. 56. 2. 1910, p. 185. — Beitriige zur Volker- und Sprachenkunde

von Deutsch-Neuguinea. Mittlg. aus den Deutschen Schutzgebieten. Ergzgsheft 5. Berlin 1912, p. 256—257.

13) Een belangrijke reis. Berichten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging (2) 23. 1910, p. 241—251. — Een

reis naar de Humboldtsbaai. Ibid. (2) 25. 1912, p. 220—222. — Een reis naar Oost-Nieuw-Guinea (2) 27. 1914, p. 17—21.
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Was nun zunâchst das Klima der Humboldt-Bai betrifft, so ist hervorzuheben, dass nach der

Darstellung von C. Braak Nord-Neu-Guinea durch das hohe Zentralgebirge gegen die kalten, von der

Winterzyklone des australischen Festlandes herriihrenden .Winde geschiitzt wird und aus diesem Grunde

auch die Temperaturverhâltnisse sehr gleichmâssig sind. Obgleich der Ostmonsun in diesem Gebiet noch

zur trockenen Jahreszeit gerechnet werden muss, sind die Gegensàtze zwischen ihm und dem West-

monsun nicht allzugross, was Braak dem Umstande zuschreibt, dass im Stillen Ozean, in der Xâhe des

Àquators, die Gegensàtze sich im wesentlichen verlieren '). Die allgemeine Regel, dass von der Kûste nach

dem Gebirge zu der Regelfall zunimmt, gilt auch fiir die Humboldt-Bai. Im Gebirge ist der Himmel
vvahrend der Nacht und am frùhen Morgen unbedeckt. Bald nach Sonnenaufgang aber erfolgt, infolge der

rasch zunehmenden Warme, Nebelbildung, die tagsùber die Berge umhullt.

Fur die Temperaturen auf Metu Debi erhielt G. A, J, van der Sande, fiir den zwischen dem
17. Mârz und 12. Juli 1913 liegenden Zeitraum, die folgenden Mittelwerte :

1903- 2) 7h a. m. I2h p. m.
Tages-

mittel.

Maxima. Minima. Maxima. Minima.

Im Mittel. Hôchste. Niedrigste. Hochste. Niedrigste.

26,6° 30,1° 28,8° 28,5° 30,2° 24,2° 34" 26° 25° 23,5°

26,4° 30,6'' 29,5° 28,8° 30,0° 24,4° 32° 25" 25^ 23'

27,1° 31,3° 29.2^ 29,2° 31,0° 24,8° 32° 27° 26° 23°

26,7' 30,8° 28,8° 28,8° 29,7° 24,5' 31° 25° 26° 22°

26,5° 30,0° 28,4° 28,2^ 28,9" 24,1° 31° 26" 25° 23°

Aus den Temperaturbeobachtungen im Biwak Hollandia, 6 km nôrdlich von Metu Debi entfernt,

ergaben sich fiir den Zeitraum von Februar 1910 bis Januar 191 1 die folgenden Mittelwerte^):

Maxima.

Februar 1910

Mârz „

April „

Mai „

Jmi „

Juli „

August „

September „

Olitober „

November „

Dezember „

Januar 1911

Ini Mittel

Minima.

29,7° 24,0°

30,3° 23,4°

30,2° 23,7°

30,2" 23,6°

30,3° 23,9°

30,7°
-

23,7°

30,7° 24,1°

30,5° 24,2°

31,5° 24,1°

31,2° 24,1°

30,3° 24,3°

30,4° 24,4°

30,5° 24,0°

Ferner haben wir der von Leonhard Schultze-Jena fur das Kap Hâharu [Germania-Huk] (2 1 '/j km
ôstlich von Metu Debi) ermittelten Werte zu gedenken, die aus den Beobachtungen wâhrend der zweiten

Junihâlfte sowie der Monate Juli und August 1910 abgeleitet wurden *).

1) Het Klimaat van Nieuw-Guinea. Natuurk. Tijdsclir. v. Ned. Indië-73. Batavia 1914, p. 179— 225

2) G. A. J. VAN DER Sande. Aanteekeningen omirent de weersgesteldlieid op Metu Debie (Huml)oldtsbaai, Nieuw-

Guinea). Natuurl;. Tijdschr. Ned. Indië 63. Batavia 1914, p. 255.

3) Uittrel^sel uit het Verslag der Commissie ter voorbereiding van de aanwijzing eener natuurlijke grens tussclien

liet Nederlandsclie en liet Duitsclie Gebied op Nieuw-Guinea. 's Hage [1912], p. 47.

4) Leonhard Schui.tze-Jena. Forschungen im Innern der Insel Neuguinea. Mitteilungen aus den Deutschen

Schutzgebieten. Ergzgslieft 11. Berlin 1914, p. 2.
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Zweite Junihàlfe 1910.

a. m. 2I»
p. m. g'i p. m.

Minière Tempeiatur 23,1° 29,4° 24,7^

Maxima 23,9° 30:4° 25,9"

Minima 21,5° 25,7° 23,9"

Juli.

Mittleie Temperatur 22,8° 29,4^ 23,7^

Maxima 23,7° 31,0" 25,0*^

Minima 21,5" 25,0" 22,0^^

August.

Mittlere Temperatur 22,9° 29,7^ 23,1^

Maxima 23,5° 30,4° 23,9"

Minima 22,0^ 27,9" 22,4"^

Aile Werte, soweit sie sich unmittelbar vergleichen lassen, weichen wenig voneinander ab. Zu
beachten ist, dass die Beobachtungen auf Metu Debi nur einen Zeitraum von 4 Monaten umfassen und
dass es sich ùberhaupt um zwei ganz verschiedene Jahrgange handelt. Nicht unerwahnt môge bleiben, dass

HoUandia gegen Winde sehr geschùtzt ist, was bei Metu Debi keineswegs der Fall ist.

Die ùbrigen meteorologischen Elemente auf Metu Debi sind, nach van der Sande, auf der nach-

folgenden Tabelle vereinigt:

1903.

Relative Feuchtigket.
Regenfall.

Bewolkung. Wind.
Windstârke.

Mittl. Beaufort-Skala.

7'' a. m. I2h 5h p. m.
mm.

"j^ a. m. 12*1 5h p. m. a. m. I2h 5^ p. m. 7'^ a. m. 12^ 5h p. m.

Màrz 17.—31

.

88 73 79 109 7,5 7,5 7,4 W NE SSE 2 I

88 74 76 130 6,1 5,5 6,5 w NE ENE 2 2

87 72 78 99 4,8 4,9 6,6 w NE NEz.E 2 2

88 73 80 131 5,3 4,8 5,9 w NE NE 2 2

Juli I.— 12. . . 90 74 80 43 5,9 5,5 7,8 \Vz. s ENE NEz.E I 2

Die Zahl der Regentage betrug fiir die Zeit von 16.— 31. Marz 8, April 18, Mai 21, Juni 8,

1.-13. Juli 4 ').

Die fur Hollandia gefundenen Werte fur die Zeit vom Februar 1910 bis Januar 1911 sind ^) :

Anzahl der Regenmengen
Regentage. in mm.

Februar 19 115

Marz 21 370
April 18 447
Mai 14 341

Juni 17 124

Juli I I 94
August I I 98

September 12 1 1

1

Oktober 16 93

November 16 250

Dezember 15 478

23 345

193 2866

1) G. A. J. VAN DER S.-VNDE 1. C. pag. 257, 259, 261, 263, 265.

2) Uittreksel uit het Verslag der Commissie 1. c. pag. 47. — Regen;

Jena am Kap Hâharu [Germania-Huk] nicht vorgenommen, doch berichtete

imessungen wurden durch Leonh. Schultze—

er, dass in dem Zeitraum vom 12. Juni bis
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Aus diesen Zahlen geht hervor, dass das Jahr 1910 regenreicher war als 1903, wenigstens soweit

die Zeit von Mârz bis Juli in Betracht kommt. Immerhin kann man ihnen entnehmen, dass die Humboldt-

Bai den recht regenreichen Gebieten zuzuzahlen ist.

Die geologischen Verhâltnisse waren bereits im Jahre 1858, allerdings in ganz unzureichendem

Masse, Gegenstand der Untersuchung gewesen. J. H. Croockewit batte damais ermittelt, dass die beiden

Eckpfeiler der Humboldt-Bai, also das Kap Caillié und das Kap Bonpland, ebenso wie zwei Berge an der

Westseite der Jotëfa-Bai, aus Kalkstein aufgebaut waren. Sodann meinte er, dass der bis zu dieser Binnen-

bai sich erstreckende Auslâufer des Cyclopen-Gebirges aus Glimmerschiefer zusammengesetzt sei, der zugleich

infolge seiner Umwandlung den roten und zahen Ton geliefert habe. Ferner war er der Meinung, dass die

Inseln in der Jotëfa-Bai, Metu Debi und Metu Intjemag, Korallenbauten ihre Entstehung zu verdanken

hâtten, gleich den hinter Tobadi aufragenden Hugeln Gelegentlich der Fahrt des „Challenger", der

1875 Kajo-Bucht vor Anker gegangen war, wurde berichtet, dass ihre Ufer von Kalkstein gebildet

wùrden Die von dem Missionar G. L. Bink 1893 an der Humboldt-Bai gesammelten, aber nicht mit

genaueren Fundortangaben versehenen Gesteine wurden von mir kurz beschrieben. Die Untersuchung

ergab die Anwesenheit von Olivinfels, Serpentin, Diabas, Globigerinenmergel, Kalkstein und Laterit

Bevor ich eine zusammenfassende Ûbersicht der Resultate unserer 1903, ausgefûhrten Untersuchungen

mitteile, môchte ich noch erwâhnen, dass nach P. F. Hubrecht in der unmittelbaren Umgebung der

Humboldt-Bai und zwar an ihrer Nordwest- und Westseite basische Eruptivgesteine (Gabbros und Peridotite)

auftreten, aus denen auch das Cyclopen-Gebirge sich aufbaut. Am Strande der Humboldt-Bai sind sie

durch ûberlagernde jugendliche Korallenkalke haufig dem Auge entzogen. Auch Chloritschiefer wird erwâhnt.

Der sudliche Teil der Humboldt-Bai, nebst dem bis zur Tami-Mùndung reichendem Gebiet, wird als ein

morastiges, von Hugeln unterbrochenes Gebiet bezeichnet *),

Um mit den Eckpfeilern zu beginnen, die auf die Gestalt der Humboldt-Bai einen so wesentlichen

Einfluss ausgeùbt haben, so kônnen wir zunâchst die Angabe von Croockwit, dass die Vorgebirge Tuadja

[Caillié] und Djuar [Bonpland] aus Kalkstein aufgebaut werden, nur bestâtigen. Uberdies hat L. Rutten
nachgewiesen, dass man es dabei mit einem, wahrscheinlich dem jûngeren Miozân zuzuzàhlenden Globi-

gerinenkalkstein zu tun hat An dem Kap Caillié und unweit davon bei Kajo Jenbi, also an dem ôst-

lichen Auslâufer des Cyclopen-Gebirges, wird dièses Gestein von Serpentin unterteuft. Auch an anderen

Stellen der Kajô-Bai treten Kalksteine und Serpentine auf, von denen den erstgenannten, nach Rutten, aber

sehr wahrscheinlich ein jùngeres Alter (pliozân oder rezent) zukommt, Hierzu sind auch diejenigen der Kajô-

Inseln zu rechnen. Die sûdlich von der Kajô-Bucht liegende kleine Misâti besteht dagegen aus Diabas.

Noch weiter sûdlich, an dem Kap Pidéi, am Eingang zur Jotëfa Bai, stellt sich wiederum Kalkstein ein, der

in den unmittelbar hinter Tobadi aufragenden Hugeln seine Fortsetzung findet. Der Kalkstein, aus denen

die das Westufer der Waitjëruk-Bai bildenden Hùgel bestehen, ist wiederum den am Kap Caillié auftre-

tenden gleichaltrig und das Gleiche ist der Fall mit den sich lângs des West-, Sùdwest- und Sùdkuste der

Jotëfa-Bai erhebenden Anhôhen, die sich noch weiter bis zum Tami in das Sekanto-Gebiet fortsetzen. In

diesen Kalksteinablagerungen findet sich eine Lûcke an der Westecke der Jotëfa-Bai, an und uber der,

zumeist durch eine Grasnarbe verhullt, krystallinische Gesteine — besonders Amphibolite — zutage treten,

die noch dem Massiv des Cyclopen-Gebirges angehôren.

An das niedrige Ostufer der Jotëfa-Bai schliesst sich bis zum Tami eine niedrige, morastige, von

alluvialen Ablagerungen gebildete Ebene an, in der sich ein Kalksteinrûcken, in dem Fruni und Frani

I. September 19 10 an 30 Tagen Regen von ein- bis mehrstiindiger Dauer fielen, was mit den in Hollandia angestellten

Beobachtungen iibereinstimmen diiifte (1. c. pag. 3).

1) J. H. Croockewit. Oppervlakkige geognostische schets der bezochte punten op de zuid-west- en noordkusten

van Nieuw-Guinea. Bijdr. t. de T. L. en Vk. (2) 5. Amsterdam, p. 139— 142.

2) Report on the Scientific Results of the Voyage of H. M. S. Challenger during the years 1S73— 76. Narra-

tive 1. 2. London 1885, p. 684, 687. — H. N. Moselev. Notes by a Naturalist on the ^Challenger". I.ondon 1879, p. 439.

3) A. WiCHMANN. Ueber einige Gesteine von der Humboldt-Bai (Neu-Guinea). Centralbl. fiir Minéralogie. Stutt-

gart 1901, p. 647—652.

4) Uittreksel uit het Verslag der Commissie ter voorbereiding van de aanwijzing eener naïuurlijke grens tusschen

het Nederlandsche en Duitsche gebied op Nieuw-Guinea. ['s Gravenhage 1912], p. 52.

5) Foraminiferen-fiihrende Gesieine von Niederl. Neu-Guinea. Nova Guinea 6. p. 32.

\
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gipfelnd, erhebt, der durch eine Einsattelung mit deni ûber dem Kap Bonpland sich erhebenden Hûgel in

Verbindung steht. Das Kûstengebiet zwischen diesem Vorgebirge und dem Tami ist ailes alluviales Land.

Wenn wir den Versuch machen, die fiûhere Gestalt der Kûste zu rekonstuiren '), so muss in

erster Linie daran erinnert werden, dass sowohl die dem Miozân als auch die noch jungeren Kalksteine

reich an terrigenen Bestandteilen sind '-') und daher als kiistennahe Bildungen angesprochen werden mùssen.

Im Gebiet der Humboldt-Bai erhoben sich zu jenen Zeiten zahlreiche Riffe an denen das Meere brandete

und die gegenwartig als isolirte Hûgel oder Hiigelrûcken hervortreten. Die zwischen ihnen damais vorhan-

den Lûcken sind allmahlich ausgefûllt worden und die noch bestehenden sind im Begriff sich mehr und

1 : E']f«ooo,

i4r

tibersichtskarte der Humboldt-Bai und des Sentani-Sees.

imnier mehr zu schliessen. Gelegentlich unserer Fahrt auf dem Moso ^) haben wir bereits der Ablagerungen

gedacht, die mit Sûsswasser-, noch mehr aber mit rezenten marinen Mollusken sowie Korallen erfùllt sind.

Wir haben dort, wie ùberhaupt am Unterlauf des Tami, alten Seeboden vor uns und die durch die Gewâs-

ser abwarts befôrderten Schlamm- und Sandmassen hatten ihn allmahlich erhôht, so dass er schliesslich

ûber dem Spiegel des Meeres zu liegen kam. Die Jotëfa-Bai hatte dabei je langer je mehr eine Einengung

erfahren. Was sie aber vor anderen Buchten auszeichnet, ist, dass ihr eine Nehrung vorliegt und sie dadurch

zu einem Haff geworden ist. Lagunen wie Hafife finden wir auf Neu-Guinea ausschliesslich dort, wo das

Meer untief ist und zugleich an den Kûsten eine krâftige Brandung sich geltend macht. Den einfachsten

Fall bilden die Lagunen der Flussmûndungen, wie sie sich an zahlreichen Stellen der Flachkiiste langs

der ganzen Nordkûste von Neu-Guinea finden. Die Brandung wirft parallel dem Strande einen niedrigen,

aus Seesand bestehende Wall auf, wodurch die Flussmûndung ebenfalls einen neuen Lauf erhâlt und sich

an der schwâchsten Stelle einen Weg durch diesen Damm bahnt. Die Mùndung von Flusslaufen mit

schwachem Gefâlle kann durch die Aufschûttungen der Wogen zeitweilig oder dauernd verriegelt werden.

Ein Beispiel bietet def Sigiâu, dessen Mùndung verschlossen ist und der durch die Lagune des Borowâi

entwâssert wird '*). Ein àhnlicher Fall liegt auf Kaiser Wilhelms-Land mit der Lagune von Leitere vor ^).

1) Zur bessereii Orientirung fiir den Léser ist das Kartchen auf Seite 147 (Fig. 52) nochmals zum Abdiuck gelangt.

2) L. RuTTEN 1. c. pag. 31— 32.

3) Siehe oben p. 225 und ferner L. Schulïze-Jena. Forschungen im Innern der Insel Neuguinea. Mittlg. aus

den Deutschen Schutzgebieten N° 11. Berlin 1914, p. 18.

4) Siehe oben p. 269 und Fig. 117.

5) G. Friederici. In das Minterland der Nordkûste des Kaiser Wilhelmslandes (Neuguinea). Petermanns Mittlg.

56. 2. 19 10, p. 184. Taf. 34 Nebenkarte.
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Ganz analog ist die Entstehung der Nehrungen, welche die Waitjëruk- und die Jotëfa-Bai von dem
Meere abschliessen. Der betrachtlichen Tiefen wegen, die an ihrer Westseite vorhanden sind, haben die Auf-

schûttungen erst in einiger Entfernung vom Lande stattfinden kônnen und die in der letztgenannten liegende

Insel Meti Debi, eigentlich nur eine Sandbank, stellte die erste Anlage einer Nehrung dar. Mit be.sserem

Erfolge gelang es den Meereswogen in einiger Entfernung und parallel zu ihr einen Strandwall aufzuwerfen.

der eine regelrechte Nehrung darstellt. In der sich an die Jotëfa-Bucht anschliessenden Waitjéruk-Bai haben

die Verhaltnisse sich bereits etwas verwischt, da sie nicht mehr in direkter Verbindung mit dem Meere

steht und die von der Nehrung ausgehende Verlandung stelig Fortschritte macht. Wir haben dièse Ver-

haltnisse bereits geschildert

An den Steilkiisten ist es nirgends zu Lagunenbildungen gekommen und kônnen wir in dieser

Hinsicht auf die Buchten an der Nordseite des Cyclopen-Gebirges sowie auf dieTanah Merah-Bai hinweisen.

Die zoologische Ausbeute im Gebiet der Humboldt-Bai war die folgende : Mus Browni Alston,

Phalanger maculatiis Geoff., Petauriis papuamis Thomas, Distoechuriis petinaiiis Peters, Dorcopsis Hageni

Heller, Sus papuensis Lesson ^). — Haliastur indus girrenera Vieill., Talegallus jobiensis lotigicauihis A. B.

Meyer, Tringoides hypoleucus L., Sterna anacstheta Scop., Ptilinopus superbus Temm. & Knip, P. coronu-

latus geminus Salv., P. iozonus jobiensis Schl., P. aurantiifrons G. R. Gray, Afegalopepria magnifica sep-

tentrionalis A, B. Meyer, Carpophaga geelvinkiana Schl., C. zoeae Lesson, Macropygia doreya Bp., M. nigri-

rostris Salv., Henicophaps albifrons G. R. Gray, Microdynamis parva Salv., Centropus menbeJ^i hess. Se Garn.,

Chalcopsittacus diiyvenbodei Dubois, Eos fuscata Blyth, Lorius cyanauchen viridicrissalis de Beauf., Tricho-

glossus cyanogrammus Wagl., Cyclopsitta edwardsi Oust., C. diophthalma Hombr. & Jacq., Microglossus

aterrimus Gm.. Nasiterna salvadorii Rothsch. & Jîart., Eclectus pectoralis P. L. (S. Miill.), Alcyone lessoni

Cassin, Sauromarptis gaudichaud Quoy et Gaim., Hakyon sanctus Vig. &: Horsf., Mcrops oniatus Lath.,

Pomatorhinus isidori Less., Cisticola exilis Vig. & Horsf., Monarcha giittu/us Garn., Arses insularis A. B.

Meyer, Rhipidura tricolor Vieill., Rh. gularis S. MûlL, Poecilodryas pulverulenta Bp., Gerygonc palpebrosa

Wall., G. ohrysogaster Gray, Todopsis cyanocephahcs Quoy et Gaim., Graucalus papuensis Gm., C/iibia car-

bonarius Sharpe, Artamus IcncorhvncJius kucopygialis Gould, Cracticus r^rj-j/V/zj Bodd., Pitohui dichrous^-^.,

P. ferrugineus Bp., Ptilorhis magnificus Vieill., Cicinnurus regius L., Paradisea niinor finschi A. B. Meyer,

Manucodia atra Less , Corvus orru Bp., Calornis canioroides Gray, Mino dumonti Less., Myzomela sp.,

Glycichacra fallax Salv. ?, Ptilotis analoga Rchb., P. versicolor sonoroides Gray, P. chrysoiis ineyeri Salv.,

Philenion novaguineae jobiensis A. B. Meyer, Cinnyris aspasia Less., C. frenatus S. MûlL, Munia tristis-

sinia Wall. — Gonyocephalus dilophus Dum. et Bibr., Lygosoma variegatum Peters, Varanus indiens Ds-wà..,

V. prasinus Schlegel — Python amethystiinus Schneider, Eiiygurus carinatus Schneider, Tropidono-

tus mayri Gray, Dipsadomorphus irregularis Merrem., Micropechis ikaheka Less., Aeanthophis antarcticus

Shaw ^). — Eleotris Hoedti Blkr. — Neritina variegata Less., Stetiogyrajuneea, Pupa niicrosfonia Tap. Cane-

fri. Hélix [Po/ygyra] niicrodiscus Bavay, Diplomatina paptiana E. Smith, Helieina Maino J. Brazier'). —
Tricondy/a aptcra Oliv. — Mochtherus inwiaculatus Redt. ^). — Hololepta immarginata Sch. "*). — Silva-

nus lewisi Reitt., S. triangularis Reitt., Litargus sp., Lyctus brunneus Stephens — Anomala aeneiven-

tris Fairm. '^). — Fornax sp., Monocrepidius horistonotus Cand. — Cyphogcistra Bruyni Lansb., Belio-

nota aenea H. Deyr. '''). — HeterobostrveJius aequalis Waterh., Xylothrips religiosus Boisd., Xy/opsoeus

1) Siehe oben p. i6i und Fig. 6i.

2) F. A. Jentink. Mammalia. Nova Guinea 5. p. 368, 369, 371, 374.

3) L. F. DE Beaufort. Biids from Dutch New Guinea. Ibid. p. 397—420.

4) Nelly de Rooy. Reptilien. Xbid. p. 377, 382.

5) Th. W. van Lith de Jeude. Reptilien (Schlangen). Ibid. p. 520, 521, 523, 526, 530.

6) Max Weber. Siisswasserfische von Neu-Guinea. Ibid. p. 206.

7) A. Bavay. Mollusques terrestres et fluviatiles. Ibid. p. 278, 279, 283, 290

8) W. HoRN. Cicindelidae. Ibid. p. 19.

9) M. Maindron. Carabidae. Ibid. p. 299.

10) G. Lewis. Histeridae. Ibid. p. 301.

11) A. GrouveU-E. Coleoptera. Clavicornia et Dermestidae. Ibid. p. 565.

12) G. J. Arrow. Lucanidae et Scarabaeidae p. p. Ibid. p. 28.

13) Ed. Fleutiaux. Elateridae. Ibid. p. 31.

14 Ch. Kerremans. Buprestidae. Ibid. p. 303.
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capttcinus Fabr. '). — Baryrrhynchus lineicollis Power, Megacerus lO-maculatus Montr. — Aesernia

suntptuosa Gestro, Ae. formosa Gestro, Raphidopalpa ariiensis Ws., Aulocophora pygidialis Baly — Aspi-

doinorpha ptinctum Fabr. var. lunifera Spaeth — Dielis hiuiibohiti Camer., Dielis sp., Salins erythroura

Camer., Sceliphra laetum Smith, Lirtcs auraia Fab., RhynchiiDii haemorrhoidak Fab., Eumenes xanthura

Sauss., E. tricolor Camer. ^). — Plagiolepis longipes Jard., Camponotus dorycus F. Sm., C. custodulus

Emery — Euploea treischkei olivacea Sm., Taenaris gorgo Ksch, T. catops laretta Fruhst., Précis villida

astrolabiensis Hag., Neptis venilia cyanifera Btlr., Zizera gaika Trim., Ainblypodia aexojie Hew., A. ceiitau-

rtis F. — Tanytarsus sp., Tanypus signifer de Meijere, Stichopogon albicapillus v. d. Wulp — Ictiniis

australis Selys — Chclisoches morio Fabr. sp. '"). — Dinematocricus pasimachus Atfems -—
• Gagrella

albertisii Thor. — Argyrodes a/nboinensis T\ïor., T/ieridiu?>i camurum E. Sim., Latiu-odectus Hasseltii^\vox.

var. ancorifer Dahl., Orsinome Lorentzii Kulcz., Leucauge grata Guér, sp., L. granulata'WaXdg.. ?,y>., Nephila

ambigiia Kulcz., N. piciithorax Kulcz., Argiope aemtda Walck. sp., A. picta L. Koch, A. picta var. gor-

gonea L. Koch, A. maerens Kulcz., A. aetherea var. co?tfiisa Kulcz., Cyrthophora moluccensis Dolesch, sp.,

C, cicatrosa Stol. sp., Araneus Théisii Walck. sp., Gasteracantha taeniata Walck. sp., G. brevispina Dolesch.

sp., G. Théisii Guér. *•''). — Achorolophtis [^Erythracus'\ de Beaiiforti Oudms. — Pheretima homoeotro-

cha Cogn., Dichogaster tamiana Cogn. '^). — Cittotaenia Zschokkei v. Jan. aus Macroptts

Nach den vorlâufigen Bestimmungen von Th. Valeton bestanden die im Gebiet der Humboldt-Bai

gesammelten Pflanzen aus folgenden Arten : Spathoglottis plicata Bl., Dendrobium veratrifolium ? Ludl., Casua-

rina equisetifolia L., Fatoua japonica (Thbg) Bl., Tréma aspera BL, Ximenia americana L. sp., Sesuviiim Por-

tulacastrum L., Cassytha filiformis L. sp.. Acacia Sivisii Cunn., Tephrosia mollis Val., Desmodium gangeti-

ciim D. C., D. umbellatum D. C., Derris uliginosa Benth., Evodia suaveolens Scheff., Micromelum pubescens Bl.,

Phyllanthiis Warburgii K. Schum., Acalypha insiilana Muell. Arg. var. pubescens Muell. Arg., Excoecaria

Agallocha L., Euphorbia Atoto Forst., Triumfetta rhomboidea Jacq., Hibiscus tiliaceiis L. Abrotna molle P. D. C.,

? Xanthostemon paradoxum F. Mûll., ? Alelastoma polyatithiim Bl., Pentatropis ? 7iovo-guineensis Val., Sarco-

lobus retusus K. Schum., Ipomea Batatas Poir., Solarium verbascifolium L. sp., Hemigraphis reptans Anders.,

Myoporum tenuifolium Forst. ?, Scyphiphora hydrophyllacea Gaertn., Timonitis subsessilis Val., Morinda

citrifolia L., Citrullus vulgaris Schrad., Bidens pilosa L. — Spâter sind dann noch beschrieben worden :

Calant/te bicalcaraia var. deprcssa J. J. S., Spathoglottis plicata BL, Dendrobium rhipidolobum Schltr.,

D. jindiilatum R. Br., D. veratrifolium Lindl., Eria javanica (Sw.) Bl. '^), Ganophylliim falcatum Bl. '"),

Acalypha Hellwigi \\s.xhg.,v^r. Warbg. Excoecaria Agallocha'L., Euphorbia A toto Forst., E. serru-

1) Pierre Lesne. Bostrychidae. Nova Guinea 5. p. 33, 34.

2) H. VON ScHôNFELDT. Brenthidac. Ibid. p. 36.

3) J. Weise. Chrysomelidae. Ibid. p. 313, 314, 317, 318.

4) F. Spaeth. Cassididae. Ibid. p. 37.

5) P. Cameron. Hymenoptera. Ibid. p. 53, 54, 56, 57, 63, 64.

6) C. Emery. Formicidae. Ibid. p. 532.

7) J. RôBER. Lepidoptera. Nova Guinea 13. p. 45, 47, 48, 50.

8) J. C. H. DE Meijere. Diptera. Nova Guinea 5. p. 70, 71, 75.

9) H. W. van der Weele. Neuropteroidea. Ibid. p. 386.

10) Malcolm Burr. Dermatoptera. Ibid. p. 10.

11) Cari, Graf Attems. Myriopoden von Neu-Guiuea. Ibid. p. 5^3—5^4*

12) J. C. C. Loman. Opilioniden aus Neu-Guinea. Ibid. p. 2.

13) W. KuLCZiNSKi. Spinnen aus Noid-Neu-Guinea. Ibid. p. 438—493.

14) A. C. Oudemans. Acaii. Ibid. p. 108, 134— 136. Siehe auch Zoolog. Jahibiicher. Suppl. 14. i. Jena

1912, p. 121.

15) L. C0GNETTI de Martiis. Oligochaeta. Ibid. p. 546—548, 561—562.

16) C. VON Janicki. Die Cestoden Neu-Guinea's. Ibid. p. 186— 1S9.

17) Plantae papuanae. BuU. Dép. de l'Agriculture N° X. Buitenzorg 1907, p. 4, 5, 8, 10, 13, 15, 17, 18, 19,

23, 25, 27, 28, 32, 33, 40, 49, 50, 55, 58, 61, 64, 67, 69.

18) J. J. Smith. Die Orchideen von Niederlândisch-Neu-Guinea. Nova Guinea 8. p. 23, 25, 60, 70, 71, 86.

19) S. H. Koorders. Sapindaceae. Ibid. p. 171.

20) Von Th. Valeton (1. c. pag. 27) unter dem Namen Acalypha iiisulana Muell. Arg. aufgefiihrt.
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iata Reinw. ScvphipJiora hydropliyllacea Gaertn., Tiinonius snbscssilis Val. Cypenis stolonifcriis Retz.

Atnaracarpus cimeifolius Val.''). Lediglich mit der Bezeichnung „Nordkùste" wurden noch beschrieben:

Piper fragile C. DC, P. Wichmaniii C. DC, P. clavibrachim C. DC, P. pubiceps C. DC. und Chisoche-

lon Forbesi C. DC. ^).

Die ersten von der Humboldt-Bai stammenden Pflanzen waren von J. E.' Teysmann gesammelt

und von R. H. C. C. Scheffer beschrieben worden, nâmlich Evodia suaveolens Scheff., Maiiilloa graiuli-

Scheff., Hydnophytutn montannm Bl , Tabernaemontanal novo-guineensis ^chtiî., Hoya Ariadna Decaisne,

Fragraea rostrata Bl., Ptychosperma Seaforthia Miq., Pandanus dubius Spreng., Dracaena Draco L.

Ferner wurden erwahnt Ptychosperma calapparia Miq. var. m'mor, P. angustifolia Bl. und P. paradoxa

Scheff. '). An anderer Stelle erwàhnte J. E. Teysmann noch Hibiscus Rosa-sinensis L.

Auch die „Challenger"-Expedition hielt sich nur kurze Zeit in der Humboldt-Bai auf. Gesammelt

wurden: Asplenium nidus V3.r. pachyp/iyHuni Kunze, A. falcatum Yor^t., Aspidium repandium V^'iWà., JVephro-

diitin [^Eiuiephrodiiun'] invisum Carruth., Antrophysioii plantagincum Kaulf., Selagiiiella Wallichii Spengl.

Weit umfangreicher ist das Herbar, welches K. Gjellerup in den Jahren 1910 und 191 1, haupt-

sâchlich in der Umgebung des Biwak Hollandia an der Kajô-Bucht, Humboldt-Bai, zusammengebracht hat.

Der Vollstândigkeit halber ftihre ich an dieser Stelle, die bisher daraus beschriebenen Arten an : Ncuwiedia

ciicuUata J. J. S., Peristylus Hollandiae J. J. S., Dendrobiuin acmninatissimum var. laiifolium J. J. S.,

D. insigne Rchb. f., D. squainiferuin J. J. S., Eria Hollandiae J. J. S., Bulbophyllum Bhimei, var. longi-

caudatum J. J. S., B. digoelcnse var. septemtrionale J. J. S., Taeniophylliini filiforme J. J. S. '"), Allophylus

ternatus Radlk., Pometia pinnata Forst. "), Boerhavia diffusa L. forma repens Heim. '^), Clcmatis smila-

cifolia Wall. '^), Horsfieldia sylvestris (Houtt.) Warbg., Myristica subiclulata Miq. ''*), Hcrnandia pcltata

Meissn. '^), Acacia Simsii A. Cunn., Afzelia bijuga A. Gray, Caesalpinia Nuga Ait., Desinodium iiiiibella-

tiim P. DC., Dunbaria discolor Harms et K. Schum., Vigna lutea (Sw.) A. Graj' Averrhoa Bilimbi L. ^'').

Gonoearyum affine Becc. Elaeocarpus Gjellcrupii PuUe '•'), Cotnmersonia echinata Forst., Kleinhofia hos-

i)ita L, ^"j, Brackenridgea Forbesi van Tiegh. ^'), Alsodeia priiinosa PuUe ^*), Callicarpa arborea Roxb.

Vitex Hollrungii Warbg., V. Cofassus Reinw. ^'), Scaevola novo-giiineensis K. Schum.*''), Asplenium Sancti

Christophori Christ *''), Leucopha7ies [Leianotus] serratuluni Flsch., Syrrhopodon YEu-Syrrhopodoi{\ albova-

1) J. J. Smith. Euphorbiaceae. Nova Guinea 8. p. 239, 242.

2) Th. Valeton. Rubiaceae. Ibid. p. 463, 474—475.

3) J. Vai.ckenier .Suringar. Cyperaceae. Ibid. p. 698.

4) Th. Vat.eton. Rubiaceae. Ibid. p. 759, 769.

5) C. De Candoli.e. Piperaceae. Ibid. p.' 417, 418, 420, 421, 424.

6) Enumération des plantes de la Nouvelle-Guiaée, avec description des espèces nouvelles. Ann. Jardin Botan.

de Buitenzorg 1. Batavia 1876, p. 11, 18, 20, 31, 36, 37, 38, 53, 54, 59.

7) J. E. Teysmann. Extrait du récit d'un voyage à la Nouvelle-Guinée. Ibid. p. 82— 83.

8) Verslag eener reis naar Nieuw-Guinea. Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind. 40. Batavia 1881, p. 241.

9) J. G. Baker. On the Polynesian Feins of the „Challenger"-Expedition. Journ. Linn. Soc. (Botany) 15. Lon-
don 1877, p. 107, III, 112.

10) J. J. Smith. Die Orchideen von Neu-Guinea, Nova Guinea 8, p. 522, 523, 553, 562, 577, 578, 583, 594, 596.

") L. Radlkofer. Sapindaceae. Ibid. p. 617.

12) A. PULLE. Nyctaginaceae. Ibid. p. 629.

A. PULLE. Ranunculaceae. Ibid. p. 631.

14) A. PuLLE. Myristaceae. Ibid. p. 636.

15) A. PULLE. Hernandiaceae. Ibid. p. 639.

16) A. PULLE. Leguminosae. Ibid. p. 649, 650, 652, 653.

17) A. PULLE. Oxalidae. Ibid. p. 655.

18) A. PULLE. Icanicaceae. Ibid. p. 659.

19) A. PULLE. Elaeocarpaceae. Ibid. p. 661.

20) A. PULLE. Sterculiaceae. Ibid. p. 665.

21) A. PULLE. Ochnaceae. Ibid. p. 667.

22) A. PULLE. Violaceae. Ibid. p. 669.

23) A. PULLE. Verbenaceae. Ibid. p. 685.

24) A. PlILLE. Goodeniaceae. Ibid. p. 693.

25) E. RosENSTOCK. Filices. Ibid. p. 721.

Nova Guinea. IV. Reisebericht.



314

gitiafiis Schwaegr., Plagiotheciutn Miquelii (Lac.) Broth., Trichosteletim Boschii (Dz. et Ml.) Jacq. '),' [F^;/^-

landia paniculata P. DC, Oldciilaiidia paniculata L., Mussaeiidra cyliudrocarpa Burck, Scyphiphora hydro-

phyllacea Gaertn., Gardénia Gjdlcrupii Val., Pavctta platyclada K. Schum., Ixora doreensis (Scheff.) Val.,

/. timorensis Dciie., /. leptopus Val., Fsychotria pallida var. diversifolia Val., HydnophytuDi agatifoliuin

Val.-), rhyllanthiis inaritimus J. J. S, Ph. Gjelkrupii J. J. S., CkistantJncs dichotomits J. J. S., Maca-

ranga riparia Engl., AI. Tanarius (L.) Muell. Arg. var. abbreviata J. J. S., Endospennum sp., Euphorhia

Atoto Forst., E. serndata Reinw. *), Pothos Albertisii Engl. ''), Grevillea sp. n. ^), Loranthus Gjellertipii

Lautbch., L. strongylophyllus Lautbch., Elyihratithe suberosa Lautbch., Viscuin orientale Willd. ''), Gjellc-

nipia papuana I.autbch. ''), Litscd calophyllantha K. Schum., Cassythia filiformis L. "), Evodia Gjelkrupii

Lautbch., Melicope GjcUcrupii Lautbch. '*), Canaritini asperum Benth. '"), Bitchanania mollis Lautbch.,

Semccarpiis iiiagnifica K. Schum. ''), Sanrauia Gjellenipii Lautbch. '^), Calophylluin iiwpliylluui L. '^),

Conibretnin fluvo-vircns Lautbch. ''*), Decasperiniim ncurophylluni Lauterb. et K. Schum. var. angustifolia

Lautbch., Syzygiuin Branderhorsti Lautbch., »S. Gjellerupii Lautbch., S. Lorentzianum Lautbch., S. anoina-

lum Lautbch., Myrtella Beccarii F. v. Muell. '^), Vernonia arborea Ham. Buch, Blumea chinensis P. DC,
Wedelia scabritiscitla DC. "*), Cyathocalyx papuanus Y)\é[5, Gonioflialami/sviridi^ûnes'Lauthch. et Schum.,

Mitrella Beccarii (Scheff.) Diels "), Gironniera siibaequalis Planch. var. papuana J. J. S. '''), Hornstcdtia

Ivcosloma K. Schum.., Alpinia Gjelkrupii Val., Ricdelia Iioîlandiae Val., Costus speciosus Smith '^), Sinilax

kucophylla Bl., Dianella serrulata Rallier f., Cordylinc terininalis Kunth ^"j, Dysoxylon brevipaniculuui

C. DC, D. Gjelkrupii C. DC, Aglaia polyneura C. DC, A. porulifera C. DC *'), Vamilla ramosa J. J. S.,

P/tajus Tankervilliae Bl. var. papuanus J. J. S., Geodoruin pictum Lindl., Microstylis fasciata Schltr.,

Liparis iiidijferens J. J. S., Piscudkria brevifolia J. J. S., P. diversifolia J. J. S. ^-), Giochidium hollan-

dianum J. J. S., Codiaeum variegatum Bl. \'ar. nwluccanum Muell. Arg. ^^J, Adiautuin hollandiae v. A. v. R. •**).

1) Max Fi.eischer. Laubmoose. Nova Guinea 8. p. 741, 742, 748, 749.

2) Th. Valeton. Rubiaceae. Ibid. p. 755, 756, 758, 761, 762, 763, 766, 774.

3) J. J. Smith. Euphorbiaceae. Ibid. p. 779, 780, 786, 789, 791, 794.

4) A. Engler und K. Krause. Araceae. Ibid. p. 811.

5) C. Lauterbach. Proteaceae. Ibid. p. 811.

6) C. Lauterbach. Loranthaceae. Ibid. p. 815, 826.

7) C. Lauterbach. Opiliaceae. Ibid. p. 817.

8) C. Lauterbach. Lauraceae. Ibid. p. 819, 820.

9) C. Lauterbach. Rutaceae. Ibid. p. 823, 824.

10) C. Lauterbach. Buiseraceae. Ibid. p. 827.

11) C. Lauterbach. Anacardiaceae. Ibid. p. 829, 830.

12) C. L.^uterbach. Dilleniaceae. Ibid. p. 838.

13) C. L.AUTERBACH. Guttiferae. Ibid. p. 843.

14') C. Lauterbacu. Combrelaceae. Ibid. p. 847.

15) C. Lauterbach. Myrtaceae. Ibid. p. 850, 852, 853, 855.

16) C. Lauterbach. Compositae. Ibid. 863, 864, 866.

17) L. Diels. Anonaceae. Ibid. p. 871. 872, 873.

18) J. J. Smith. Ulmaceae. Ibid. p. 892.

19) Th. Valeton. Zingiberaceae. Ibid. p. 927, 939, 965, 982.

20) Hans Hallier. Liliaceae. Ibid. p. 994, 1000, looi.

21) C. De Candolle. Meliaceae. Ibid. p. loii, 1013.

22) J. J. Smith. Orchidaceae. Nova Guinea 12. p. 187, 203, 224, 270, 271.

23) J. J. Smith. Euphorbiaceae. Ibid. p. 544—545.

24) C. R. W. K. VAN Alderwerelt van Rosenburgh. New or interesting Malayan fern. Bull. Jardin Botan.

Buitenzorg N" VII. 1912, p. i.



VII.

VON DER HUMBOLDT-BAI ÛBER DIE ARIMOA-, SCHOUTEN- UND MAPIA-
INSELN NACH MANOKWARI.

Mit dem Umfahren des Kaps Caillié hatten wir am Nachmittage des 13. Juli die

Humboldt-Bai verlassen und dampften in westlicher Richtung làngs der Nordkùste, angesiçhts

des Cyclopen-Gebirges, weiter, bis es mit Eintritt der Dunkelheit, mit der sich zugleich Regen

einstellte, unseren Blicken entzogen wurde.

Bei Tagesanbruch des folgenden Tages waren wir nicht mehr weit von den Arimoa-

oder, wie die malaiischen Hàndler sie nennen, Kumamba-Inseln entfernt. Von dieser aus 3

Inseln bestehenden Gruppe konnten wir das am
weitesten nach W liegende, bis etwa 160 m
ansteigende Liki sowie das gegen 70 m hohe

Niru Moâr erkennen, wàhrend das kleinste,

LamsLitu, vorlàufig unseren Blicken entzogen

war (Fig. 139). Wir nàherten uns, von Osten

kommend, zunàchst dem 70 m hohen, in beinahe

N-—S langgestreckten Niru Moâr, das 4,4 km
lang und ijber und iiber bewaldet war. Nahe

der Nordostspitze stieg der Kalksteinfelsen

Monoto aus dem Meere empor. Um 6^/^ Uhr

warf die „Zeemeeuw" un weit der Ostkùste

Anker, der aber nicht halten woUte. Um keine

Zeit auf die Suche nach einer besseren Stelle

zu verheren, wurde ein Boot gestrichen, worauf

LORENTZ, MOOLENBURGH, VAN WeEL und ich

uns an den Strand befordern liessen. Er war

sudlich von unserem Landungsplatz von Casua-

rinen besetzt. Anstehend fand sich ein schnee-

weisser kiystallinischer Kalkstein, der oberflàchlich zerfressene, steil aufragende Felsen bildet

Anscheinend besteht die ganze, ubrigens unbewohnte Insel aus diesem Gestein, da es auch

Fig. 139. Kartc der Arimoa-Inseln. 1:240000.

l) Nach L. RUTTEN enthalt er Amphistegina [Lessortii d'Orb, Globigerina^ Lcpidocyclina cf. Mii/i:cri Leni. et Douv
Carpenteria cf. proteifonnis Goës, Rotalia und Lithothamnium. (Nova Guinea 6. p. 29).
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an anderen Stellen, sovvohl am Strande als an den Abhàngen, hervorleuchtete. Schichtung

war nirgends zu gewahren.

Nach kurzem Aufenthalt wurde nach dem treibend gehaltenen Dampfer zurùckgekehrt,

der sich darauf wieder in Bewegung setzte, um die Sùdspitze der Insel zu umfahren. Uni

8^/^ Ulir wurde abermals gehalten, um uns Gelegenheit zu geben in einem Boot, das in noch

ansehnlicher Entfernung liegende Eiland Lamsutu aufzusuchen. In ihm nahmen nunmehr Platz

DE Beaufort, MoolenburgH, van Weel und ich, aber diesmal wàhrte es eine halbe Stunde,

ehe es gelang das Ziel zu erreichen. Wir landeten an dem flachen und sandigen Strande der

Sùdkiiste, der nur etwa 30 m langen Insel. Erst an der Westseite stiessen wir auf Felsen des-

selben weissen feinkrystallinischen Orbitoidenkalksteins, wie er auf Niru Moâr angetroffen

worden war '). An dieser Stelle hausten auch 3 Mànner und eine Frau, die sich dort in ganz

primitiven Hùtten zeitweilig niedergelassen hatten, um dem Fischfange obzuliegen. Am Strande

und in der Nàhe desselben erhoben sich viele Kokospalmen, so dass das Eiland keinen allzu

unwirtlichen Eindruck machte.

Um lo'/j Uhr waren wir an Bord zuriickgekehrt, worauf die „Zeemeeuw" wieder unter

Dampf ging, um vorsichtig tastend nach Liki Kurs zu setzen. Nach kaum einstùndiger Fahrt

wurde in fast unmittelbarer Nàhe der Siidwestkùste in 23 Faden Tiefe Ankergrund gefunden.

De Beaufort, Lorentz, Moolenburgh, van Nouhuys und ich beeilten sich den von Wald

eingefassten, sandigen Strand aufzusuchen, an dem 3 unbewohnte Hùtten vorgefunden wurden.

Der Name dieser kleinen Niederlassung lautete Siluwâr -). Als wir in nordwestlicher Richtung

dem Strande entlang wanderten, stiessen wir alsbald auf 2 weitere Hùtten, Baratâwâr genannt,

und hinter ihnen auf einen Bach. Als weiter aufwàrts keine weiteren Ortschaften und ebenso-

wenig anstehendes Gestein angetroffen wurde, kehrten wir nach der Landungsstelle zurùck,

an der diesmal sich einige Eingeborene vorfanden, mit denen wir uns nur in ganz unvoll-

kommener Weise zu verstàndigen vermochten. Soviel ging aber aus ihren Mitteilungen hervor,

dass das Hauptdorf zurzeit sich Dabùwâr nannte und dass dort auch der ternatische Hàndler

USMAN hauste Sie bestàtigten das Vorhandensein der drei von F. S. A. DE Clercq

erwàhnten Dorfer Bearikwâr, Tinanwa und Tanfalua fùgten sodann aber noch die Namen

der folgenden Ortschaften, die z. Tl. wohl kaum mehr als Gehôfte sein werden, hinzu: Jase,

Mislowâr, Watibùwâr, Jamatalàwâr und Tejau. Schliesslich erzàhlten sie noch, dass zahlreiche

1) RuTTEN konnte in dem Gesteine, ausser Lithothamnhim^ die folgendea Foraminiferen bestimmen : Lepidocy-

clina cf. Muniei i Lem. et Douv., Carpenteria proteiformis Goës, Kotalia sp., Planorbulina acervalis Br. und Amphiste-

gina Lessonii d'Orb.

2) Bei dieser Gelegenheit wurden aucli einige Riffe entdeckt, von denen das eine, nacli dem Berichte von

J. W. VAN Nouhuys, in etwa i°4i'S, I38°48'0, i Seemeile ôstlieli von Niru Moâr liegt, wàlirend das andere in i°37' S,

l38'"42'/.2' O i™ Siiden von Liki aufgefunden wurde. (Bericht aan Zeevarenden. 's Gravenhage 1903, N^ 201/1488. Ilieraus

Nacliricliten filr Seefahrer 34. Berlin 1903 (N" 2287), p. 811—812).

3) Dièse Ànderungen der ôrtlichen Verhâltnisse hiingt vielleicht mit der Blattern, die Liki im Jahre 1896 heim-

suchte, zusammen, indem sie zur Griindung von neuen Niederlassungen den Anlass gab; wenigstens wurde Bearikwâr

damais verlassen. (De reis der „Borneo" naar Nieuw-Guinea. Jaarboek van de Kon. Nederl. Zeemacht 1897—97. 's Gra-

venhage 1898, p. 734).

4) Le isole Koemamba, Mor, Wiak o Biak nel nord nella Nuova Guinea olandese. Cosmos di Guido Cora 9.

Torino 1886—88, p. 218—221. — lets over de beoosten Kaap d'Urville gelegen Koemamba-eilanden. De Indische Gids 10. I.

Leiden 1888, p. 663. — Rapport over drie reizen naar het Nederlandsche gedeelte van Nieuw-Guinea. Tijdschr. v. Ind.

T. L. en Vk. 34. Batavia 1891, p. 165— 166. — De West- en Koordkust van Nederl. Nieuw-Guinea, Tijdschr. K. Nederl.

Aurdr. Genootsch. (2) 10. 1893, p. 996—998.
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Einwohner von Liki sich zurzeit auf dem an der gegenùberliegenden Festlandskùste befind-

lichen Sarmi aufhielten, um dort an einem Feste {dansa) teilzunehmen. Moolenburgh ent-

sandte einen der Leute nach Dabuwâr, um USMAN an Bord des Dampfers zu entbieten, aber

Kahn und Schiffer sah man niemals vvieder und auch der Hàndler zog es vor sich nicht

blicken zu lassen.

Wàhrend der Nachmittagsstunden begaben DE Beaufort, Lorentz und VAN NOUHUYS
sich nochmals nach Liki und zwar suchten sie in einem Boot die sudhche Westecke auf, an der

Andesittuff und -konglomerat im Anstehenden gefunden wurden Das ersterwàhnte Gestein

enthielt auch KnoUen eines schônes Jaspopals. Aus diesen Funden hat sich ergeben, dass die

tertiâren Tuffbildungen, wie wir sie im Sekanto-Gebiet, am Sentani-See, an der Mûris-, Demta-

sowie der Matterer-Bai kennen gelernt hatten, sich noch bis zu den Arimoa-Inseln fortsetzen.

Weiter nach Westen konnten sie nicht mehr beobachtet werden.

Ûber die Geschichte der so abseits vom Weltverkehr liegenden Arimoa-Insehi gibt es nur wenig

zu berichten. Ohne Zweifel sind sie auf der ersten Fahrt, die lângs der Nordkûste von Neu-Guinea, und

zwar unter Ynigo Ortis de Retes im Jahre 1545 unternommen wurde, gesichtet worden. Sie werden zwar

in der Relation nicht erwâhnt, aber der Name Arimo auf der Weltkarte von Mercator (1569) ist uns

ein Bùrge filr dièse Tatsache. Da ùbrigens dièse Expédition bei Insu Moâr vor Anker gegangen war, so

jiatte die Inselgruppe ihren Blicken auch nicht entgehen kônnen. Am 18. [19.] Juli 1616 ankerte das Schifï

von Jacques Le Maire an derselben Stelle. Der bei dieser Gelegenheit erkundete Name Arimoa hat sich

so ziemlich bis auf den heutigen Tag erhalten ^). Auch- Abel Jansz. Tasman sichtete am 26. April 1643,

und zwar von der Reede von Djamna aus, die erwahnten Inseln und am 7. Mai nâherte er sich ihnen

sogar bis auf eine Entfernung von 3 Meilen.

Der Erste, vvelcher jedoch seinen Euss auf die Inseln setzte, war Enoch Chr. Wiggers, der 1730

in seiner Eigenschaft als Unterofhzier an einer, vom Sultan von Tidore ausgerûsteten Hongifahrt teilnahm

Die Flotte hatte ihre Reise in Patani auf SO-Halmahera im April angetreten, auf der sie schliesslich die

Arimoa- oder, wie sie zuni erstenmale genannt werden, Kumamba-Inseln erreichte Am 23. Juli wurden

auf Niru Moâr, das also damais bewohnt vvar, 12 Menschen gefangen und 4 Tage spâter auf Liki 150. Da
die Einwohner bewaffneten Widerstand leisteten, setzte es auch Tote, deren Zahl auf 50 angegeben wird.

Was man in den folgenden Zeitrâumen ùber die Inselgruppe vernimmt, sind nur gelegentliche

Bemerkungen von vorbeifahrenden Seefahrern, wie L. A. de Bougainville, der sie am 14. August 1768

und MiCHAEL HoGAN, der sie am 24. Juli 1796 sichtete und ihr zugleich den Namen Three Sisters gab.

Im 19. Jahrhuhdert wurden sie zuerst von J, P. M. Willinck, der sie am 17. Juni 1824 bemerkte,

unter dem Namen Rondado eingefûhrt. J. Dumont d'Urville gewahrte sie darauf am 14. August 1828.

Die 3 Inseln dagegen, welche Sir Edward Belcher am 4. August 1840 gesichtet hatte, waren nicht die

1) Die zoologische Ausbeute auf Liki bestand aus den folgenden Arten: Myristicivora spihn hoa CR. GT3.y^ Rei/i-

wardtoena rein-Mardti Temm., Ciiinyris aspasia Less. (L. F. de Beaufort. Birds from Dutch New Guinea. Nova Guinea 5,

p. 401. 419). — Gonyocephaliis modes/us Meyer, Lygosoma mivarti Blgr. (Nelly de Rooy. Reptilien. Ibid. p. 377,379).

—

Hélix [Fapîii/ia] tayloriaiui Ad. et Reeve, Nanina citrina L. var. (.\. Bavay. Mollusques terrestres et fluviatiles. Ibid.

p. 281, 284). — Thcrates labialus Fabr. (W. Horn. Cicindelidae. Ibid. p. 19). — Odonlomachus haematoda L, Crenia-

togaster polita F. Sm., Plagiolepis longipcs Jerd., Polyrhachis relucens Latr. (C. Emery. Formicidae. Ibid. p. 531, 532). —
Argiope picta var. gorgonea L. Koch, Cyclosa cainelodes Thorell sp. (W. Kulczinsky. Spinnen aus Nord-Neu-Guinea. Ibid.

p. 472, 479).

2) Augenscheinlich hatte Le Maire ebensowie Ortis de Retes sich verhort, als ihnen als Name der zunâchst

sichtbaren Insel, Niru Moâr angegeben worden war.

3) P. A. Leupe. De reizen der Nederlanders naar Nieuw-Guinea. Bijdr. t. de T. L. en Vk. (2) 10. 's Gravenhage

1875, P- 259-

4) Unter diesem Namen werden sie von den ortsfremden Hândlern bezeichnet und da die Bewohner selbst kei-

nen zusammenfassenden Namen fiir die ganze Inselgruppe kennen, so ist er im ostlichen Telle des Archipels allgeniein

gebràuchlich ; er wird voraussichtlich die Bezeichnung Arimoa-Inseln allmahlich ganz verdrSngten.
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Arimoa-Inseln, wie er gemeint hatte, die aber ausserhalb seines Kurses lagen, sondern Insu Moâr, Insu

Manai und Masi-Masi. Am 25. Mai 1850 gelangte der vom Leutn. z. See J. M. J. Brutel ue la Rivière

gefùhrte Schoner „Circe" in die Nahe der Inselgruppe und gab J. F. de Bruijn Kops bei dieser Gelegen-

heit eine kuize, aber zutreffende Beschreibung Am 18. Oktober 187 1 ging der Dampfer „Dassoon" ganz

in der Nilhe von Liki vor Anker und J. E. Teysmann bemerkte, dass hinter dem sandigen Strande Kokos-

palmen gediehen, wàhrend an der Westseite von Liki [Kuraamba] sowie an einer der anderen beiden

Inseln ein schneeweisses Gestein, anscheinend Kalkstein oder Kreide, aufgeschlossen war Ebenfalls nur in

die Nahe gelangte der vom Leutn. z. See L. S. Dawson befehligte „Basilisk" im Jahre 1874, der die Lage

vom Niru Moâr bestimmte und samtliche Inseln kurz beschrieb ^). Am 16. Oktober 1875 wurde der

Dampfer „Soerabaja" in die Nahe der Arimoa-Inseln getrieben und der Lotse versicherte, dass ihre Namen
Kumamba, Riki und Jomi lauteten.

Der erste Europâer, welcher nach Enoch Chr. Wiggers — also nach Ablauf von 144 Jahren —
wieder seinen Fuss auf die Inselgruppe setzte, war Jules Henry, der Fùhrer des zu dem berûchtigten

Unternehmen des Marquis de Rays gehôrenden Dampfers „Nouvelle-Bretagne", der Anfang Juli 1881,

augenscheinlich auf Liki, landete ''). Ihm folgte am 30. Oktober 1882 der Résident von Ternate, Jhr. Th. G.

W. Boreel, der jedoch nur eine unbewohnte Stelle am Strande von Liki aufsuchte. Erst durch die Fahrt

des Kreuzers „Java", Leutn. z. See A. G. Ellis, und besonders durch die von F. S. A. de Clercq ein-

gezogenen Erkundigungen, wurden Einzelheiten iiber die Inseln bekannt. Gelandet wurde am 21. Oktober

1887 bei dem Dorfe Bearikwâr auf Liki. Die Inseln Lamsutu und Niru Moâr (Armofin bei de Clergq)

waren damais unbewohnt.

Im Hinblick auf einen irrefûhrenden Titel môge ausdrûcklich hervorgehoben werden, dass G. L.

BiNK auf seiner ersten Fahrt nach der Humboldt-Bai (1892), die Arimoa-Inseln nicht betreten hat ^). Als

der vom Leutn. z. See W. A. Mouton befehligte Kreuzer „Borneo" am 13. August 1897 vor Bearikwâr

ankerte, fand man bei der Landung den Ort verlassen und nur in der Nahe einige in Hûtten hausende

Eingeborene. Dagegen sollte eine neue Niederlassung an der Ostkûste gegrûndet worden sein. Im folgen-

den Jahre bemerkte der Dampfer „Stettin" an der NW-Ecke von Liki unter ca. 1° 34' S, 138° 42' O ein

ziemlich langes und flaches Rifif"). Im Januar 1901 gelangte der Kreuzer „Serdang" in die Nahe der

Arimoa-Inseln und der Kommandant, Leutn. z. See A. M. P. C. van der Laar, bemerkte an der Sûd-

westseite von Niru Moâr einige Hauser in der Nahe eines Casuarinengehôlzes und ferner das isolirte

Inselchen [Monoto] an seiner Nordostseite ''). Endlich erfuhren die bisherigen Aufnahmen eine Verbesse-

rung durch diejenigen des Kreuzers „Edi", Leutn. z. See F. L. Rambonnet, am 14. April 1910").

Des Nachmittags um 4 Uhr ging die „Zeemeeuw" wieder nnter Dampf, um Kurs nach

den Schouten-Inseln zu setzen. Inzwischen war im Laufe des Tages eine Métamorphose mit

unseren jungen Gefâhrten aus der Humboldt-Bai vor sich gegangen. Sie hatten sich samt und

sonders die Haare schneiden lassen und ihre riesigen Perrùcken, nebst der von ihnen bewohn-

ten Kleinlebewelt, den Wogen des Meeres anvertraut. Da wir uns allmàhlich Gegenden

nàherten, in denen es nicht fiir anstàndig gehalten wird, unbedeckten Leibes einherzugehen,

1) Bijdrage tôt de kennis der Noord- en Oostkusten van Nieuw-Guinea. Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind. 1. 1S50.

Batavia 1851, p. 221.

2) Verslag eener reis naar Nieuw-Guinea. Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind. 40. Batavia 1881, p. 248.

3) Hydrographie Notice 1875 [N° 34], Australia Directory Vol. 2. Notice N° 21. London 1875, p. 25.

4) Nova Guinea 2. i. Lelden 1910, p. 274.

5) Eine Fahrt nach den Arimoa-Inseln und der Humboldt-Bai. Mitteilungen der geogr. Gesellsch. 12. Jena

1893, p. 28—30.

6) Vorhandensein eines Riffes bei Liki (Kumamba), Arimoa-Gruppe. Nachr. fiir Seefahrer 29. Berlin 1898,

N"" 1775, P- 509-

7) Mededeelingen op zeevaartkundig gebied van Nederl. Oost-Indië. Afd. Hydrographie van het Min. v. Marine

N° 28, 's Gravenhage 1902, p. 27.

8) Jaarboek van de Kon. Marine 1909— 10. 's Gravenhage 1911, p. 369. — Koemamba-eilanden 1:200000.

Hr. Ms. Edi 1910. (Noordkust Nieuw-Guinea. 's Gravenhage igii, 157—8).
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so waren fiir sie Hoschen aus einfachem Baumwollenstofif angefertigt worden, auf die sie nicht

wenig stolz waren. Das Leben und Treiben an Bord des Schiffes, und nicht zum wenigsten

das gute Essen, behagten ihnen sehr und sie suchten sich aucli nùtzlich zu erweisen. Wo es

sich zu betàtigen galt, da waren sie sofort zur Stelle und wenn beispielsweise ein Boot eingeholt

und in den Davits aufgehàngt werden musste, so l<onnten sie die Zeit nicht erwarten, um mit

allen Kràften an den Tauen ^u ziehen, bis es an seinem Platze festgemacht war. Die Kulis

hatten niemals auch nur einen Finger geriahrt. Einen ganz besonderen Eindruck hatte auf die

Papuanen der Abendappell der Mannschaft gemacht. Sie stellten sich wie dièse, aber ihr

gegenùber, in Reih und GHed auf. Sobald die Befehle von dem Seràng (Bootsmann) ausge-

geben und abgepfifîfen worden waren, erhoben sie, wie dièse, die Hand zum Crusse und mach-

ten stramm rechtsumkehrt.

Auch die iibrigen papuanischen Gàste hatten sich sehr bald an Bord des Schiffes

eingelebt. Ihnen allen war gemeinsam, dass sie innerhalb weniger Tage vollig zahm und

sogar dreist geworden waren, trotzdem sie noch kurz zuvor sich, ihres Schicksales unbe-

wusst, in den Wàldern Neu-Guineas umhergetrieben hatten. Die Vierfùsser waren lediglich

durch ein junges Ferkel vertreten, das aus naheliegenden Grùnden nicht lange gehalten wer-

den konnte, aber sehr bald ganz munter, ohne die geringste Scheu zu zeigen, auf dem Deck

umherlief. Die verschiedenen Paradiesvogel mussten es sich zwar gefallen lassen in Kàfigen

untergebracht zu werden, nahmen aber ganz ruhig das Futter aus der Hand und waren dabei

besonders auf die ihnen gereichten Schaben versessen. Ein wahrer Frechdachs war aber der

Kassuar, dessen langer Hais ihm zugleich die Moglichkeit gewàhrte, Gegenstànde sich zuzu-

eignen, die fur andere nicht erreichbar waren. Eine Banane konnte er ohne weiteres mit

Haut und Haar verschlingen, wobei sich auch àusserlich wahrnehmen liess, wie sie allmàh-

lich durch die Speiserohre herabglitt. Das ihm am willkommensten erscheinende Objekt

war aber unser Frùhstiick, von dem er, unbekùmmert um die Ansitzenden, ailes das, was ihm

zur Stillung seines ewigen Hungers dienstbar erschien, offen forttrug. Eine derartige schnelle

Eingewohnung musste umsomehr liberraschen, als doch aile dièse Geschôpfe in der Wildnis

eine grosse Scheu an den Tag legen. Ebenso widerspruchsvoU ist ihr dortiges Tun und Lassen.

Obwohl sie — abgesehen vom Menschen — keine Feinde haben, sind sie, mit Ausnahme der

meisten gefiederten und ùberhaupt geflùgelten Tiere, Nachttiere.

Als wir am Morgen des 15. das Deck betraten, befand das Schiff sich bereits im

Bereich der Padaido-Inseln, die aus Anlass eines im Jahre 1705 verùbten Uberfalles, dessen

nàheren Umstànde ganz unbekannt geblieben sind, den Namen Verràter-Inseln erhalten hat-

ten. Es war dies eine harte, nur allzu harte Strafe, da die Eingeborenen im Laufe der beiden

folgenden Jahrhunderte sich keiner Handlung schuldig gemacht haben, die eine derartige

Bezeichnung hàtte rechtfertigen konnen, aber eine Folge davon war, dass sie gemieden wur-

den. Die Inseln sind noch sehr wenig erforscht und die mehr im Osten gelegenen, sind noch

von keines Europàers Fuss betreten worden. Wir fuhren làngs der Nordseite und bemerkten,

dass die recht niedrigen Eilande, soweit sie uns zu Gesicht kamen, mehr oder weniger lang-

gestreckt und bewaldet waren. Nur ausnahmsweise waren ihnen hiigelige Anhohen aufgesetzt.

Erst gegen 9'/^ Uhr kamen wir an dem letzten vorbei. Auf dem ganz ruhigen Meere trieb

viel Treibholz umher, das wohl zum grossten Teile von dem Mamberomno ausgespieen

worden war.
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Auf die eigentlichen Padaido-Inseln folgte, die ihnen meistens zugezàhlte, aber durch

eine breite Strasse getrennte Grappe von Meok Wundi. Sie waren, soweit sichtbar, ebenfalls

langgestreckt und ganz flach, trugen aber einen ausgepràgten Terrassenbau zur Schau (Fig. 140) ').

Gegen 10 Uhr begannen wir uns der Insel Wiak [Biak], der grossten der Schouten-

Inseln, zu nàhern, die in ihrem ostlichsten Teile niedrig ist, dann aber, wenigleich keine be-

deutende Hohen erreichend, allmàhlich ansteigt. Dabei gibt sich deutlich eine parallel der

Kiiste verlaufende Terrasse zu erkennen. Im Niveau des Meeres zeigen sich ausserdem Unter-

waschungen des Kalksteins, wàhrend die Gehànge ùberall mit Wald bedeckt sind. Das Schiff

begann darauf zu vvenden, um in eine Bucht einzulaufen. Im Hintergrunde der ziemlich

schmalen, von niedrigen Kalksteinriicken flankirten Eingangspforte erblickte man einen flachen,

worauf, nach Rùckkehr des Bootes, van Nouhuys und ich uns nach dem Weststrande begaben,

ùber den sich doppelt unterwaschene Kalksteinfelsen erhoben (Fig. 142) Von den Decken

dieser beiden Brandungskehlen hingen sehr plumpe, porose Stalaktiten von schmutziggrauer

Farbe herab. Darauf wanderten wir làngs des Strandes, ebenfalls zum Besuch des Dorfes, das

1) Nach den mundlichen und schriftlichen Mitteilungen der Herren Dr. P. F. IIubrecht, J. W. van Nouhuys

und W. K. H. Feuilletau de Bruyn hat man es mit Korallenbildungen zu tun.

2) Ankerplaatsen op de Noordkust van Nieuw-Guinea. Blad III. 's Gravenhage 1903. Ministerie van Marine.

N" 200—9.

3) Nach I.. RuTïEN fiihrt dieser Kalkstein Globigerinen. (Nova Guinea 6. p. 30).

P'ig. 140. Terrassenbildung auf der Insel Padaidori.

mit Kokospalmen bedeckten Strand und hinter demsel-

ben ansteigend, bewaldete Anhohen. Wàhrend des Ein-

laufens stellte sich leider heraus, dass das Fâhrwasser zu

untief war und wir daher umkehren mussten. Auf der

Weiterfahrt tauchte alsbald im Westen ein Vorgebirge

auf und hinter ihm fand sich die Wari-Bucht, in die

nunmehr eingefahren wurde. Wàhrend sie an der Ost-

und Westseite von etwa 15 m hohen Kalkfelsen begrenzt

wurde, bestand das Sùdufer aus einem mit Kokospalmen

bepflanzten, flachen und sandigen Strande (Fig. 141)^).

Fig. 141. Karte der Wari-Bucht.

Nachdem kurz vor 2 Uhr der Anker gefallen war,

erschienen einige Bewohner des ebenfalls ani Siidstrande

liegenden Dorfes Wari an Bord, die erzàhlten, dass der

Korano des sùdlich vom Orte liegenden Dorfes Sepôr

gerade anwesend sei, worauf MOOLENBURGH diesen

sowie den Senandi (Hàuptling) von Wari zu sich entbie-

ten liess. Nach einer Pause tauchten dièse beiden Wùr-

dentràger denn auch auf, um die verlangte Auskunft zu

erteilen. Alsdann liessen DUMAS, Lorentz, Moolen-

BURGlî und VAN DER Sande sich nach dem Orte rudern.
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aus 5 grossen Hàusern bestand, die sich durch den Besitz schildkrotcnfoi migcr Uacher, vvic sic bei

den Nuforen ùblich sind, auszeichneten (Fig. 143, Taf. VII). Da sic nicht im Wasser, wic in dcr

Geelvink-Bai, sondern auf dem Lande lagen, sahen sie recht plump ans. Ausserdem bemerkte man

am Oststrande der Bucht noch 2 und ùber dem Weststrande, in etvva 10 m Hohe, noch cin Haus.

Die Gesamtzahl der Seelen dùrfte etwa

200 betragen. An einem Hause hing eine

Schiffsplanke, auf der mit goldenen Let-

tern zu lesen stand „Leon XIII", die einige

Jahre vorher angetrieben sein sollte

Es gab in Wari noch mancherlei

zu selien, vvie u. a. eigentumlich gestaltete

Grabstàtten, die VAN der Sande be-

schrieben und abgebildet bat An Waf-

fen fiihrten die Mànner, ausser den niemals

fehlenden Pfeilen und Bogen, als Zeichen

einer hoheren Kultur, Lanzen, die in eine

eiserne Spitze ausliefen, mit sich. Zu ihrem

Schutze trugen sie ausserdem lange recht-

eckige Schilde, die jedoch nicht geniigen

mussten, denn um ihren Hais hing an

einer Schnur noch ein stabformiges, ge-

schnitztes Zauberholzchen, das die Nufo-

ren aiinaun nennen Ihre Kanus waren

in der Mehrzahl mit doppelten Auslegern

versehen und daher weit schwerfàlliger

als diejenigen der Humboldt-Bai Infolge

des Umstandes, dass wir uns keine Kokos-

nùsse verschafifen konnten, gelangte es zu

unserer Kenntnis, dass wir uns inmitten

Schaps trinkender Papuanen befanden.

Das Getrànk wird nàmlich von ihnen aus dem gegohrenen und darauf destillirten Saft, der

aus der verletzten Stelle, nach Abschneiden der Bliitenscheiden, hervorquilit, gewonnen. Der

Bedarf scheint so gross zu sein, dass man es nirgends zur Fruchtbildung kommen làsst

Fig. 142. Doppeltunterwaschene Felsen an der VVari-Bai.

1) Nâheres iiber den Schiffbruch habe ich nicht in Erfalirung bringen kônnen. Bekannt ist der Dampfer dadurch

geworden, dass er zu einem Konflil<t zwisclien der englischen und der spanischen Regierung den Anlass gegebeu batte.

Der Kapitân José RéGUER batte auf der 1881 angetretenen Fahrt von Barcelona nach Manila 3 englische Mascliinisten

widerreclrtlich an Bord behalten, weshalb er bei seiner Ankunft in Manila, ain 15. Màrz 1S82, verhaftet und wegen Ver-

letzung der Habeas Corpus-Akte zu 6 Monaten Gefangnis verurteilt wurde. Der „Leon XIll" wurde darauf von Mannschaften

eines spanischen Kanonenbootes nach Manila gebracht. (Correspondence respecting the case of the British Engineers of

ihe Spanish Steamer Léon XIII. 1882—83. (Blue Book 82). London 1883, p. 663— 733).

2) Nova Guinea 3. 1907, p. 197. Fig. 69.

3) J. L. VAN Hassei.t. Neu-Guinea und die Papuas. Allgemeine Missions-Zeitschiift 4. CUitersloh 1877. p. 306.

4) Die Art der Bereitung auf Wiak ist kiirzlich von F. J. Jens (Sagovveer. Berichten van de Utrechtsche Zendings-

vereeniging (2) 28. 1915, p. 53— 56), aus der Wandamèn-Bai aber friiher bereits von F. S. A. DE Clercq beschrieben

worden. (Tijdsclir. v. Ind. T. L. en Vk. 34. Batavia 1S91, p. 145).

Nova Guinea. IV. Reisebericht. 41
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Des schlechten und wenig bekannten Fahrwassers wegen mussten wir die Nacht in der

Hucht liegen bleiben, aber am i6. Juli wurde bereits vor Tagesanbruch, um 5 Uhr ausgedampft,

worauf uns eine heftige Nordostbrise auf dem oftenen Meere begrùsste. Mit Nordwestkurs ging

es zunachst weiter den Kalkfelsen von Wiak entking und passirtcn wir bald nach 7 Uhr die

kleine, etwa 100 m Linge und 150 m von der Kiiste entfernt liegende Insel Miogrèk. Der

etwa 15 m hohe Kalkfelsen war in seinem oberen Teile mit Bàumen bedeckt. Etwa einen

Kilometer weiter konimt man an dem Kap Sensundi vorbei, an dem die Kiiste nach SW um-

biegt. Sie bildet zusammen mit derjenigen der unmittelbar daran sich anschliessenden Insel

Supiori einen trichterformigen Einschnitt, in dessen Fortsetzung die trennende Meeresenge,

die Sornidori-Strasse, liegt '). Ihre Miindung war durch die Baumvegetation unseren Blicken

vôllig entzogen. Sùdlich von dem erwàhnten Vorgebirge erhob sich der hochste Berg von

Wiak, der etwa 350 m hohe Sembunem.

Nachdem die trichterformige Bucht gequert worden war, erreichten wir die Nordki.iste,

der làngst von uns gesichteten Insel Supiori, deren Bergformen von derjenigen ihrer Schwester-

insel ganz abweichen. Mitten durch die Insel zog sich von O nach W ein hoheres Gebirge hin,

deren Gipfel durch einen Wolkenschleier unseren Blicken entzogen waren. Zwischen ilim und

der Nordkùste lag wellighiigeliges, dicht bewaldetes Land.

Um q'/, Uhr sichteten wir in NW Mios Aifondi [Mios Korwar], das sich in Gestalt

zweier Hiigel aus dem Meere erhob. Eine halbe Stunde spater begann ein so gewaltiger Regen

niederzugehen, dass ailes unsichtig wurde. Glùcklicherweise konnte die Bo ruhig abgewartet

werden, da bereits in 12 Faden Tiefe Ankergrund gefunden wurde. Nachdem das Unwetter

verzogen war, wurde mit grôsster Vorsicht weitergedampft, denn wir kamen alsbald an einer

Reihe von Riffen und kleinen Koralleninseln vorbei, bis das Schift' unweit des Nordwestendes

von Supiori abschwenkte und um i2'/4 Uhr in der Maudor-Bucht vor Anker ging. Von dem

Dorfe Maudor, das im Jahre 1887, zurzeit des Besuches des Kreuzers „Java", noch vorhanden

gewesen, war nicht die geringste Spur zu entdecken.

Nachdem um i2^l., Uhr nochmals ein heftiges Regenschauer sich eingestellt hattc, be-

stiegen wir um 2'/., Uhr insgesamt — mit Ausnahme von DE Beaufort — die Jolie und

liessen uns nach dem Sudufer der Bucht rudern, an dem wir einen flachen und sandigen

Strand fanden -). Auch Gerolle von Kalkstein und von Diabasgesteinen lagen umher. Fùnf

Minuten von der Landungsstelle entfernt, miindete ein etwa 6 m breiter Bach, der sich weiter

aufwàrts in einen Sumpf verlor. Nachdem ein plotzlich eingetretenes Regenschauer ùberstanden

1) Nachweisbar wurde sie erst im Juli 1910 von F. J. F. van Hassei.T, der sie Sorendidodai i nennt, zum ersten-

male durchfahren, wozu er l'/j Stunden brauchte. Sie macht starke Kriimmungen und ist nur zur Flutzeit passirbar.

( Berichten Utrechtsche Zendingsvereeniging (2) 23. 1910, p. 19). Nach einer freundlichen Mitteilung des Herrn Ober-

leutn. W. K. H. Feuilletau de Bruyn besitzt sie im Mittel nur eine Breite von i'/2 m. Auf manchen Karien findet sie

sich unter dem Namen Sornido eingetragen.

2) Bei seiner Landung am 19. Oktober 1887 hatte F. S. A. de Clercij dort 10 auf Pfahlen im Wasser, jedoch

in unmiUelbarer Nahe des Strandes ruhende Hauser vorgefunden. Die von Sowèk und Supiori stanimenden Bewohner

ernàhrten sich vom Fisch- uud besonders vom Tripangfang. (Rapport over drie reizen Tijdschr. v. Ind. T. I.. en Vk. 34.

Batavia 1891. p. 165). Das Dorf muss im Jahre 1898 noch bestanden haben, da die Bewohner die 11 von den Talaut-

Inseln verschlagenen und dort gelandeten Individuen zu Sklaven gemacht hatten. (Jaarboek Kon. Nederl. Zeemacht

1897— 98. 's Gravenhage 1899, p. 338—339, siehe auch Nova Guinea 2. 2. 1912, p. 676^—-677). Aus der Karte des Regie-

rungsdampfers „Zwaluw", der die Maudor-Bai IQ13 besuchte, geht hervor, dass inzwischen an der Bucht. und zwar an der

SUdostecke, ein neues Dorf, aamens Kiandâri, entstanden ist.
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worden war, umvvanderten die ùbrigen Herren noch das Kap an der Ostseite der Bucht und

fanden dort eine von Rhizophoren unigebene Flussmiindung, die Brackvvasser enthiclt. An der

Westseite der Maudor-Bai fand ich Kalksteine im Anstchenden 'j.

Am 17. verliess die „Zeemeeuw" des Morgens um 6 Ulir ihren Ankerplatz, um die ini

Westen der Maudor-Bucht liegende Urembo-Bai aufzusuchen, die von etwa 100 m hohen, im

Niveau des Meeres unterwaschenen Kalkfelsen eingesclilossen ist. Sie stiessen anscheinend im

Hintergrunde der Bucht zusammen, um nur eine Durchfahrt ofifen zu lassen. Wie UUMAS,

LORENTZ, MOOLENBURGH und VAN NouiIUVS, die sicli an Land begabcn, abcr ermittelten,

laufen etwa 10 isolirte Felsen quer durch die Bucht (Fig. 144). Sie fanden ferner in der Sijd-

Fig. 144. Die Urembo-Bucht auf Supioii.

westecke die Miindung eines Flusses, der stromaufvvàrts ein Kalksteingebirge durchbricht. Von

einer Niederlassung war auch an dieser Bucht keine Spur zu bemerken '^).

Zur Orientirung muge die umstehende, auf Grund der Aufnahme von P. C. VAX

KOESVELD, Fùhrer des Regierungsdampfers „Zwaluw", entworfene Kartenskizze (Fig. 145)

dienen '). Die „Zeemeeuw" umfuhr, von Osten kommend, am 16. die durch Riffe unterein-

ander verbundenen Insehi Wopsi Abori, Meokpuri, Nuswundi, Meokpundi [Mios Pundi|, an

die sich noch ein 2'/^ km langes Rifif anschloss. Am Ende desselben wurde scharf nach S 38° O
gewendet und durch das enge, von der Kiiste und dem isolirten Felsen Fandu Fandasu *)

begrenzte, 17 Faden tiefe Fahrwasser nach der Maudor-Bucht gedampft.

1) Sie enthalten nach L. Rutten Aiiiphislcgina Lcssoiiii d'Orb., Opcrctilina^ Lepidocydiiia cf. Municri Lem. et

Douv., } Alveolinelia. (Nova Guinea 6. p. 30— 31).

2) Als die Jolie am 17. in der Mittagsstunde nach dem Dampfer zuii.ickkehite, wuide sie am ostlichen Ufer der

Bucht ploizlich von einem Eingeborenen angerufen, der aber sofort verschwand, als auf ihn zugehaltcn wurde.

3) Noordkust Soepiori. Vaarwaters bewesten Mios Pondi 1:40000. Schetskaarten van Ned. Oost-Indic 72 h.

's Gravenhage 1914. 4) Tandu Pedasu nach der Aufnahme der „Z\vaIuw".
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Auf demselben VVege, vvie wir gekommen vvaren, lief das Schifif bei Tagesanbruch am
iS. wieder ans, worauf wir in der unmittelbareii westlichen Fortsetzung der Kùste eine langge-

strecktc Bucht bemerkten, in der sich unweit des Strandes ein kleines, ans Kalkstein bestehendes

Eiland erhob. An der Nordwestecke von Siipiori, ùberragt von dem etwa 250 m hohen Imbiri

Sebâri, lagen nahe dem Strande 3 isolirte Felsen, von denen der in der Mitte liegende der

grosste war. Der eigentliche Berg von Supiori liegt etwas sùdlicher und ist gegen 500 m hoch.

Einer der von ihm ausstrahlenden Riicken liess sich bis zur Spitze der Maudor-Bucht verfolgen ').

Fig. 145. Kaite dev Urembo- und der Maudoi-Bucht.

Nach dem Verlassen von Supiori wurde NW-Kurs genommen und auf Mios Aifondi

oder Mios Korwar zugesteuert. Da die Insel in einem weiten Kreise von einem Rifîf umgeben

war und zwar im Sùden vom Ysabel-Riff '-), so wurden wir in grosser Entfernung von dersel-

ben ausgebootet. Wir aile, DUMAS, LORENTZ, MOOLENBURGH, VAN NOUHUYS, VAN DER Sande

und ich, hatten in der Jolie Platz genommen. Infolge des starken Gegenstromes wàhrte die

wenig angenehme Ruderfahrt, angesichts des hùgeligen, stark bewaldeten Eilands (Fig. 146), in

brennender Sonnenhitze, 3'/^ Stunden. Eine auf dem flachen sandigen Strande gehisste nieder-

landische Flagge diente uns als Leitstern. An der Landungsstelle fand sich eine ganz einfache

Unterkunftshiitte und einige Mànner, die uns erzàhlten, da.ss sic Angehorige des frùheren

Dorfes Maudor seien, das sie aber bereits vor langerer Zeit hatten verlassen miissen der

1) Unsere zoologische Ausbeute auf Supiori war die folgende: Buloridcs jai'aiiica stas^itatUis Gould, Carpophaga

gcelvinkiana Schleg., lieiinvardloena rcinivariitsi ininor Schleg., Geoffroyus pcrsonatus niysoriensis A. B. Meyer, Halcyon

satirophagus Gould, //. saticttis Vig. et Horsf., Macropteryx mystacea Less., Gerygonc irochiloides Salv., Hirttndo javanica

Sparrm, Edoliisoina meyeri Salv., Lalage leiicoptera Schleg., Macrnropsar inagiius Schleg., Zosleiops mysoriensis A. B.

Meyer, Cinnyris frenattts S. Millier (L. F. de Beaufort. Birds from Dutch New Guinea. Nova Guinea 5. p. 396,400,401,

406, 407, 408, 411, 412, 416, 419). — De/idrop/iis cnl/igasto- Giinther (Th. W. van LrrH DE Jeude. Reptilien (Schlan-

gen). Ibid. p. 526. — Epilachna siginilipeitnis Boisd. (J. Weise. Coccinellidae. Ibid. p. 305). — Daiiaida philcne Cr.

(J. RÔBER. Lepidoptera. Rhopalocera. (Nova Guinea 13. p. 44). -— ' Anax giittatus panybcus Hagen (H. W. van der

Weele. Neuropteroidea. Nova Guinea 5. p. 386). — Cyrtophora cicatrosa Stol. sp. (W. Kui.cziNSKI. Spinnen aus Nord-

Neu-Gninea. Ibid. p. 478).

2) Siehe hieriiber auch die Notiz von J. W. v.\n Nouhuvs: Mededeeling omirent Isabel-rif. Bericht aan Zee-

varenden. 's Gravenhage 1903, N° 201/1480— 1490. Hieraus Nachrichten fiir Seefahrer 34. Berlin 1903, N° 22SS.
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fortwàhrenden Verfolgungen wegen, denen sie seitens anderer Stàmme auf Supioii ausgesetzt

vvaren. Da Jahreszahlen nicht die Stàrke dcr Eingeborenen ausniachen, so koniiten uns die

Leute auch nicht angeben, wann sie zu dem Veilassen ihrer Heimat gczwungen gewesen

waren. Wàhrend ein Teil dcr friiheren Bewohner auf Superiori, und zwar in eincm Urumbâr

genannten Gebiete, ein Noma-

denleben fiihi te, war ein ande-

rer nach den kleinen Inseln

Meok ') Pundi und Meok Puri

iibergesiedelt, wàhrend der

Rest, etwa 40—50 Personen,

sich auf Mios Aifondi ^) nie-

dergelassen hatte. Die Leute

welche wir zu sehen bekamen

(Fig. 147, Taf. VII) gehorten

einem keinesweg kràftigen

Menschenschlage an.

In der Nàhe der oben- Fig- 146. Mios Aifondi [Mios Korwar] von W gesehen

erwàhnten Unterkunftshùtte

fanden sich zwei Gràber. Der Sand des Strandes war ein sogenannten Korallensand, der zahl-

reiche Foraminiferen sowie Bruchstiicke von Korallen und Muschelschalen enthielt. Stellen-

weise war dièses Material zu einem porosen Kalkstein verkittet worden ^). Die Strandflora

zeigte den gewohnlichen Charakter und ausser der weit verbreiteten Scaevola Koenigii fanden

sich zahlreiche Pandaneen. Unmittelbar hinter dcm Strande nahm ein dichter Urwald, der

bis zum Gipfel des Berges reichte, seinen Anfang. An der Sudostecke fand VAN NoUHUYS
noch ein dunkles schiefriges Gestein, augenscheinlich einen Schalstein, anstehend und zugleich

auch dort am Strande Gerolle von Diabas. Das aus diirftigen Hutten bestehende Dorf lag an

der Ostseite und dort fand sich auch ein Rum Seram, das VAN DER Sande beschrieben und

afgebildet hat (Fig. I54)'*j.

Da das Eiland Sago- und Kokospalmen besitzt und die umgebende See infolge der

Korallen ri fie sehr fischreich ist, so ist fur die Befriedigung der Lebensbedùrfnisse seiner Bewoh-

ner in ausreichendem Masse gesorgt. Die Wasserverhàltnisse sind dagegen nicht besonders

giinstige. Am Berge ist zwar ein Bach vorhanden, der aber wàhrend des Ostmonsans versiegt,

so dass man alsdann ausschlieslich auf einen Brunnen angewiesen ist.

Wàhrend der Zwischenzeit war die „Zeemeeuw", deren Fùhrung VAN Weel ùbernom-

men hatte, uns gefolgt und hatte, da eine Offnung in dem Riff entdeckt worden war, bis in

die Nàhe der Insel gelangen konnen. Die Ri.ickfahrt des Dampfers, gegen 2'
^ Uhr, nahm

daher nur kurze Zeit in Anspruch.

1) Meok = Eiland.

2) Der auf den âlteien und auch manchen zu unseier Zeit noL-li gangbaren Karten sich zuweilen tîndcnde Xame
Mofia diirfte auf einer Verstummelung von Mapia beruhen, welche Inselgruppe jedoch l8o km weiter in N\V von Mios

.A.ifondi entfernt liegt. Ich môchte bei dieser Gelegenheit noch bemerken, dass wir die Namen verschiedener Berge auf

und von Inseln bei Supiori den Bewohnern zu veidanken hatten. Merkwiirdigerweise hatten sie fiir Wiak den Namen
Napisondi. 3) Er enthalt nach L. Rutten zahlreiche Exemplare von AV/«//(?. (Nova Guinea 6. p. 30).

4j Ethnograph)' and Anthropology. Nova Guinea 3. 1907, p. 302, Fig. 196.
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Xach der in recht vorgerùckter Tageszeit eingenommenen, deshalb aber nicht weniger

gut mundenden Reistafel, begaben sich DE Beaufokt, Dumas, van Nouhuvs und VAN Weel
nochmals nach der Insel und kam dieser Besuch besonders der zoologischen Sammlung zugute ').

Bemerkenswert waren dariinter einige Landmollusken mit eigentumlichen Formen. Auf deni

Gipfel des Hiigels fand DE Beaufort einen in Zersetzung begriffenen Diabas; in der Schlucht

an seinem Abhange kam ausserdem ein Globigerinentuft' vor -). Hervorzuheben ist, noch, dass

in dem Dunkel des Waldes, aucli auf dieser einsamen Insel, zahlreiche Waldmilben den nichts

ahnenden Wanderer bedrohten.

Mit dem Glockenschlage 6 Uhr verliess die „Zeemeeuw" am Morgen des ig. ihren

Ankerplatz, um nunmehr, bei ziemlich bewegter See, Kurs nach Mios Ajawi [Mios Kairû] zu

setzen. Beim Nàherkommen erschien sie uns als eine niedrige bewaldete Insel, die sich an

der Ostseite in einzelne Felsen, Rui-

nen gleichend, und von derselben

Hohe wie die Baume, aufloste (Fig.

148). Um 9 Uhr 20 Min. kam die

„Zeemeeu\v", in etwa 2 km Entfer-

nung vom Siidstrande in 13 Fadeii

Ticfe zu Anker. Zehn Minuten spà-

ter wurde ein Boot gestrichen, um
sàmtliche Teilnehraer nach der Sùd-

westecke zu befordern, an der sich

ein aus Korallensand bestehender

und mit den Gerollen eines jugend-

lichen Kalksteines untermischter

Strand vorfand. Das ganze, im we-

sentlichen flache Eiland war mit

Fig. 148. Mios Ajawi [Mios Kairû] von Sùden geselien. einem sehr lichten Walde bedeckt, in

dem màchtige, durchweg 15 m hohe

Pandaneen die Hauptrolle spielten. In diesem westlichen Teile fand sich zunàchst eine àusserst

primitive papuanische Unterkunftshutte mit iS Schlafstellen, in deren Nàhe auch einige Schild-

krotenskelette umherlagen. Daraus ergab sich, dass Mios Ajawi von Zeit zu Zeit einen Besuch

von Jàgern erhielt und, dass der Aufenthalt auf derselben lohnend sein musste, ergab der

Augenschein, denn es war die wildreichste Insel, der wir auf unserer Reise iiberhaupt begegnet

sind. In grossen Schvvàrmen strich nàmlich die schone Goldtaube [Caloenas nicobaricà) umher,

1) Es v. urden gesammelt : Ptcropus chrysanchen Peters (F. A. Jentink. Mammals. Nova Guinea 5. p. 362). —
Megapoiiiiis freycinet gcelviiikianus A. 15. Meyer, Ptiliiiopiis rivolii prasinorrhoa Gray, Monarcha inornatus Garn., Rhipi-

(iura tricolor Vieill., Pachyecphala phiiionota Bp. (F. F. de Beaufort. Birds from Dutch New Guinea. Ibid. p. 398, 400,

409, 410, 413). — Lygosoma variegatîti» Peters, L. mivarti Blgr. (Neli.y de Rooy. Reptilien. Ibid. p. 377, 379). —
Hélix \_Papuind\ rhouibostonia Pfr., H. [Ch/oritis] circttmdata Ferussac, Pythia obscura Tapp. Canefri [7'. scarabacus L.]

(A. Bavay. Mollusques terrestres et fluviatiles. Ibid. 5. p. 281, 282, 287). — Polyrlnuliis scricata Guér., P. acantha

F. Sm. (C. Emery. Formicidae. Ibid. p. 532).

2) Er enthalt, nach L. RUTTEN, neben einer grossen Mange von Globigerinen und Sphacroidinen auch vereinzelte

I .iihothamnien. (Nova Guinea 6. p. 30—31).

3) Nach L. RUTTEN ist es gleich demjenigen von Mios Aifondi ein subrezenter Kalkstein, der diesclben Fornmi-

niferen enthalt (1. c. pag. 30—31).
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so dass unsere Jagdliebhaber in kurzer Zeit nicht weniger aïs 37 Stiick zur Strecke bringcn konn-

ten, die einen willkommenen Festbraten fur aile Mann an Bord des Schiffes abgaben. Es war dcr

einzige Ort, an dem wir die erwàhnte Taube gefundcn und wie Waltkr ROTHSCHILD und

Ernst Hartert dargetan haben, ist sie stets eine Bevvohnerin isolirter, kleinercr Inscin. Ans

dem von ihnen mitgeteilten Verzeichnis der Fundorte, in dem Mios Ajawi iibrigens nicht vor-

kommt, ersieht nian, dass sie noch auf einer Reihe von Inseln, die Neu-Guinea umgeben,

auftritt '). Dass der Schatten in dem Lichtbilde nicht fehlt, bevvies uns die kleine Lebewelt

und man kann getrost behaupten, dass Ajawi auch das an Ungeziefer reichste F^iland war,

das wir betreten haben. Zunàchst wurden grosse Mengen von Ameisen bemerkt, zu denen

sich gevvaltige Schwàrme von Moskitos gesellten, die sich trotz des hellen Sonnenscheines

umhertrieben und uns mit ihren Angriffen nicht verschonten. Das grosste Unheil sollte aber

von den Waldmilben kommen, die als das willkommenste Angriffsobjekt meine, noch nicht

einmal von ihren auf Neu-Guinea erhaltenen Wunden ausgeheilten Fiisse betrachteten -).

Wàhrend der grossere Teil der Insel aus jugendlichem Korallenschutt aufgebaut ist,

stellen sich an seinem Oststrande und auch in geringer Entfernung von demselben, die bereits

erwàhnten Felsen auf, die aus einem bràunlichen, stellenweise pechglànzenden Gestein be-

stehen, dem ich damais keine weitere Beachtung schenkte, bis sich im Jahre 191 3 bei nàherer

Untersuchung herausstellte, dass man es mit einem Phosphorit zu tun habe ''). Bemerkenswert

ist das Vorkommen deshalb zunàchst, weil es das einzige im Indischen Archipel bekannt

gewordene ist. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Ajawi bereits der Siidsee angehort.

Was uns an der Flora auftîel, war der vollige Mengel an Kokospalmen. Um diesem

Ubelstande abzuhelfen, pflanzten VAN NOUHUYS und ich jeder eine vom Schiffe geholte, ent-

keimte Nuss, in der Hoffnung, dass sich daraus stattliche Baume entwickeln wurden.

Aifondi und Ajawi werden gewôhnlich unter dem Namen Mios Korwar-Inseln zusammengefasst,

da sie aber vor uns niemals eines Besuches von Europaern teilhaftig geworden waren, so ist ûber ihre

Kenntnis in frùheren Zeiten nicht viel zu berichten. Aifondi wurde am 24. [25.] Juli 1616 von Jacques

1) Notes on Papuan Birds. Novitates Zoologicae 8. Tring 1901, p. 133. Zu diesen, Neu-Guinea in giosseiev oder

geringerei" Entfernung umgebenden Inseln, sind zu zahlen : Ansus an der Siidkuste von Japen und Nufôr im Geelvink-

Busen, Jèf Fam, Tuai und Soa (Kei-Inseln), Trobriand-Insel, Egum-Gruppe, St. Aignan, Rossel-Insel, Fauro (Shortland-

Inseln), Guadalcanar (Salomo-Inseln) sowie Neu-Hannover.

2) Die zoologische Ausbeute bestand aus: Gvgis alba Sparm., Calooias iilcoharica L., Halcyon saitrophagus Gould

(L. F. DE Beaufort. Birds from Dutch New Guinea. Nova Guinea 5. p. 399, 402, 407). — Lygosoma cya/airum Less.

(Nellv dk Rooy. Reptilien. Ibid. p. 379). — Pythia obsciii a Tapp. Canefri var. miiior^ P. lixlidcnta Tapp. Canefri

(A. Bavav. Mollusques terrestres et fluviatiles. Ibid. p. 287—288).

3) Die VOIX Dr. Max Buchner in Heidelberg ausgefuhrte unvollstandige Analyse ergab das folgende Résultat:

i'- 31,53

CO-i 7,31

Fe2 2,83

^'a O 37,38

Mg O 2,17

H-i O (bis iio' €).... 1,48

H-i O (110—250° C) . . . 3,86

Unlôslicher Rest 0,19

86,75

(.\. WiCHMANX. Over phosphoriet van het eiland Ajawi. K. Akad. van Wetensch. Amsterdam. Verslag Gew. Vergadering

29 Mei 1915, 24. I. 1915, p. 138).
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Le Maire entdeckt, als er das Westkap von Supiori rundete. Er nannte es zu Ehren des Kalenderheiligen

Jakobs-Eiland '). Zum zweitenmale wurde es von Abel Jansz. Tasman am 13. Mai 1643 gesichtet -). Erst

William Dampier machte im Jahre 1700, die Bekanntschaft beider Inseln, als er am 15./ 16. Februar und

dann wieder am 14. April zwischen ihnen hindurchfuhr. Da er nur mit genauer Not einem Scheitern an

dem erstwiihnten Datum entging, nannte er sie Providence Islands und zwar Ajawi Little Providence

nnd Aifondi Great Providence •'). Fiinf Jahre spater sichtete Jacob Wevland Aifondi und gab ihm den

Namen Heuveltjes Eylandt '').

Am 18. September 1767 bemerkte Phil. Carteret zwei kleine Inseln, denen er sich bis auf 4—

5

leagues Entfernung niihern konnte. Sie hatten ein freundliches Aussehen und waren mit Bàumen bedeckt.

Er nannte sie Stephens-Inseln und bestimmte ihre Lage zu o°22'S, i38°39'0"). Nicht weniger als 131

Jahre lang hat man mit Unterbrechungen vergeblich nach ihnen ausgeschaut, aber bereits E. P. E. de Ros-

SEL hatte aus dem Unterschiede der Langenbestimmungen zwischen den Mapia- und den Stephens-Inseln

den Schluss gezogen, dass Carteret sich infoige Stromversetzung um 3°34' geirrt habe und dass die letzt-

erwahnten mit den Providence-Inseln identisch sein mùssten Der DENTRECASTEAUXschen Expédition

waren beide Eilande am 12. August 1792 ebenfalls zu Gesicht gekommen ').

Die niederlandische Korvette „Lynx" segelte am 19./20. Juni 1824 an Ajawi vorbei, auch Aifondi

wurde bei dieser Gelegenheit gesehen ^). Aus weiter Ferne, und nur vom Mastkorbe aus, konnte auf der

von J. DuMONT d'Urville gefûhrten „Astrolabe", Aifondi am 22. August 1827 gesichtet werden Ajawi

wurde erst wieder im Jahre 1859 erblickt und zwar vom Kapt. Cornelis Vonck auf seinem Schiffe

„Koophandel" am 27. Juli '"). Ende Mai 1874 kam das unter dem Befehl von John Moresbv stehende

britische Kriegsschiff „Basilisk" unweit Aifondi vorbei und wurde bei dieser Gelegenheit eine auf der Insel

wehende niederlandische Flagge erblickt. Es war dies die erste Beobachtung, aus der hervorging, dass sie

bewohnt war ").

Als der von Ed. Dallmann gefuhrté Dampfer „Ysaber' sich auf der Fahrt von Surabaja nach

Finschhafen befand, wurde am 29. September 1889 ein ausgedehntes Riff zwischen Aifondi und der Nord-

westspitze von Supiori beobachtet, das den Namen Ysabel-Riff erhielt. Es wurde auf demselben Schiffe,

diesmal von O. Schneider gefûhrt, am 15. November aufs neue gesic;htet '-). Nach einem Besuche der

Mapia-Inseln (18.— 21. August 1898) machte der Leutn. z. See P. F. van der Velden Erdbrinck, auf

dem Kreuzer „Serdang", noch einmal den ergebnislosen Versuch die Stephens-Inseln aufzuspùren. Wàhrend
dieser Fahrt wurde in der Nâhe voir Aifondi eine Untiefe aufgefunden '').

Um 1 1 '/., Uhr kehrten vvir vom Strande von Ajawi nach dem Dampfer .zuriick, der

sich jedoch erst 3'/2 Uhr, bei ziemlich hochgehender See, zur Weiterfahrt anscliickte, in der

1) Spieghel der Australische Navigalie, door Jacob Le Maire... Amsterdam 1622, p. 63.

2) Jacoi! Swakt. Journaal van de reis naar het onbekende Zuidland door Abel Jansz. Tasman. .Amsterdam

1S60, p. 166.

3) A Collection of Voyages 3d ed. 3. London 172g, p. 195.

4) Kaart van de buitenkust van Nova-Guinea, zoo als die bezeild is geworden door het Fregat de Geelvink . . . .

Anno 1705 (Oostelijk blad). 's Gravenhage 1866.

5) John HAWliESWORTH. An Account of the Voyages. . .. for making Discoveries in the Southern Hémisphère 1.

London 1773, p. 607.

6) Voyage de Dentrecasteaux ... 1. Paris 1808, p. 447.

7) De Rossel 1. c. pag. 448—449.

8) J. P. M. WlLLlNCK. Reize cm de Wereld gedaan in de jaren 1823 en 1824, met Z. AL Corvet Lynx. Breda

1836, p. 92, 255.

9) Voyage de l'Astrolabe. 4. Paris 1832, p. 574.

10) Overzigt eener reis van Sidney naar Java. Verhandel. en berigten betrekkeliji-c het Zeewezen 21. 2. Amster-

dam 1861, p. 128— 141.

11) Discoveries and Surveys in New Guinea and Polynesia. London 1S76, p. 289.

12) Schifffahrtshindernisse und Segelanweisungen. Nachr. Kaiser Wilhems-Land 6. Berlin 1890, p. 47—48. — Lage

eines Riffes siidlich von Mofia. Nachr. f. Seefahrer 21. Berlin 1890, p. 87 (N° 325).

13) Vruchteloos onderzoek naar de Stephen-eilanden. Bericht aan Zeevarenden. 's Gravenhage 1899, N' 23/118. —
Ondiepte ontdekt nabij Mofia. Ibid. N' 23/119. (Nachrichten ftir Seejahrer 30. Berlin 1899, 33^ und 337).
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Voraussetzung in der Frùhe des 20. die Mapia-Inseln zu erreichen. Die Stromverhàltnisse

hatten sich diesmal in ganz unerwiinschter Weise so giinstig gcstaltet, dass wir bereits gegen

1^/2 Uhr Nachts in die Nàhe der Inselgruppe gelangten, aber davon ablialten mussten, da

nirgends Ankergrund vorhanden war. Als mit Tagesanbruch die siidlichste Inscl, Pegun, auf-

gesucht wurde, herrschte gerade Ebbe, zugleich aber heftige Brandung, infolge kràftigcr west-

licher Winde, so dass das Landen unmoglich war. Um 7 Uhr glùckte es dem auf der Insel

ansàssigen Postenhalter Adriaan Laurensz in einem Kanu an Bord zu gelangen. Auf Vor-

schlag von van Nouhuys wurde, um einen Uberblick zu gewinnen, zunachst eine Rundfahrt,

um die Insein angetreten und Herr Laurensz liess, bevor er nach dem Ort zuriickkehrte,

einen seiner Begleiter zurùck, der imstande war uns Erlàuterungen zu geben.

Wie das nebenstehende Kàrtchen (Fig.

149) ausweist, stellt die ganze Inselgruppe

ein aus grosser Tiefe sich erhebendes Atoll

dar. Die niedrigen und flachen, durch Riffe

untereinander verbundenen Eilande sind ùber

und ùber mit Kokospalmen bedeckt und nur

ausnahmsweise gewahrt das Auge inmitten

der Haine noch andere Baumgewàchse, wie

z. B. Brotfruchtbàume. Von der Sùdspitze

van Pegun aus, wurde die Fahrt in einer

nordlichen Richtung dem Riff entlang ange-

treten, auf dem sich erst im Westen der

Nordspitze des Atolls das erste Eiland, Wage-

riganak, wieder erhob. Von der, von William

FuNNEL zuerst erwàhnten Durchfahrt durch

das Riff, war nichts zu bemerken und soll

sie auch nicht mehr vorhanden sein. An der

Nordspitze des Rififes liegt das drittgrôsste

Eiland der Gruppe, nàmlich Fanelten, an das

sich im Osten das Inselchen Fanerimapi an-

schliesst. Auf das an der Nordostecke lie- „ , ,r t >

l'ig. 149. Karte der Mapia-Inseln. l : loo ooo.

gende Fanerimarak folgt in sùdwestlicher

Richtung Boras, die zweitgrosste Insel der Gruppe. Dort hauste PETER Olsen aus Stavanger,

der uns einige Stunden spàter mitteilte, dass man P'anerimarak frùher selbst zur Ebbezeit, nur

schwimmend habe erreichen konnen, wàhrend man jetzt trockenen Fusses dorthin gelangen

konne. Westlich von Boras lagen noch die ganz kleinen Eilande Fanerifajende, Fanerip und

Fanerigarap.

Um lo'/^ Uhr begann ein heftiger Regen niederzugehen, der ailes unsichtig machte.

Nachdem er aufgehort hatte, konnte der Dampfer sich wieder Pegun zu nàhern, wo auf- und

abgehalten wurde.

Hatte am verflossenen Tage das Reich der Lùfte einen wertvoUen Beitrag zur Mittags-

tafel geliefert, so sollte an diesem das Meer die Spenderin sein. Wàhrend der reichlich 2

Stunden dauernden Rundfahrt gelang es nicht weniger als 7, z. Tl. sehr grosse Exemplare
Nova Guinea. VI. Reisebericht. 4,2
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des Ikan bitbu gitradja mittelst der dem Schiffe nachschleifenden Fangleine zu erbeuten. Sie

besassen nach freundlicher Mitteilung von VAN Weel ein Gesamtgewicht von 72 kg.

Um 1 1 Uhr machte Peter Olsen uns seinen Besuch und blieb er auch bis nach Erle-

digung dcr Reistafel an Bord. Als Angesteliter von D. D. O'Keefe nach Mapia gekommen,

batte er sich das Leben durch die Heirat mit einer Tochter des Radja ^) behaghcher zu gestal-

ten gesucht. Inzwischen vvar die Flut soweit gestiegen, dass die Jolie ùber den Riffrand fahren

konnte. Wir begaben uns darauf allesamt an Land, wo wir von dem Postenhalter Laurensz,

dem jungen Henrv O'Keefe sowie dem Radja Marawidi empfangen wurden. In ihrer Be-

gleitung ging es nach dem nahen Dorfe, das an der Siidspitze von Pegun lag. Zunàchst vvurde

der Wohnung des Postenhalters ein Besuch abgestattet, in der uns mit Stolz die Schweine

gezeigt wurden, die in der Tat bei der Fùtterung mit Kokosnùssen ganz vortrefiflich gediehen.

Die Tiere, die auch von den Arbeitern gehalten wurden, waren amerikanischen Ursprungs.

Der zweite Besuch galt der Frau von O'Keefe, eine derjenigen Frauen, welche von ihm

auf den verschiedenen Inseln, auf denen er Plantagen besass, unterhalten wurden. Ihre Wohnung

war sehr bescheidener Art, doch war eine neue, hart am Oststrande gelegene, im Bau begriffen.

Die mit ihr gefuhrte Unterhaltung bestand in Schweigen, das auch nicht durch das verabfolgte

Bier gebrochen wurde. Uber

das Schicksal ihres Mannes, der

wegen Misshandlung von Plan-

tagenarbeitern auf Jap von

den deutschen Behorden ge-

sucht wurde und wahrschein-

lich mit seinem Schiff unter-

gegangen war, verkehrte sie

noch im Ungewissen. Von den

mànnlichen Anwesenden wur-

den uns von dem schweren,

von einer Flutwelle begleiteten

Sturm erzahlt, der im August

1900 die Inseln heimgesucht

hatte. Das Wasser hatte eine

so bedeutente Hohe erreicht,

dass das Dorf ûberschwemmt
Fig. 150. Hauser in Pegun. ^^^^^^ Brunnen

brack geworden war, so dass man sich bereits Sorgen um die Zukunft von Pegun gemacht hatte.

Das Dorf machte mit seinen reingefegten Plàtzen und Wegen einen netten und saube-

ren Eindruck, wozu auch die auf niedrigen Pfàhlen ruhenden Hàuschen das ihrige beitrugen

(Fig. 150)-). Die Bevolkerung der Mapia-Inseln, also von Pegun und Boras zusammen, bestand

zur Zeit unserer Anwesenheit aus 139 Seelen und zwar der Hauptsache nach aus von der Insel

1) pThe kings daughter", wie er nicht oline Genugtuung liervoihob. Er machte aber keinen Hehl daraus, dass

er beabsichtige sie zu zuriickzulassen, sobald er die Heimfahrt nach Euiopa antreten wiirde.

2) Die im Vordergrunde stehenden Personen sind Peter Olsen (zur Rechten) und Henry O'Keefe (zurLinken).
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Jap eingefùhrten Plantagenarbeitern '). Von der urspriinglichen Bevolkerung waren nur noch

7 Personen ùbriggeblieben und zwar der Radja Marawidi, dessen Frau Lubalak, den Toch-

tern Brakenak, Mangaluk und Efeluk, dem Sohn Tapoluk sowie dem Enkel Arego,

Fig. 151. Die letzten ur^prunglichen Bewohner der Mapia-eilanden.

o o

die mit Ausnahme von Brakenak, der Frau von PETER Olsen, die aut Boras geblieben

war, im Bilde (Fig. 151) verevvigt wurden -).

Vor unserem Weggange wurde von den Karolinern noch ein, von Gesang begleiteter

1) Unter ihnen befand sich ubrigens auch ein Eingeborener von Tobadi in der Jotëfa-Bucht. Im Aufirage seiner

Mutter hatten seine mit uns gekomnienen I.andsleute ilin zu bestimmen gesucht, in die Heimat zuriickzukehren, was er

indessen ablehnte, da es ihm in Pegun vveit besser gefiel.

2) Dièse urspriinglichen Bewohner der Mapia-lnsehi sind samtlich der malaiischen Sprache màchtig, was daher

riihrt, dass der Schoner, welcher im Jahre 1861 nach Pegun gesegelt war, des mangelnden Ankerplatzes wegen, die an

Bord befindlichen Maschinen fur die zu errichtetende Kokosnussolfabrik nicht hatte lôschen kônnen. Infolge eines aufkom-

menden Sturmes hatte er, um nicht an dem Riff zu zerschellen, schleunigst das Weite suchen und auf dièse Weise die

bereits gelandeten 100 Ternater zuriicklassen miissen. Die Mehrzahl von ihnen wurde spiiter abgeholt, aber einige, inzwischen

gestorbene, hatten sich dauernd auf der Insel niedergelassen.
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Tanz aufgefiihrt und einige voii uns warfen zum Schluss noch einen Blick in den Palmen-

wald '). Uni 4 Uhr waren wir wieder an Bord der „Zeemeeu\v" zuriickgekehrt '-).

Auf den Mapia-Inseln hat es in fiiiheren Zeiten ganz anders ausgesehen. Bereits vor einer Reihe

von Jahren habe ich die Geschichte dieser kleinen Inselgruppe behandelt ^). Sie war nicht frei von Irrtumern

und da ferner, infolge unseres Aufenthaltes, manche bisher unbekannte Einzelheiten zu unserer Kenntnis'

gelangten, so wird der folgende historische Ûberblick nicht unwillkommen geheissen werden.

Als Entdecker der Mapia-Insein '') sind Hernando de Grijalva und Alvarado anzusehen, die

im April 1537 Peru verlassen hatten, in der Absicht nach den Mokikken zu segeln. Nach mancherlei

Irrfahrten im Stillen Ozem gelangten sie in den Geelvink-Busen, von dem aus sie auf der Weiterfahrt die

Inselgruppe, von ihnen Gueles oder Gelles genannt, beriihrten Es wâhrte bis zum 7. Mârz 1705 ehe

die Bewohner aufs neue mit Europaern in Berûhrung kamen. William Funnkl, der sich von William

Dampier getrennt halte, fuhr an dem erwâhnten Tage langs der Westseite des Atolls und gab dem nôrd-

lichsten Eiland, Fanelten, den Namen Island of Deceit, wàhrend Pegun als Island of Dissappointment

bezeichnet wurde. Er litt an grossem Wassermangel, vermochte sich aber mit den zahlreichen, in ihien

Kanus herbeigeeilten Eingeborenen nicht zu verstândigen

Aufs neue entdeckt, und hinsichtlich ihrer Lage zum erstenmale astronomisch bestimmt, wurden

die Inseln durch James Dewar, Kapitàn des englischen Kompanieschiffes „War\vick", am Sonntag, den

5. Mârz 1761, Zu Ehren des Sankt David, dessen Namenstag ûbrigens der i. Marz ist '), nannte er sie

St. Davids-Inseln Am 25. September 1767 gelangte sodann Phil. Carteret auf der „S\vallo\v" ganz in

die Nahe von Pegun und erhielt den Besuch von Eingeborenen, die ihm freudig die mitgebrachten Kokos-

nûsse gegen Eisenstùcke eintauschten. Einer von ihnen, der sich standhaft geweigert hatte, das Schiff zu

verlassen, nahm an der Weiterreise teil und erhielt den Namen Joseph Freewill, den Carteret auf die

Inselgruppe ûbertrug

Als John Meares sich am 27. Januar 1788 auf der „Félice" den Mapia-Inseln, deren Lage er zu

0^56' N, 137° O bestimmte, naherte, umringten zahlreiche, mit etwa 500 Mannern besetzte Kanus das

Schiff. Auch diesmal wurden Eisenstùcke gegen Kokosniisse eingetauscht '"). Erwahnt môge noch werden,

dass John Mac Cluer am 14. Januar 1791, auf dem „Panther", in einer Entfernung von 5 Seemeilen an

den Inseln vorbeifuhr dass Robert Williams sie auf der „Thames" am 5. August 1797 umschiftte •')

und dass Andrew Barclay auf der „Mangles", am 8. Januar 1806 das Riff an der Ostseite, und zwar in

einer Entfernung von einer halben Seemeile passirte, ohne Ankergrund finden zu kônnen

1) Wie Peter Olsen uns mitteilte, ist Pegun allein im Stande jiihrlich 500—600 Pikul (30880—37057 kg)

Kopra zu liefern.

2) Tnfolge unseres kurzen Aufenthaltes war die zoologische Ausbeute nur aine bescheidene gewesen. Sie bestand

aus: Lvgosoma cyamirtim Less. (Nelly de Rooy. Reptilien. Nova Guinea 5. p. 379). — Oiiiphalotropis jiiapianiis Bavay

(.A.. Bavay. Mollusques terrestres et fluviatiles. Ibid. p. 290). — Plagiolepis longipes Jerd. (C. Emery. Formicidae. Ibid.

P- 532)- — Argvrodes amboinensis Thor., Cyclosa caineloiies Thor. sp., Araticiis Thcisii Walck. sp. (W. KULCZINSKI. Spinnen

aus Nord-Neu-Guinea. Ibid. p. 438, 479, 481).

3) A. WlCHMANN. Die Mapia- oder Bunai-Inseln. Petermanns Mittlg. 46. 1900. p. 66.

4) Antonio Galvano. The Discovery of the World. London 1862. Hakluyt Soc. p. 208. — L. B. de Argen-

SOLA. Conquista de las Islas Molucas. Madrid 1608, p. 64.

5) Mapia ist die in den Molukken gebràuchliche Bezeichnung, wiihrend die Einheimischen sie Bunai nennen.

6) W. FuNNEL. A Voyage round the World. Being an Account of William Dampiers Expédition to the South

Seas. London 1729, p. 158— 160.

7) Acta Sanctorum Martii a Ioanne Bollando 1. Antverpiae 1568, p. 38—47.

8) George Robertson. Memoir of the Chart of the China Sea, including the Philippine, Molucca and Banda

Islands. London 1791, p. loi.

9) John Hawkesworth. An Account of the Voyages undertaken . . . . for making Discoveries in the Southern

Hémisphère. 1. London 1793, p. 607—609.

10) John Meares. Voyages made in the years 1788 and 1789 from China to the Northwestward of America.

London 1790, p. 78—82.

11) J. P. HocKiNS. Bericht von den neuesten Reisen nach den Pelew-Inseln. Weimar 1805, p. 11— 12.

12) The Oriental Na\igator 2d ed. London 1801. p. 566.

13) Andrew Barclay. Description of St. David's Islands. Naval Chronicle 18. London 1807, p. 2S2— 285.



333

Die folgenden Jahrzehnte lassen uns ohne Nachricht ûber das Geschick der Eilande und auch

spater brachte nian nur die nackte Tatsache in Erfahrung, dass Sklavenjâger, besonders von der Insel

Gébé, die meisten der so harmlosen Bewohner aHmâhlich weggefûhrt hatten so dass 1860 nur noch 9

vorhanden waren.

Im Jahre 1859 war nian auf Ternate durch den englischen Schiffskapitan C. UE Cri;spignv, der

sogleich einige Matrosen zur Gewinnung von Kopra zurùckgelassen batte, auf den ungeheuren Reichtum

an Kokospahïien aufmerksam geworden. Es war J. C. Jungmichel, der als Teilhaber der Firma M. D. van

DuivENBODE der Sache nâhertrat und, nachdem er sich auf einer Fahrt nach den Mapia-Insehi von der

Richtigkeit jener Angaben ûberzeugt batte ^), mit dem Sultan von Tidore einen Vertrag geschlossen batte, in

welchem dieser dem Unternehmen seinen Schutz zusicherte gegen eine Abgabe von 5 "/o
des Reingewinnes.

Da beabsichtigt worden war, eine Gev^^innung des Kokosnussôles an Ort und Stelle vorzunehmen, so hatte

man aus Europa die dazu erforderUchen Maschinerien kommen lassen, die ûber 100000 fl. gekostet hatten

Dabei war jedoch ubersehen worden, dass die Mapia-Insein keinen Ankerplatz besassen, so dass die

Fabrikseinrichtung nicht gelandet werden konnte und das Schiff unverrichteter Sache umkehren musste

Als um das Jahr 1869 herum der Schoner „Tutuila", Kapt. H. O. Lôser, gescheitert war, wurde

die Mehrzahl der Mitfahrenden auf einem Walfischfanger nach Hongkong ûberfùhrt, wahrend der 1893

gestorbene Henry Terry nebst Frau, 4 Tôchtern sowie 2 Schwiegersôhnen auf Pegun blieb, nachdem er

von Imeningau, dem damaligen Hàuptling und Vater des gegenwârtig dièse Wûrde bekleidenden Mara-
wiDi, die Erlaubnis zur Bereitung der Kopra erhalten hatte. Im Jahre 1872 kam der vielgenannte und

vielgewandte D. D. O'Keefe zum erstenmale nach den Mapia-Inseln und trat zu Terry dadurch in nâhere

Beziehung, dass eine seiner Tôchter, deren Bekanntschaft wir auf Pegun gemacht hatten, seine „Frau"

wurde. Als N. von Miklucho Maclay 1876 zum zvveitenmale die Fahrt nach der Astrolabe-Bai antrat,

schiffte er sich auf dem von O'Keefe gefùhrten kleinen Schoner „Seabird" ein, der nach einem Besuch

von Gébé, am 13. Mârz Pegun erreichte ^). Leider hat Miklucho Maclay es unterlassen Einzelheiten

iiber seinen dortigen Aufenthalt mitzuteilen

Bis dahin scheint die Indische Regierung keinerlei Kenntnis von jener Niederlassung besessen zii

haben und O. M. de Munnick, der vom Mârz 1879 bis April 1884 Résident von Ternate gewesen war,

schreibt in seinen Lebenserinnerungen, dass Miklucho Maclay, der Unannehmlichkeiten mit O'Keefe

gehabt hatte, ihm gelegentlich einer Begegnung in einem Gasthof in Singapore, die Ausbeutung der Pal-

menhaine auf den Mapia-Inseln verraten habe Inzwischen hatte man auf Ternate bereits Wind von der

Sache erhalten und war der Kontrolleur J. van Oldenborgh, der auf dem Regierungsdampfer „Havik"

am 15. Januar 1879 eine Dienstreise antrat, u. a. beauftragt worden, den Mapia-Inseln einen Besuch

abzustatten. Er fand dort eine Kolonie von 48 Europâern nebst 54 fremden Pflanzungsarbeitern. Da
die Eingeborenen nicht weiter behelligt wurden, so legte man auch O'Keefe keinerlei Schwierigkeiten

in den Weg ^). Wenige Monate nach seinem Amtsantritt, reiste de Munnick selbst dorthin. Er benutzte

1) Koloniaal Verslag van 1880. 's Gravenhage, p. 23. — Wie J. S. Kubary berichtet (Ethnograpische Beitrâge

zur Kenntniss des Karolinen-Archipels. 1. Leiden 1895, p. 102— 103), waren zwischen 1825 und 1835 eine Anzahl Gébé-

Insulaner zuerst auf dem Schoner „Mackenzie" nach Mapia gelangt, um spater die Sklavenjagden zu wiederholen. Aus

dem Berichte von G. F. DE Bruijn Kops, der Gébé am 19. Miirz 1849 besuchte, geht hervor, dass der Sultan von Tidore

einige Jahre vorher eine Expédition dorthin gesandt hatte, um die Bewohner ihrer Seeraubereien wegen zu zuchtigen,

was auch in ziemlich griindlicher Weise geschah. Erst spater kehrten die Uberlebenden — etwa 300 Personen — , welche

sich durch die Flucht gerettet hatten, zuruck, um sich aufs neue auf Gébé anzusiedeln. (Bijdrage tôt de kennis dor Noord-

en Oostkusten van Nieuw-Guinea. Natuurk. Tijdschr. Ned. Indië 1. 1850. Batavia, p. 368).

2) J. C. Jungmichel. De St. David- of Mapia-eilanden benoorden Nieuw-Guinea. Tijdsclir. voor Ind. T. L en

Vk. 11. Batava 1862, p. 155.

3) P. VAN DER Crab. De Moluksche eilanden. Batavia 1962, p. 329.

4) Koloniaal Verslag van 1861. 's Gravenhage 1861, p. 450.

5) Correspondence respecting the Natives of the Western Pacific &c. I.ondon 1883. (Blue-Book C. 3641), p. 82.

6) Reise in West-Mikronesien, Nord-Melanesien &c. Petermanns Mittlg. 24. 1878, p. 207. — Reisen im west-

lichen Mikronesien. Globus 31. 1877, p. 295.

7) Mijn ambtelijk verleden (1858— 1894). Amsterdam 1914, p. 119— 124.

8) P. J. B. C. RoBiDÉ VAN DKii Aa. Kritsch overzicht der reizen naar Nederlandsch Nieuw-Guinea in de jaren

1879—82. Bijdragen tôt de T. L. en Vk. ter gelegenheid van het 6de Congres der Orientalisten 1883. I.and- en \'olkenk.

p. 164— 172.
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seine Anwesenheit am 31. August 1879 Pegun dazu dem Hauptling Marawidi ein Anstelliingsdekret

auszustellen und ihm ausserdem eine niederlândische Flagge zu tlberhandigen '). Den anwesenden Euro-

paern •) wiirde bedeutet, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend, ein Gesuch einzureichen, um in

Niederlandisch-Indien wohnen und ein Gewerbe betreiben zu dûrfen ^).

Am 19. Mârz 1881 traf J. van Oldenborgh zum zweitenmale und zwar au f dem Kreuzer „Batavia"

vor Pegun ein. Da auf der Niederlassung die englische Flagge wehte, so erhielt der Hauptling einen strengen

Verweis, dass er das Hissen der niederlândischen unterlassen hatte Ubrigens war nur ein alter englischer

Matrose als einziger Europaer anwesend. Als jedoch der Kontrolleur J. M. van Berckel im folgenden

Jahre nach den Mapia-Inseln gelangte, stellte sich heraus, dass nicht allein O'Keefe sich inzwischen wie-

der auf Pegun eingefunden hatte, sondern dass ausserdem ein Amerikaner nebst einigen Fremden sowie

zwei Chinesen ihr Heim auf einer anderen Insel, namlich Boras, aufgeschlagen hatten Mit der Fahrt

des Residenten von Ternate, D. F. van Braam Morris, der wâhrend des 28. August 1883 auf Pegun weilte,

erhielten die Fahrten der niederlândischen Beamten nach der Inselgruppe ihren vorlâufigen Abschluss

Im Jahre 1884 begleitete J. S. Kubary, von den Palau-Inseln aus, O'Keefe auf einer Fahrt nach

den Mapia-Inseln, die am 21. Januar in Sicht kamen. Wir erfahren zunâchst von ihm, dass Mapia der bel

den Malaien iibliche Name ist, Burat derjenige, welcher bei den Eingeborenen von Sonsol, Merir und Bur

gang und gftbe ist, wahrend die Bewohner der Inselgruppe selbst sie Bundi nennen. Ausser einer Beschrei-

bung der erhandelten ethnographischen Gegenstande hat man Kueary auch die Sammlung eines Wôrter-

verzeichnisses zu verdanken ^). Von Interesse ist ferner die Tatsache, dass dieser Besuch von O'Keefe

dazu benutzt worden war, einen neuen Vertrag mit Marawidi abzuschliessen. In § 4 war vereinbart wor-

den, dass dem Hauptling fur die Erlaubnis die Palmenhaine auszubeuten jahrlich 150 Dollars zu zahlen

seien „to be 50 $ in cash and 100 3 in trade and provisions" Kubary sagt, dass er die Fahrt im Jahre

1885 unternommen habe, doch muss dièse Angabe auf einem Irrtum beruhen, denn in dem von Kubary,

Henry Terry und Peter Olsen als Zeugen mitunterzeichneten Kontrakt, der im Original noch vorhan-

den ist, heisst es: „Done on Peeken the Southermost island of the St. David islands the 24111 day of

January in the year of our Lord 1884 in the présent Whitness." — Den Angaben von Kubary ist noch

zu entnehmen, dass die mannlichen Arbeiter einen Monatslohn von 6 erhielten, wàhrend die weiblichen

sich mit einem solchen von 5 $ begnûgen mussten

Es wahrte bis zum Jahre 1S94, ehe man wieder etwas von den Vorgangen auf den Mapia-Inseln

hôrte. Der Résident von Ternate, D. \V. Horst, traf dort namlich Mitte Oktober ein und bemerkte

zunâchst eine auf der Niederlassung wehende amerikanische Flagge, die er sofort entfernen liess. Der

einzige Weisse, den er anwesend fand, Avar der uns bekannte Peter Olsen, ausserdem aber 65 Pflanzungs-

arbeiter, die von den Pleasant-Inseln sowie von Jap stammten. Von den urspriinglichen Inselbewohnern waren

noch 7 Personen am Leben "). In demselben Jahre war auch der Naturaliensammler William Doherty im

1) P. J. B. C. RoBIDÉ VAN DER Aa. 1. c. pag. 172— 173. — Diplomatieke bescheiden behooiende bij de Staats-

begrooting van 1900 [Oranjeboek. 's Giavenhage 1899], p. 2.

2) Es waren dies die Angehôrigen der Familie Terry.

3) Das Merkwiirdigste ist wohl, dass wrihrend sonst auf die Befolgung der eiwahnten Vorschrift streng geachtet

wurde, weder Terry noch O'Keefe ihr jemals Folge geleistet hatten und dennoch unbehelligt geblieben waren.

4) Verslag eener reis van Ternate naar de Noord- en Noordwestkust van Nieuw-Guinea. Tijdschr. v. Ind. T. L.

en Vk. 27. Batavia 1882, p. 411—413. P. J. B. RoBmÉ van der Aa. 1. c. p. 223.

5) Koloniaal Verslag van 1882, p. 25. — P. J. B. C. Robidé van der Aa I. c. pag. 223. — Jaarboek der

Kon. Nederlandsche Zeemagt 1881—82. 's Gravenhage 1883, p. 380.

6) Reizen naar de Noordkust van Nederl. Nieuw-Guinea. Bijdr. t. de T. L. en Vk. (4) 10. 's Gravenhage

1885, p. 85.

7) Ethnographische Beitrâge zur Kenntniss des Karolinen-Archipels. Leiden 1895, p, 71— 102.

8) Aile Werte sind doch nur relativ. Die Marawidi zugesagte Pachtsumme war liicherlich klein zu nennen,

fiir den Empfànger bedeutete sie aber ein Vermôgen.

9) Damit war Pegun gemeint.

10) Was gegenûber diesen Ausgaljen die Palmenhaine dem O'Keefe eingebracht liaben moge der Sachkundige

aus den folgenden, von H. Janzen ermittelten Zahlen berechnen. Sie hatten namlich an Kopra 302,400 "S engl. (2191

Pikul) geliefert, wahrend die Unkosten des Unternehmens sich auf 4970 fl. stellten.

11) Koloniaal Verslag van 1897, p. 31; 1899, p. 4.
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Auftrage von Walter Rothschild in Tring auf den Inseln tatig gewesen. Die grosse Zahl von Fremdlingen

liess es der Regierung wûnschenswert erscheinen einen Subalternbeamten nach Pegun zu senden und zwar in

der Person des Postenhalters H. Janzen, der am i. Juni 1898 vom Kreuzer „Serdang" auf Pegun abge-

setzt wurde '). Der Regierungssekretar von Ternate war im Januar noch auf der Insel gewesen und hatte

die Niederlassung in demselben Zustande angetroffen, wie sie der Résident 1896 vorgefunden hatte ^j. Der

vom Leutn. z. See P. F. van der Velden Erdbrink befehligte Kreuzer „Serdang", war nach dem
Besuch am i. Juni, zu einem zweiten, vom 13.— 17. Juni, und ferner noch am 8. und 9. Juli sowie am
21. August zurlickgekehrt. Wahrend des Aufenthaltes am 8. Juli traf gerade Ô'Keefe auf seinem Schoner

vor Pegun ein und kam damit zum erstenmale mit den hoUandischen Behôrden in unmittelbare Beruhrung.

Bereits wenige Monate spâter war es ein anderes Kriegsschiff, das nach den Mapia-Inseln entsandt

wurde, nâmlich die von dem Leutn. z. See J. J. W. H. van der Toorn gefûhrte „Edi", die die genannte

Inselgruppe wahrend der Tage des 9.— 11., 18.— 20. Oktober sowie 10. und 12. November besuchte

Bald darauf sollte ein drittes Kriegsschiff nach der Inselgruppe abgehen, namlich der vom Leutn.

z. See P. H. Brocx befehligte Kreuzer „ Bornéo", der sich dort am 30, November und dann wieder in

den Tagen des 13.— 15. Dezember 1898 aufhielt Abermals enthielt das nunmehr vom Kapitânleutn.

J. BoLLAAN gefûhrte Schiff den Befehl die Mapia-Inseln aufzusuchen, als das Gerûcht sich verbreitete, dass

der in Singapore liegende deutsche Kreuzer ,,Jaguar", der den Auftrag erhalten hatte, auf den vom Deut-

schen Reiche erworbenen Karolinen die Flagge zu hissen, zugleich von den Mapia-Inseln Besitz nehmen
sollte. Die „ Bornéo" hatte die Reede von Surabaja am 18. August verlassen, erlitt aber — nichl mehr weit

vom Ziele entfernt — am 26. unter o°42'/2'S, i3i°22'/2 O einen Bruch der Schiffsachse ^).

Wie man erst spàter erfuhr, hatten bereits die vorhergehenden Fahrten der niederlandischen

Kriegsschiffe einen ernsteren Hintergrund gehabt. Am 22. Mârz 1897 hatte namlich der spanische Gesandte

ira Haag eine Note ûberreicht, in der gegen das Hissen der hoUandischen Flagge auf den Mapia-Inseln im

Oktober 1896 Protest eingelegt worden war, unter Berufung auf das Karolinen-Protokoll vom 17. Dezember

1885, in welchem die Inselgruppe als spanischer Besitz anerkannt worden war. In seiner Antwort vom

4. September 1897 hatte der m'ederlandische Minister des Aussern diesen Protest im Hinblick darauf, dass

die genannten Inseln seit geraumer Zeit niederlandischer Besitz seien, zurûckgewiesen. Der Schriften-

wechsel erreichte seinen vorlâufigen Abschluss damit, dass der spanische Gesandte unter dem 13. Novem-
ber die erhobenen Anspriiche nachdrûcklich aufrecht erhielt. Als jedoch die spanische Regierung im Jahre

1889 den Beschluss gefasst hatte die Karolinen-Gruppe an das Deutsche Reich zu verkaufen, wurde sie

von der niederlandischen ersucht das Auswârtige Amt in Berlin von dem von ihr in der Mapia-Frage

eingenommenen Standpunkt in Kenntnis zu setzen, was auch geschah •'). Augenscheinlich hat die Reichs-

regierung sich von der Richtigkeit desselben ûberzeugen lassen, da Holland in dem ungeschmillerten

Besitz der Inseln blieb.

Als der vom Leutn. z. See P. F, van der Velden Erdbrink gefûhrte Kreuzer „Serdang" am
22. Oktober 1899 vor Pegun eintraf, fand er den erst 2 Jahre zuvor eingesetzten Postenhalter H. Janzen
in schwer erkranktem Zustande vor, so dass er evakuirt werden musste. Das, Schiff brachte ihn nach

Manokwari und kehrte mit einem dort stationirten Unteroffizier zuriick, um die Niederlassung nicht ohne

Aufsicht zu lassen '). Im folgenden Jahre war es der unter dem Befehl des Kapitânleutn. I. D. Heijnixg

stehende Kreuzer „Java", der in Begleitung des Regierungsdampfers „Zeemeeuw", auf dem sich der Rési-

dent von Ternate, D. W. Horst, befand, die Mapia-Inseln am 26, April besuchte Zur Zeit der Anwe-
senheit des Kreuzers „Serdang", Leutn. z. See A. M. P. C. van der Laar, am 31. Dezember desselben

Jahres, traf man auch einmal wieder O'Keefe auf Pegun an. Das Schiff benutzte seine Anwesenheit zu

1) Jaaiboek van de Kon. Nederlandsche Zeemacht 1897—98. 's Giavenhage 1899, p. 337—339.

2) Koloniaal Verslag van 1898, p. 23.

3) Jaaiboek van de Kon. Nederl. Zeemacht 1897—98. 's Giavenhage 189g, p. 342.

4) Jaaiboek Kon. Nederl. Zeemacht i8g8—99. 's Gravenhage 1900, p. 396—397. — Koloniaal Veislag van

1899. 's Giavenhage, p. 41.

5) Jaaiboek Kon. Nederl. Zeemacht 1899— 1900. 's Gravenhage 1901, p. 422.

6) Diplomatieke bescheiden behoorende bij de Staatsbegrooting van 1900. [Oranje-boek. 's Gravenhage 189g], p. 2— 5.

7) Jaarboek Kon. Nederlandsche Zeemacht 189g— igoo. 's Gravenhage igoi, p. 436 —442.

8) Ibidem p. 433—435.
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einer Vermessung der Inselgruppe '). Zu einem abermaligen Besuche traf die „Java", unter dem Befehl

des Kapitanleiitn. J. M. W. Kuijl am 12. Oktober 1902 ein. Sie konnte zugleich ein gutes Werk ver-

richten, indem sie die Insassen einer abgetriebenen, auf Tidorc beheimateten Prau mitnahm ^). Zum drit-

tenmale erschien sie am 15. August 1903 unter dem Befehl des Kapitanleutn. M. J. F. Michelhoff ^).

Wir hatten bereits vor unserer Abfahrt von Ternate gehôrt., dass O'Keefe wegen Misshandlung

von Ptlanzungsarbeitern von dem deutschen Gericht in Jap zu einer Gefangnisstrafe verurteilt worden war,

der er sich durch die Flucht zu entziehen gewusst batte. Zu gleicher Zeit ging das Gerticht um, dass er

mitsamt seinem Schoner untergegangen sei '').

^Vie mir van Nouhuvs aus Ternate unter dem 2. Mârz 1904 berichtete, war der Posten auf den

Mapia-Inseln eingezogen worden und hatte der Regierungsdampfer „Zeemeeuw" den Postenhalter A. G. Lau-

RENSZ am 27. Januar von Pegun abgeholt. Wenige Monate spâter folgte die Mitteilung, dass Laurensz
seinen Abschied genommen habe, um gemeinschaftlich mit Marawidi sowie der Frau O'Keefe, nebst

deren Kindern, die Ausbeutung der Pahiienhaine zu tibernehmen.

Wie die Verhâltnisse im Laufe des letzten Jahrzehnts sich entwickelt haben, entzieht sich meiner

Kenntnis. Im Dezember 1907 wurden die Mapia-Inseln von dem fruheren, nunmehr zum Regierungs-

dampfer umgeanderten Kreuzer „Ceram" besucht, ohne dass man von dessen Verrichtungen etwas erfahrt

EndHch suchte die Firma O'Keefe Anfang 1908, um die Genehmigung nach, um 100 chinesische Kulis

aus Hongkong ftir die Koprabereitung einzufûhren. Dièses Gesuch wurde isdessen abgelehnt, weil die In-

haber nicht auf die Bedingung eingehen woUten, die durch die Einsetzung von Aufsichtsbeamten erforder-

lichen Ausgaben zu tragen '').

1) Jaarboek Kon. Nederl. Zeemacht 1900— 1901. 's Gravenhage 1902, p. 539. — Mapia-eilanden 1:100000.

Ankerplaatsen op de Noordkust van Nieuw-Guinea. Blad II. 's Gravenhage 1903. Min. van Marine 199, Fig. 5.

2) Jaarboek Kon. Nederl. Zeemacht 1902— 1903. 's Gravenhage 1904, p. 350.

3) Ibidem pag. 357.

4) Wie Cederholm 1904 berichtete, hatte O'Keefe seinen Sitz auf der Insel Tarang bei Jap gehabt, war aber

seit 3 Jahren verschollen. (Zeitschr. fUr Kolonialpolitik 6. Berlin 1904, p. 507).

5) Koloniaal Verslag van 1908, p. 70.

6) Also nicht O'Keefe selbst, wie irrigerweise in einem Référât berichtet vi'orden war. (De Indische Gids 30. i.

Amsterdam 1908, p. 972—973).

7) Het Vaderland, 's Gravenhage. Zaterdag 16 Mei 1908, 136. Tweede Avondblad A. p. 2 und Zaterdag

6 Juni 1908, N° 157. Tweede Avondblad B, p. i. — Mit Unrecht hat die politische Presse gegen dièse Bedingung Ein-

spruch erhoben. Jahrzehntelang hatte O'Keefe auf den Mapia-Inseln die Koprabereitung betrieben, sich aber allen Ver-

pfiichtungen, die die Ausiibung dièses Gewerbes mit sich brachte, zu entziehen gewusst. Niemals hat er auch nur einen

roten Heller an Steuern entrichtet. Wie aber aus vorstehenden Mitteilungen zur Geniige hervorgeht, war der Besitz dieser

Inselgruppe for die Niederlandisch-Indische Regierung mit gewaltigen Lasten verkniipft, ohne dass dem Lande der geringste

Vorteil daraus erwuchs. Denn auch der Handel sowie der Transport der gewonnenen Kopra voUzog sich in einer ôst-

lichen Richtung, so dass auch in dieser Beziehung Niederlandisch-Indien leer ausging.
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WÔRTERVERZEICHNIS DER MAPIA-SPRACHE.

Obgleich die Philologen heutigentags auf Vokabiilare unerforschter Sprachen nicht viel geben,

glaube ich doch eine gute Tat zu verrichten, wenn ich von der dem vôlligen Untergang geweihten Mapia-

Sprache rette, was noch zu retten ist. Man kann ja nicht wissen, ob dièse Reste von einer spâteren

Nachtwelt doch noch willkommen geheissen werden. Durch den Druck verôffentlicht worden, ist eine

kleine, von J. S. Kubary gesammelte Liste, die sicher nicht ganz einwandfrei war Auf meine Bitte hin

hat J. W. VAN NouHUYS die grosse Freundlichkeit gehabt eine umfangreichere zusammenzustellen und zwar

auf Grund der Angaben von Tapoluk, dem altesten Sohne des Hauptlings Marawidi. Van Nouhuvs befand

sich gegenùber Kubary in der gûnstigen Lage, dass er sich mit seinem Gevvahrsmann auf malaiisch ver-

standigen konnte. Es sind die in dem nachstehenden Verzeichnis unter dem Buchstaben K angefùhrten

Worte der Liste Kubarys, die unter N angefùhrten derjenigen von van Nouhuvs entnommen worden.

'~

1

N. K. N. K.

Abend — fekâf Federn [Vogelfedern] njan —
Achselhôhle fapûrth — Feuer — jaf

ait tîfoi — Feuerstelle ignovîk —
Arm phei — Fieber këthong —
Arznei tjavyih — Finger ^) tjèntith —
Asche pul — Fingernagel kùth —
atmen ngànga Firmament — lan

Auge lomtjath — Fisch ïk —
Augenbrauen fètietsch — Fliege laung —
Bart [Schnurrbart] roph — Flùgel bùn —
Bauch heiâth — Flut bur —
Baum — gaai fragen kohojuhk —
Bein jèteh — Frau fèfîn féfin

bellen hor — Fremder — re je part

Blatt pian — Fuss kuât —
blind mëntjubu — Fussknôchel haràbuk —
Blut da — gafïen mau —
Boot [Kanu] fetel gebâhren hï

Brandung menî Gesicht metjath

Bretter bâp Grab raung

Bruder djèdi tjetjet [fetet] Haar [Kopfhaar] tîng^

Dach latsch Hais towâteh

Daumen tjentith pûrth Hand lëpûth

der kâmu Hauptling djàniol

Dieb piraf Haus jung

Donner bar Haut uàk

dort kanan heiraten fëfoi

du goi Herz jahateh

Durchfahrt [Passage] tau heulen tîang

Ebbe mûteh hier kan

Ehegenosse rïth Holz [Brennholz] tôkotseh togôï

Ei tegen hôren ronron

EUenbogen kabibûrth Hose ifêputeh

er llan Huhn mèlukh

Erdboden méschar Hund gûn nâm
essen ngoi nnoi husten ungun unun
Exkrement beir bekétii ich nan
faul mêjau Insel jenâth

ge zur Kentniss des Karolinen-Archipels. I.eiden 1895, p. 112.

ilfinger, Ringfinger und kleiner Finger.

43



N. K. N. K.

Jackc wïdëwith — Pike tjelok —
kalt fëij — pissen — mim
Kamm tathëgalagûl — Rauch — uât

kampfen — man Regen ît kôschou

Kanu fetel — Regenbogen ja ja

Katze giin nâm — Riff mât

kauerii mëhath rùngwan — Ringfinger tjentith gëfiai —
Kind tjôû nâha Rippe t-i

—

Kinn jatëth — rôsten enhen —
kleiner Finger tjèntith dikh —

.

Salzwasser — tjet

Knabe tjértjér ngoân jeri nûan Sand — tjân

Knie tongubugé jâteh — Sandbank — pik

kochen dâën — Sarong mil —
Kokosblatt, grûn — pini satt nëdîn jângâ —

„ trockeu — til Schamgûrtel thtir —
Kokospalme gege ni ni scheissen bek bek, béketii

Kokosnuss nî — Schiff — wildo

Kopf tïni -—

.

Schildkrôte ï-on —
Kopfschmerzen irëmëtik tong hâj — schlafen méhèr méher

Korb djor — schlucken nelmuij —
Krabbe jef .

—

Schluckauf rùgh —
krank pèfi — SchulterbLitt èfârath —
Kùken fetih mëlukh — schreien hor —
lachen mèl mal Schwanz petan —
Lagune — naûn Schwein bek —
laufen fètàl — schweigen koto mïnghengê —
leben — kiidiéi Schwert uhâi —
lebendig — olâdiéi Schwester màngei mônian

Leibschmerzen irëmëtik — schwimmen ïâf —
Leiche tama — Sec match mto [lemtoj

Licht tjerërë — segeln îë —
liegen tëgëbôko — sie — ir

Lippen tënëwâth — singen tjengith giénit

liigen —

•

motok sitzen mëhath —
Madchen tjèrtjèr fèfin jeri jéfin Sohn mëhei-ngoân

Mann ngoân niian Sonne jât

Mast wëliung — Speer kielok

Maus kitih — speeren, werfen — kaschakaschin

Mensch —

.

iârmat Speichel tenta —
Mittag — odiélon spielen kâkani —
Mittelfinger tjentith mëmateh — sprechen uâr-ronggong —
Morgen — malîl Stamm — gagèn

Mond nieram — stehen hètak —
Moskito nâm — Stein — fa

Mund éwâth — sterben ma ma
Muschel takhe — Stern foîh fou

Mutter hènateh henehéin Stirn mâ-n-g-wath

Nacht uon Strand djân hdnïn

Narbe wotin Sturm inogéjâng

nass jengung njeni Tag ran

Nest watjân Tochter nëhei fèfïn

niesen
j

ngohi tanzen uârik

Ohr tjëling taub tjite rongrong

pflanzen djômu Tier bogebokh
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N. K. N. K.

tôt
1

tomâ A\eg — ial

tôten ni — wer? — gié

tragen (in der Hand) bôgëbokh

—

Welle bur

traumen Ihàn ddan werfen (speeren) — kacakaschin

Treppe, Leiter kùneni — Wind jâng ejàn

trinken jen — wii" (inkl.) kit, gisch

trocken pelpel —
„ (exkl.) — kami'ni

Tûr këtjam

—

wissen îgïleej —
Ungliick karûh — \vo? — kéji

Unterschenkel lëgënëdateh — Wolken trami —
Vater tjëmateh djâmdjam Wunde efakëthâ

vergessen ïmëlî-eg Wurzel wuokdr
Vogel men Zahn (Schneidezahn) îng

Waden jahei-èt „ (Backenzahn) îng-l-puth

Wald rosch Zeigefinger tjënèt-égeriai

Wange tjïpàth Zunge lèth

warm rëmëfaa Zweig ran

Wasser dân

Zahl'.vôrter. N. K. K.

I hâteh hoi ich esse niunnoi

2 ri ruoû du isst kùnnoi

3 hâul hôlu er isst junnoi

4 feng fau wir essen (inkl.) kisch haunnoi

5 lîni li'mou „ (exkl.) keminennoi

6 won onou ihr esst kamunnoi

7 fis fû sie essen ir naunnoi '

8 u-el fôUù ich trinke niéin

9 tîw tûou du trinkst kuéin

lO ûgh hëk er trinkt jéin

II ùghérëgen wir trinken (inkl.) kisch haéin

12 rawu gerëgen ihr trinkt kamim kaméin

13 hâul iigherëgen sie trinken ir nei'n

14 fau îighëregëgen wer hat es gestohlen? gi ne je piraf?

18 ul ùghërëgen iss : kunnoi !

20 ri-iigh riêk

50 heli'k

40 fek

50 limék

60 onék

70 fihik

80 falhk

90 tiék

]00 ebugi

1000 honre

10000 hân
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LETZTE FAHRTEN IM GEELVINK-BUSEN UND WANDERUNG NACH DEM JAMUR-SEE.

Kurz nach ^.^j^ Uhr nachmittags hatte' sich die „Zeemeeu\v" am 20. Juli wieder in

Bewegung gesetzt, um von den Mapia-Inseln nach der Doré-Bai zu dampfen. Fùnf Stunden

spater wurde uns die Uberraschung zuteil, an Backbordseite einen Dampfer passiren zu sehen,

ein in diesen, abseits des Schiffsverkehrs liegenden Gevvàssern ganz ungewohnlicher Vorgang.

Wie sicla alsbald herausstellte, war es der der Nieuw-Guinea-Handeismaatschappij gehorende

^Constantijn" gewesen, der unseren Pfad gekreuzt hatte.

Nachdem der Anker am Morgen des 21. vor Manokwari gefallen war, verliess uns

MOOLENBURGH, der iiber 4 Monate lang die Freuden und Leiden so getreulich mit uns

geteilt hatte, um seine Amtsgeschàfte am Orte wieder zu ubernchmen. Die Buschmilben von

Ajawi hatten meinen Fùssen und Beinen dermassen zugesetzt, dass sich eine heftige Entzùn-

dung eingestellt hatte, wodurch wir gezwungen waren eine voile VVoche in Manokwari Hegen

zu bleiben. Zur Untàtigkeit waren wir aber damit noch lange nicht verdammt, denn es galt

die Berichte iiber den zunàchst hinter uns liegenden Abschnitt der Fahrt abzufassen ^) und

auch die letzthin gemachten Sammlungen, zu denen noch eine recht umfangreiche, von einem

Javanen in Manokwari, auf Anregung von MOOLENBURGH angelegte, hinzutrat. Es fehlte

auch nicht an Besuchen von Herren, deren Bekanntschaft bereits im Februar gemacht wor-

den war. Wàhrend unserer Abwesenheit war noch hinzugekommen ein ziemlich betagter und

bereits im Ruhestande lebender Beamter, Herr J. D. Pasteur, der sich in Kwawi niedergelas-

sen hatte, um seine Kràfte dem Insektenfang zu widmen

Einen breiten Raum nahmen unsere Besprechungen mit Herrn VAN OOSTERZEE ein.

Unser Wunsch, zunàchst in der Umgebung von Wendèsi Nachforschungen nach den dort vor-

kommenden Ammoniten anzustellen, von denen Herr VAN OoSTERZEE bereits eine Anzahl

gesammelt hatte, begegnete selbstverstàndlich nicht den geringsten Schwierigkeiten. Auch

gegen den beabsichtigten Besuch des nur dem Namen nach bekannten Jamûr-Sees, der etwa

halbwegs zwischen dem Sùdufer des Geelvink-Busens und der Sùdwestkiiste von Neu-Guinea

liegen musste, gab es nichts einzuwenden, wohl aber gegen den Plan die Reise nach der

Sudwestkùste fortzusetzen. Er hielt sich ferner fiir verpflichtet, zu unserem Schutz uns auf

1) Maatschappij ter bevordering van het Natuiirk. Onderzoek der Nederl. Koloniën. Bull. N'^ 46, 1903, p. 47

—

53, N° 47, p. I— 12.

2) Er siedelte spater nach der Humboldt-Bai iiber, wo er in unserem friiheren Heim auf Metu Debi. im Februar

1904 einem Herzleiden erlag. Seine letzte Ruhestàtte fand er an einer Engrâs gegeniiberliegenden Stelle der Nehrung.
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dieser Fahrt zu begleiten und so wurde denn eine dahin gehende Ubereinkunft getroffen, dass

wir uns zunàchst nach Wendèsi einschifften, um alsdann in dem Gebiet von Kwatisoré, an

der Siidseite des Geelvink-Busens, wieder zusammenzutreffen. Vor unserer Abfahrt mussten

wir uns noch dreier Kulis, die an der Beri-Beri erkrankt waren, entledigen. Es bot sich ihnen

die Gelegenheit auf dem Postdampfer „Van Goens", der am 24. Manokwari beruhrt batte

und innerhalb weniger Tage von der Humboldt-Bai zuruckcrvvartet wurde, die Heimfahrt

anzutreten.

Obwohl meine Wunden noch nicht vollig ausgeheilt waren, trat die „Zeemeeuw" am
28. Juli, um 5 Uhr des Nachmittags die Weiterfahrt an, in der Voraussicht, dass ich inner-

halb weniger Tage wieder vollstàndig marschfàhig sein wurde.

Ein kràftiger Sudostwind wehte uns beim Erwachen am folgenden Tage entgegen, der

indessen in der Wandamèn-Bai voHig abflaute. An den bewaldeten Abhângen der làngs der West-,

kùste des Geelvink-Busens hinziehenden Hiigelrucken konnten hier und da Kalkstein, leuch-

tende weisse Flecken im dunklen Grùn, erkannt werden. Im Osten erhob sich das die Wandamèn-

Halbinsel zum grossten Teil einnehmende, weit hohere Wondiwoi-Gebirge, das in seineni

nordlichen Telle allmàhlich ansteigt, wàhrend es in seinem siidlichen ein schroffes Abfallen

zur Schau tràgt.

Gleich nachdem wir um 8'/.^ Uhr vor Wendèsi zu Anker gekommen waren, erschien

Herr J. A. VAN Balen an Bord des Schiffes. Er hatte uns ein Stùck Kohle mitgebracht, das

aus dem Fliisschen Kuri [KuliJ stammte und von den Eingeborenen als kuri tabàt, was „quer

durch den Plus" bedeutet, bezeichnet wurde. Die dort vorkommenden Stucke sollten nach den

ihm gemachten Angaben die Hôhe eines Hauses erreichen '). Uber den Fluss in dessen Bett die

Ammoniten vorkommen sollten, gab Herr VAN Balen die gewùnschte Auskunft, und er hatte

auch die Freundlichkeit uns nicht allein einen Fùhrer mitzugeben, sondern sich bereit zu

erklàren uns eine Strecke das Geleit zu geben.

Die fiir den Marsch erforderlichen Vorbereitungen waren bald getroften und so konnten

wir, samt unseren Tràgern, bereits kurz nach 1 1 Uhr die Boote besteigen. Nachdem wir an

der Landungsstelle von W^endèsi Herrn van Balen und den Fùhrer aufgenommen hatten,

setzten wir die Fahrt auf dem unmittelbar und ôstlich davon miindenden Manginggarôi fort

(Fig. 152). Seine Umgebung ist sumpfig und zu beiden Seiten gediehen Rhizophoren und

Nipapalmen, die aber stromaufwàrts bald verschwanden. Da gerade Ebbezeit war, so wurde

der Fluss bald so untief, dass ausgestiegen werden musste. An dieser Stelle begannen die

erwàhnten Pflanzen den Bàumen des Urwaldes Platz zu machen Das Bett lag voiler Ton-

schiefergerolle und die Breite des nunmehr klares Wasser fùhrenden Flùsschens betrug nur

noch 4— 5 m. Nachdem die Lasten verteilt worden waren, kehrten die iiberflussigen Tràger

an Bord des Dampfers zutùck.

Um 11^/4 Uhr wurde die Wanderung in einer sùdostlichen Richtung angetreten, auf

der im grossen und ganzen dem Lauf des Plusses, der wiederholt, um Kriimmungen abzu-

schneiden, durchwatet werden musste, gefolgt wurde. Als wesentliche Bestandteile des Waldes

l) Der Fundort kann von dem im Westen von Wendèsi liegenden Waringi oder IdCïr aus nach einer droitagigen

Kanufahrt erreicht werden. Spater teilte uns indessen ein Eingeborener von Wendèsi mit, dass man bereits nach einem

einzigen Tagesmarsch von Wendèsi aus an die. bevvusste Stelle gelangen kônne.
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machten sich Bambusgebiische bemerkbar '), aber auch Muskatnussbàume waren hàufig. Der

Boden in dieser Niederung war ganz flach, so dass es uberraschte gegen 12'/^ Uhr Tonschiefer

am rechten Ufer anstchend zu finden. Nach dem Verlassen des Maginggarôi wurde er stellen-

weise ausserordentlich schlammig, so dass vvir herzlich froh waren, als wir um 12^1 ^ Uhr
das ganz trockene Bett des Papararô erreichten, das mit Gerollen geradezu ubersàt war.

Nach einer halbstiindigen Rast wanderten wir stromaufvvàrts, wobei sich herausstellte, dass

die Geschiebe durchweg aus Kalkstein, Quarzit, besonders aber aus Tonschiefer bestanden.

Ferner wurden Ammoniten gefunden, die aber keinen guten Erhaltungszustand zeigten. Wie
sich durch die Begehung herausstellte, hatte der Fluss sein Bett in Schottermassen einge-

schnitten. Der beste Aufschluss, den wir 120 m stromaufwàrts von der Stelle aus, wo wir es

0

Ai's/iaLslen

0

0

^ Massstab 1 40000,

^ Mlll31-àl • 2 3 * s 6 Uo,

V'''
/'y-^ '"9?^'''"'"'"'

0 Xtiparumi

Miss on \~
"Y^^^^

134"' 14

Fig. 152. Kaite dei' Umgegend von Wendèsi.

betreten hatten, fanden, besass am linken Ufer eine Hohe vom 7 m. Die obère, 6 m màchtige

Schicht bestand aus einem gelblichbraunen Tone, den eine Schotterbank bedeckte, welche sich

aus gerundeten, neben eckigen Fragmenten der oben erwàhnten Gesteine, untermischt mit

Ton, zusammensetzte. An allen anderen Stellen konnte nur Tonbedeckung wahrgenommen

werden. Es unterlag keinem Zweifel, dass die zahlreichen, im Bachbett Hegenden Gerolle den

Schottern entstammten und sich demnach auf tertiàrer Lagerstàtte befanden. Nach weiteren

230 m wurde eine Stelle erreicht, an der sich etwas fliessendes Wasser zeigte, das aber alsbald

i) Wie so manche andere Nutzpflanze von Neu-Guinea ist auch das Bambusrohi- durchweg minderwertig, indem

die Halme fiir die Zwecke jdes Hâuserbaues usvv. eine zu geringe Dicke hesitzen. Nur in vereinzelten Fallen liess sich

das Vorkommen von Exemplaten von bedeutender Stciike, wenigstens in Kaiser Wilhelms-Land durch M. Hollrung

(Nachrichten von und iiber Kaiser Wilhelms-Land 3. Beriin 1887, p. 141) und R. Schlechter (Bericht iiber eine Erkun-

dungstour nach dem Waria [Hercules-Fluss] in Neu-Guinea. Der Tropenpflanzer 12. Berlin 1912, p. 571) feststellen.
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im Flussbett versickerte, um nich't wieder zutage zii treten. Dort kehrten wir um und, nach-

dem Herr van Balen sich verabschiedet batte, wanderten wir wciter stromabwàrts, obne

weiteren bemerkenswerten Aufschlussen zu begegnen. Nachdem uni 2^1^ Uhr ein bis kurz nach

3 Uhr wàhrender Regen niedergegangen war, bogen wir um 3 Uhr 8 Min. in iKStlicher Rich-

tung ab und gelangten nach 1 1 Minuten Gehens durch ebenes Waldgebiet an den rauschen-

den, etwa 10 m breiten Utuwâi, der keine erhohten Uferrànder besass. Bei seinem Durchwaten

reichte das Wasser uns bis an die Brust. Nur 2 Minuten wàhrte es vom jenseitigen Ufer aus,

um an seinen Nebenfluss, den gesuchten Mamâpiri zu gelangen, der ein nur schmales Bett

besass und geringe Wassermengen mit sich fiihrte. Ein geeigneter Lagerplatz war bald ge-

funden, worauf die hurtigen Jotëfa-Leute sich an die Arbeit machten die Hiitten aufzuschla-

gen. Eine stromaufwàrts unternommene Wanderung ùberzeugte uns sehr bald davon, dass wir

in der Tat eine wichtige Fundstelle von Ammoniten. die in zahlreichen Exemplaren, z. Tl. von

betrâchtlichen Abinessungen umherlagen, vor uns hatten.

Bereits in der Friihe, und zugleich bei schonem Wetter, riickten wir am 30. aus. In

der Nàhe unseres Lagers war das etwa 8 m breite Bachbett in Tonen eingeschnitten, unter

denen nur an einer Stelle eine Schotterablagerung beobachtet werden konnte. Als Geschiebe

lagen ausser Kalksteinen und Tonschiefern, auch solche eines schwarzen kiesehgen Gesteines

umher, in dem sich ausser Ammoniten noch andere Mollusken vorfanden. Bis etwa 45 m
stromaufwàrts behielt das Bachbett seine Breite, wenngleich die Wasserrinne bald sehr schmal

geworden war. Nach weiteren 15 m betrug die Breite 6 m und war das Bett trocken geworden,

zugleich konnte am rechten Ufer ein Aufschluss in Ton beobachtet werden. Fùnfzig Mater

weiter aufwàrts in SW, als die Breite nur noch 5 m betrug, stellte sich im Bett wiederum

etwas Wasser ein und nach weiteren 30 m in S 30° O fand sich am Ufer eine mit Ton unter-

mischte Gerôllbank. Die darauf folgenden 350 m wurden in sudlicher Richtung zuriickgelegt,

worauf sich sehr grosse Blocke eines breccienartigen Kalksteines einstellten, die an Anzahl

zunahmen und fur die herabrieselnden Wassermengen nur noch eine schmale Rinne freiliessen.

Das Tàlchen hatte zugleich den Charakter einer Schlucht angenommen. Nach weiteren 100 m
in derselben Richtung, erschien am rechten Ufer die steile Wand eines ausserordentlich brocke-

îigen Schiefertones, anscheinend mit steilem nordwestlichem Einfallen NO-—SW streichend.

Es gelang van Nouhuvs darin ein einziges Fragment eines kleinen Belemniten aufzufinden,

wodurch aber das jurassische Alter dieser Schicht sichergestellt werden konnte. Weiter strom-

aufwàrts stellte sich, in nur geringer Entfernung, am linken Ufer ein dichter grauer, von vielen

Kalkspatadern durchzogener Kalkstein ein, der auch in Gestalt màchtiger Blôcke im Bachbett

gefunden wurde. Hierauf machte das Gewàsser eine Biegung in SO, worauf ich zurùckbleiben

musste. De Beaufort, Lorentz und van Nouhuvs setzten die Kletterei noch eine zeitlang

fort, vermochten aber nirgends eine Spur von dem Muttergestein der Ammoniten entdecken

von denen sie eine grosse Zahl lose umherliegender Individuen heimbringen konnten '-).

1) Die Juraablagenmgen miissen in diesem Gebiete eine weite Ausdehnung besitzen. Darauf weisen hin die von

P. E. MooLENBURGH 1904 landeinwaits hinter Dusnèr im Siiden der Wandamèn-Bai und andererseits die von H. Hirschi

icnseits der Wasserscheide am Urubaté, einem im Oberlauf des Aramasa am Westfuss des Wiwi-Gebirges gemachten Funde

hin. (G. BoEHM 1. c. pag. 2).

2) Das gesamte von uns mitgebrachte Material ist von Georg Boeilm bearbeitet worden. Er bestimmte und be-

schrieb die folgenden Arten: MontUvaiillia(T) oder ThecosmiliaQ') Rhyiichonclhi aff. moluccaiia G. Boehm, Posidonomya sp.,
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Inzvvischen hatte DUMAS den Vormittag dazu benutzt, den Bach in der Nàhe des Lagers

abzufischen. Nachdem seine beschuppten Bevvohner mittelst Tuba betàubt worden waren, wur-

den sie durch die im Wasser vvatenden Kulis in die Enge getrieben und darauf dem Alkohol-

behàlter einverleibt (Fig. 153) ').

Nachdem festgestellt worden war, dass der Mamâpiri etwa 30 m unterhalb des Lagers

sich in den Utuvvâi ergoss, nahmen wir das Mittagsmahl ein und Hessen die Hiitte abbrechen,

um den Rùckmarsch anzutreten. Wir folgten dabei zunàchst dem am vorhergehenden Tage

Fig- 153- Fischerei mittelst Tuba im Mamâpiri.

zuruckgelegten Pfade, gingen aber, nachdem das Bett des Papararô erreicht worden war,

stromabwàrts in nordhcher Richtung. Alsdann wurde in NW abgeschwenkt und trafen wir, nach-

dem ein Rhizophorenmorast durchvvatet worden war, um i^/^ Uhr an dem sandigen Strande

Hinnites (?) sp., Belemuites sp., Phylloceras mamapiricum G. Boehm, Oppelia sp., Stephanoceras Daubcnyi Germ., SfepJia-

noceras aff. Hiimphriesi crassicosta Qu., Stephanoceras sp. div., Sphaeroceras godahense G. Boehm, Sphaeioceras cf. submi-

crostoma Gottsche, Macrocephalites keetiwensis G. Boehm. (Unteres Callovien und Coronatenschichten zwischen Mac Cluer-

Golf und Geelvink-Bai. Nova Guinea 6. 1913, p. i— 20).

3) Die von Max Weber bestimmte und beschriebene Ausbeute bestand in den folgenden Ai ten : Doryichthys

Beriisteinii Blkr., Syngiiathus Retzii Blkr., Ekotrls Hoedti Blkr., Eleotris [Cuiiiis'] fusca Bloch, Gobius giuris Ham.Buch,

Gohius javanicus Blkr., Gobius Beatiforti Max Weber, StipJiodon Seinoni M. Web., Miirae/ia sp. (Siisswasserfische von

Neu-Guinea. Nova Guinea 5. 1908, p. 207, 227, 229, 238, 253, 257, 260—261).
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in der Nàhe eines Kalksteinfelsens und ganz in der Nàhe des Ankerplatzes der „Zeemeeuw".

Ein alsbald erscheinendes Boot brachte uns an Bord des Dampfers zuriick.

Des Nachmittags um 5'/2 Uhr begab van DER Sande sich nach der Insel Ingga

Rorumi, um einige Schàdel von Eingeborenen zu holen. Er stattete darauf, in Begleitung von

DE Beaufort und LORENTZ der Familie van Balen einen Besuch ab, worauf Herr VAN

Balen des Abends um lO Uhr noch an Bord erschien, um Abschied von uns zu nehmen.

Er teilte uns bei dieser Gelegenheit mit, dass er in Begleitung von VAN Oosterzee den eine

halbe Stunden Ruderns ostlich von Wendêsi mùndenden Warombi besucht habe, dass aber

in dem Bett desselben nur schwarze Konkretionen, aber keine Ammoniten aufzufinden

gewesen seien.

Die wàhrend unseres zweimaligen Besuches von Wendèsi und seiner Umgebung zusammengebrachte

Sammlung zoologischer Objekte bestand, einschliesslich der von Herrn J. A. van Balen geschenkten, aus

den folgenden Arten: Mus Browni Alston, Phalanger maculatus Geoff. '). — Ptilinopus pulchellus Temm.,
Sauromarptis gaudichaiid Quoy et Gaim., Rhyliccros plicatus Forst., Monai-cha riibiensis A. B. Meyer,

Chibia carbonarius Sharpe, Paradisea minoi-^ha.vi, Melilestes ftovae-guitieae'Le?,^., Ptilotis chrysotis'Lti.s.').-—
Gonyocephaliis aitritiis Meyer, Tiliqua gigas Schneider, Lygosoma cyammiin Less., Z. baudinii Dum. et

Bibr., Tribolonotus novae-guineae Schlegel, Varanus indiens Daud., V. prasinus Schlegel ^). —• Enygnis

carinaitis Schneider, Pseiidtlaps muellcri Schlegel ^). — Pana papua Less. ^). — Hemipimelodus velutimis

M. Weber, Rhombatractus Lorentzi M. Weber, Mugil Diissumieri (C. V.) Day, Apogon Wichmanni M. Weber,

Doryichthys caiidocarinafus M. Weber, Elcotris Hoedti Blkr., E. gyrinoides Blkr., E. nesolepis M. Weber,

E. iirophthalmoides Blkr., Pogoiieleoiris niicrops M. Weber, Gobius giiiris Ham. Buch. — Melania gians,

M. fulgurans Hinds, M. papuensis Quoy et Gaim., M. erosa Less., M. thiarella Lmk., Neritina subsul-

cata Sow., N. brevispina Lmk., Calycia crystalina Reeve, Hélix [Papuina] Beauforti Bavay, H. \^Papuina\

tiirris H. Ads., H. [Papuina] pallens Bavay, H. [Crisfigibba] domimila Tapp. Canefri, JVani?ia Fouilloyi

Le Guillou, Pythia obseura Tapp. Canefri, P. obsenra var. major Tapp. Canefri, P. latidentata Tapp. Canefri,

Cyeloius distoniellus Sow., Leptopo)iia auranticlluDi Tapp. Canefri, L. papuanuin Dohrn, Z. eallieliloros Tapp.

Canefri ^). -— Tricondyla aptera Oliv., Thcrates labiatus Fabr. ®). — Lomaptcra bifaseiata Quoy et Gaim.,

Z. papua Guér., Z. aiialoga Heller, Z. so?or Kraatz — Cladognathus bison F., Seapanes australis

Boisd. '"). — Tarquinius paradoxus Kuwert, Leptaulaeidcs analis Zang, Onegarius pumilio Kamp., Gonatas

Sekellongi 'K.vmert^^). — Chrysodema aurofoveata G\iér., Cyphogastra foveieollis^o\?,â..*'^). — Aesernia splen-

dida Boisd., Monolepta argutula Boisd. — Aspidomorpha novaeguineensis Boisd., A. ausirasiae Boisd. —
Odontomaehics aeneus Emery, Calomyrniex laei'issimus F. Sm. var. troehanteralis Emery, Polyrhaehis belli-

eosa F. Sm. '^). — Papilio priaintis poscidon Dbl., P. euehenor Guér., P. ambrax Boisd., P. ulysses auto-

lyeusYXàx., P. arisieus parniatus Gro^y, Appias celcsiina sekarensis ^ihhe, Danaida nieiissa p/ifyjiie/iusYï\.û\?,\..,

D. sehenki periphas Fruhst., Eîcploea neinertes herbstii Boisd., Taenaris sfaudingeri Honr., T. eatops laretta

1) F. A. Jentink. Mammalia. Nova Guinea 5. p. 368, 369.

2) L. F. DE Beaufort. Biids from Dutch New Guinea. Ibid. p. 399, 407, 40S, 409, 412, 415, 417, 418.

3) Nelly de Rooy. Reptilien. Xbid. p. 377, 379, 380, 382.

4), Th. W. van Lith de Jeude. Reptilien (Schlangen). Ibid. p. 521, 527.

5) P. N. VAN Kampen. Amphibien. Ibid. p. 164.

6) Max Weber. Susswasserfische von Neu-Guinea. Ibid. p. 207.

7) A. Bavay. Mollusques terrestres et fluviatiles. Ibid. p. 274, 276, 278, 279, 280, 281—282, 283, 284, 287, 288, 289.

8) W. HORN. Cicindelidae. Ibid. p. 19.

9) H. von Schonfeldt. Cetonini und Coprini. Ibid. p. 29.

10) G. J. Arrow. Lucaniidae et Scarabaeidae p. p. Ibid. p. 27, 28.

11) Richard Zang. Passalini. Ibid. p. 23, 24, 25.

12) Ch. Kerremans. Buprestidae. Ibid. p. 303.

^3) J- Weise. Chrysomelidae. Ibid. p. 314, 326.

14) F. Spaeth. Cassididae. Ibid. p. 37.

15) E. Emery. Formicidae. Ibid. p. 531 532.
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Frulist., Cupha modestes oderca Fruhst,, Cynthia arsinoe rebeli Fruhst., Précis hedonia teurnia Fruhst., Dok-
Siha/Iia crameri lactearia Fruhst., Marpesia acilia Godt., Neptis consimilis Boisd., Parthenos tigrina Voll.,

Enthalia aeropus cutychius Fruhst., Doxocopa \_Apatiirina\ ermitiia papicana Ribbe, Thysonotis appoUo-

nius Fldr., Nacaduha seltiittus Rôb. — Polis/es margina/is F. forma maciiUpennis Sauss — Trigona

laeviceps Sni., T. laeviceps var. clypearis Friese — Tanypremna oiiiissinervis de Meijere, Maira hispidella

V. d. Wulp '). — Caraiisius bilineatus Br. '•>). — Uloboriis uiidulatus Thor. var. pallidior Kulcz., Miagram-

jiiopes plumipes Kulcz., Psechrus argentatus Dolesch. sp., Spcriuopliorai^) dubia Kulcz., Orsinome Lorentzii

Kulcz., Nephila inaculata F. sp. var. Novae Giiineae Strand, ^V. pictithorax Kulcz., Argiope picta L. Koch,

Cyc/osa bifida Dolesch. sp. var. iiiacrura Thor., Gasteracantha papuana Thor., G. cirpidop/iora Cambr. '^). —
Phereiima \Parapheretima\ wendessiana Cogn. '').

Am Morgen des 31., kurz vor 6 Uhr, verliess die „Zeemeeuw" ihreii Ankerplatz und

schlug zunàchst denselben Weg ein, auf dem sie am 7. Màrz ^) nach Wendèsi gelangt war.

Der Himmel war teilweise bewolkt und die Anhohen des Wondiwoi-Gebirges in Wolken ge-

hullt. Nach dem Durchfahren der Numamura-Strasse wurde SO-Kurs eingeschlagen ; wir pas-

sirten um 1 1 Uhr Anggra Mios und dann ging es durch wenig bekanntes Fahrwasser auf das

Kap Maniburu — der Winkelhaaks-Huk von Jacob Weyland ^) — zu. Des Nachmittags um

4 Uhr 10 Min. fiel der Anker vor Kwatisoré das am Siidstrande der nordlichsten Einbuch-

tung — der Kwatisoré-Bai ") — an der Ostseite der Huamâgra-Bai liegt (Fig. 162). Kaum lag das

Schiff fest, als auch bereits der Sengadji des Ortes mitsamt seinem Djuru bahasa angerudert

kam, um sich vorzustellen. Beide erteilten bereitwilligst Auskunft ùber den Jamûr-See, von

dem der letzterwàhnte sogar eine rohe Kartenskizze zu entwerfen wusste ^-). Aile ihre Angaben

soUten sich in der Folge als richtig herausstellen. Der Sengadji erzàhite, dass am Fluss Wa-

gani zahlreiche Ammoniten vorkàmen und zur Bekràftigu;ig dieser Behauptung liess er sogleich

aus seiner Behausung ein leidlich gut erhaltenes Exemplar holen.

Das Dorf Kwatisoré besteht eigentlich nur aus zwei grossen, auf Pfàhlen im Wasser

ruhenden und mit schildkrotenformigen Dàchern versehenen Hâusern, wodurch es aïs eine

nuforsche Niederlassung gekennzeichnet ist. Ausserdem waren aber zwei in einem anderen Stile,

mit normalen Dàchern erbaute Gebâude vorhanden, von denen das eine ebenfalls auf, im

Wasser stehenden Pfàhlen ruhte und von dem ternatischen Hàndier Hanafi bewohnt war. Das

andere, ihm ganz àhnliche, lag nahe dem Strande, war unbewohnt und gehorte einem Anakoda,

der aïs Vertreter der „Nederlandsche Nieuw-Guinea-fiandels-Maatschappij" fungirt hatte.

Am I. August ging zunàchst in der Frùhe, um 4^/^ Uhr, ein kràftiges Regenschauer

von einer halbstùndigen Dauer nieder, worauf sich der Himmel aufklàrte. Um 7 Uhr liessen

1) J. RoBER. Lepidoptera. Nova Guinea 13. p. 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50.

2) P. CAMEH.ON. Hymenoptera. Nova Guinea 5. p. 60.

3) H. Friese. Hymenoptera. II. Ibid. p. 356. ^ •

4) J. H. C. DE Meijere. Dipteia. Ibid. p. 71, 78.

5) C. Brunner von Wattenwyl. Phasmidae. Ibid. p. 13.

6) W. KuLCZiNSKi. Spinnen aus Nord-Neu-Guinea. Ibid. p. 427, 428, 429, 435, 451, 464, 469, 471,479,492,496.

7) L. C0GNETTI de Martiis. Oligochaeta. Ibid. p. 560—561.

8) Siehe oben p. 140 und 136.

9) So genannt, weil sie ein in einem spitzen Winkel scharf voispringendes Vorgebirge darstellt.

10) Von manchen Autoren unrichtig Patisoré geschiieben.

11) Ihre Westspitze bildet das Kap Manserègi, von dem aus in ostlicher Richtung in die Bucht die Fliisschen

Auwâr, Murarène, und ferner ostlich von Kwatisoré, Ogâr und Oron'a einmiinden.

12) Eine Wiedergade der Zeichnung findet sich im Bulletin N° 46 der Maatschappij ter bevordering van het

Natuurk. Onderz. der Nederl. Koloniën. 1903, p. 49.
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DE Beaufort, van Nouhuys und ich uns nach dem Strande rudern, an dem wir an einer ostlich

von Kwatisoré gelegenen Stelle zur Ebbezeit landeten. Wenige Schritte davon enlfernt, fand

sich ein Biotitgranit in nur geringer Hohe ùber dem Niveau des Meeres anstehend. Auf dem

z. Tl. plattenfôrmig abgesonderten Gestein lag ein màchtiger, gerundeter Granitblock von 8 m
Lange und 3 m Hohe. Um Uhr sclilugen wir einen Pfad in der Richtung S 10° O und darauf

in SO ein, der durch ganz ebenes bewaldetes Land, innerhalb 6 Minuten nach dem jenseiti-
o

gen Strande der Halbinsel und zugleich nach dem Dorfe Atutâ lOtutâ] fùhrte. Es bestand

Fig. 154. Das Dorf ÀtutS. mit dem Rum Scram.

aus 3 grosseren, mit schildkrotenformigen Dàchern versehenen Hàusern und einem Rum Seram

(Fig. 154). Die Làngsachse dièses kleinen Gebàudes lag parallel dem Strande.

Dièse, den Niederlassungen des Nuforenstammes am Geelvink-Busen und den nôrdlich davon

gelegenen Inseln eigentùmlichen Gebâude haben seit geraumer Zeit die Aufmerksamkeit auf sich ge-

zogen, sind aber wiederholt Missdeutungen ausgesetzt gewesen. Es dûrfte daher nicht unangebracht erschei-

nen eine zusammenfassende kurze Darstellung derselben zu geben. Thomas Forrest, der erste Europaer,

welcher die Doré- Bai besuchte, fand 1775 in der Nâhe des Strandes, gegenûber dem gegenwartigen Anker-

platze von Manokwari und ferner in einer Entfernung von 400 yards [365 m], der Lage nach Raûdi

entsprechend, je ein grosses, auf Pfâhlen im Wasser stehendes Haus. Beide waren von mehreren Familien
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bewohnt, zugleir.h lag in ihrer unmittelbaren Nahe je ein kleines Hauschen, „\vhere only bachelors live" (Fig.

155). Wahrend bei den eigentlichen Wohnhâusern die Langsachse senkreclit zum Strande gerichtet war,

wiesen diejenigen der Runi Sërams eine gerade entgegengesetzte Lage auf '). Wie G. Friederici bereits

bemerkte, sind dièse Bautypen inzwischen verschwunden und elende Gebâude an ihre Stella getreten 2),

aber immerhin fand G. F. de Bruvn Kops im Jahre 1850 in Kwawi [Lonfabî] noch Hiiuser von der von

FoRREST geschilderten Grosse, die jedesmal von einer 20 Manner nebst Frauen und Kindern zahlenden

Sippe bewohnt waren ^).

Wahrend die erwâhnten Hauschen dem Wesen, wenn auch nicht der Fovm nach, genau denjeni-

gen entsprechen, welche nian heutigentags unter dem Namen Rum Sëram antrifft, so besitzen die bis in die

zweite Halfte des vorigen Jahrhunderts beschriebenen und abgebildeten Gebaude weit grôssere Abmessun-

gen und dienten vorwiegend auch anderen Zwecken. Sie bedeuteten ungefâhr dasselbe, was man an der

Humboldt-Bai Karawari nennt und wie sie noch in den verschiedensten Gebieten auf Neu-Guinea vorge-

funden werden. (Siehe oben p. 163). Ein derartiges Gemeindehaus war aber auch bereits zur Zeit von

Fig. 155. Rum Sëiams in der Doré-Bai 1775.

FoRREST vorhanden, denn auf der Taf. 13 (Karte bei p. 154) seines Werkes findet sich ein grosses Haus

als „Bankshall House" eingetragen, das keine andere Deutung zulasst. In den nâchsten Jahrzeiinten muss

mit allen diesen Dingen eine durchgreifende Ànderung vor sich gegangen, da bei dem Besuch von

J. DuMONT d'Urville im August 1827 von den besprochenen Baulichkeiten nichts erwahnt, statt dessen

aber ein auf Pfahlen im Wasser stehendes, als „maison sacré" bezeichnetes, merkwùrdiges Gebaude (Fig.

156) beschrieben wird. Mit Recht meinte er, dass es in Bezeichung zu irgendeinem Kultus stehen mWsse,

aber unbegreiflich erscheint, wie er annehmen konnte, dass die Malaien den Doréern einige konfuse Vor-

stellungen vom Islam beigebracht hatten, da jeden Pfahl eine Karyatide, und zwar abwechselnd in der

Gestalt eines Mannes und einer Frau zierle

1) A. Voyage to New Guinea and the Moluccas. London 1779, p. 95—96, und Tafel vor dem Titelblatt.

2) Mitteilungen aus den Deutschen Schutzgebieten. Ergzgsheft N° 5. Berlin 1912, p. 71—-72.

3) Natuurk. Tijdschr. voor Nederl. Indië 1. 1850. Batavia 1851, p. 174— 175.

4) Voyage de l'Astrolabe. Histoire du Voyage 4. Paris 1832, p. 608; Atlas historique 1833, pl. 125.
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Auf Grund der Mitteilungen von G. J. Fabritius, der sicher bereits 1852 auf Doré gewesen iind

spàter — bis 1863 — wiederholt zuruckgekehrt war, berichtete A. Goudswaard ùber das dortige Rum
Sëratn, das der Beschreibung nach mit dem von Rosenberg spâter abgebildeten ùbereinstinimt. Es war

mit der Wohnung des Korano, aber quer zu ihm stehend, durch eine Laufbrticke verbunden und stand

auch unter dessen Aiifsicht. Insbesondere batte er dafiir Sorge zu tragen, dass die heiratsfâhigen jungen Màn-

ner sich vor dem Dunkelwerden einstellten und das Gebâude nicht vor Tagesanbruch wieder verliessen ').

C. W. Ottow und J. G. Geissler bezeichnen das bei Mânsinam (Insel Manaswari) errichtete

Gebâude, nicht als Rum Sërâm, sondern als Gemeindehaus und erzahlen, dass der Einsturz desselben, am
8. Januar 1857, die Eingeborenen in Schrecken versetzt und die Meinung erweckt habe, dass er eine

Folge des Zornes der Korware gewesen sei. In den diesem Ereignis folgenden Nâchten ertônte Gesang,

um zu verhûten, dass die bôsen Geister noch fernerhin von den Korwaren aufgestachelt wûrden

Als A. R. VVallace 1857 und am Anfang des folgenden Jahres die „Etna"-Expedition nach der

Doré-Bai gelangten, fanden sie ein von der Darstellung bei Dumonï d'Urville bedeutend abweichendes

Fig. 156. Rum Sëram in der Doié-Buclit 1827.

Rum Séram vor, das bei Raùdi lag ^). Es ist durch H. von Rosenbergs Stift verewigt worden und besass

die folgenden Abmessungen: Lange 26,74 m, Breite 5,09 m, Hôhe 1,9 m und ruhte auf 24 Pfâhlen im

Wasser (Fig. 157). Wâhrend Wallace angibt, dass es den Zwecken eines Rathauses diene, meint der

Herausgeber der hoUândischen Ausgabe seines Werkes, P. J. Veth, dass dies sicher nicht der Fall sei,

sondern, dass man es mit einem Tempel zur Verehrung der Voreltern zu tun habe, wenngleich manche
Leute selbst Spuren des Linggadienstes in ihnen zu erkennen geglaubt hatten. Die gleich dem im Jahre

1827 vorhandenen Gebâude auf den Pfâhlen zur Darstellung gelangten nackten Manner- und Frauengestalten

2) A. Goudswaard. De Papoewa's van de Geelvinksbaai. Schiedam 1863, p. 69— 70.

3) Koit oveizigt van het land en de bewoners der kust van Noord-Oostelijk (sic !) Guinea (sic !). De Vereeniging.

Bijblad bij de Christelijke Stemmen 6. Amsterdam 1859, p. 137.

4) A. R. Wai.lace. The Malay Archipelago 2. London 1869, p. 305. — Nieuw-Guinea ethnographisch en

natuurk. onderzocht in 1858. Bijdr. t. de Taal-, Land- en Volkenk. (2) 5. 1862, p. 151.

i) H. VON Rosenberg. Der Malayische Archipel. Leipzig 1878, p. 456. — Nieuw-Guinea ethnograph. en natuurk.

onderzocht in 1858. Bijdr. t. de T. L. en Vk. (2) 5. 1862, Taf. S.
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liatten bereits bei Wallace Anstoss erregt und Veth sucht diesen Elndriick noch dadurch zu vertiefen,

dass er es anstandshalber am besten hielt, um ùber das Gebâude und seine Bestimmiing zu schweigen, womit

er eine merkwûrdige Auffassung von dem Wesen der Wissenschaft bekundet '). Es hàtte zudem nicht schwer

gehalten sich zu vergewissern, dass dièses Rum Sëram kein Schauplatz von unanstândigen, geschweige unsitt-

lichen Handlungen, gewesen war. Van der Goes wargleich Wallace der Ansicht gewesen, dass man es

mit einer Art Rathaus zu tun habe, was ihn indessen nicht daran gehindert hatte den Namen von

Rum (mal. riimah = Haus) und Seram [Sram] von dem malaiischen slain, was Islam bedeutet, abzu-

leiten, indem er glaubte, dass man damit die Mohammedaner habe verhôhnen wollen, die sich vergeblich

bemiiht hatten den Islam auf Neu-Guinea einzuftihren ^). Das erwâhnte Gebaude sollte sich keines langen

Daseins mehr erfreuen, denn es stiirzte, infolge des heftigen Erdbebens, in der Nacht 22.jz^. Mai 1864 ein.

^"'g- ^57- Ri'ii'' Sëram in der Doré-Bucht 1S58.

Als H. VON RosENBERG im Jahre 1869 zum zweitenmale nach dem Geelvink-Busen gelangte,

bemerkte er zu Sovvèk, an der Sûdkùste von Supiori, ganz kleine Rum Sêrams, in denen die Jûnglinge

nàchtigten. Er fiigte dieser Angabe die Mitteilung hinzu, dass sie dort zugleich in die Geheimnisse des

Priapusdienstes eingeweiht wùrden ''). Zum erstenmale wieder wird damit die Aufmerksamkeit auf Gebaude

gelenkt, die heutigentags ausschliesslich diesen Namen tragen. Sehr bald folgte dann J. E. Tevsmann, der

bei Jendé auf der Insel Rôn einige „Taubenschlage" bemerkte, die jungen Leuten als Unterschlupf

dienten '').

Den Missionaren sind die Rum Serams zu allen Zeiten ein Dorn im Auge gewesen. Die Feste,

welche oft bis zum grauenden Morgen wilhrten und bei denen es ohne grossen Lilrm nicht abging, waren

ihnen ein Greuel; dann aber erblickten sie in diesen Gebâuden das grôsste Hindernis fur die Bekehrung

der Eingeborenen, ein Umstand, der sie veranlasste ihren ganzen Einfluss gegen den '\\'iederaufbau gel-

tend zu machen, der schliesslich aber doch nicht ausreichte. 1873 mussten J. L. van Hasselt und

G. L. BiNK ûber die Vorbereitung zu dem Neubau berichten, und zwar, dass zunâchst ein Mon, der im
Gegensatz zu den kleinen Hausgôtzen, den Stammvater und die Stammmutter vorstellte, geschnitzt werden

sollte^). Die Fertigstellung erfolgte im Jahre 1874 und eine Abbildung (Fig. 159) verdankt man Achille
Raffray, der das Gebaude 1876 sah und ûber das er mit frommem Augenaufschlag berichtete : „11 existe

à Dorey et à Mansinam des maisons sacrées, sorte de temples de Vénus où habitent les jeunes gens; mais

je ne puis, par respect pour la Société et pour moi-même, vous en faire une description" Mit diesem

1) A. R. Wai.lace—P. J. Veth. Insulinde 2. Amsterdam 1871, p. 363.

2) Nieuw-Guinea ethnogr. en natiiurk. onderzocht in 1858, p. 152.

3) Reistochten naar de Geelvinkbaai op Nieuw-Guinea. 's Gravenhage 1875, p. 146. — Der Malayische Arcliipel^

Leipzig 1878. p. 451, 456.

4) Natuurk. Tijdschr. Ned. Indië 40. 1881, p. 224.

5) Berigten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging 16. 1875, p. 51— 52, 57— 60. — Allgemeine Missions-

Zeitschrift 4. Giitersloh 1877, p. 381.

6) Voyage à la côte de la Nouvelle-Guinée. Bull. Soc. Géogr. (7) 15. Paris 1S78, p. 393.
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Rum Sëram] konnte aber nicht mehr der Begriff eines Gemeindehauses verbunden werden, da es dafûr

viel zu klein war. Auch dièses Gebaude soUte sich keines langen Bestehens zu erfreuen haben, indem es

dem Feuer zum Opfer fiel. Als F. H. H. Guillemard 1883 nach Doré gelangte, war keines mehr vorhan-

den, da das letzte in den ersien Tagen des Janiiar abgebrannt war '), aber bereits zur Zeit seiner Anwesen-

heit waren die Eingeborenen mit der Errichtung eines neuen beschaftigt Der Missionar G. L. Bink

berichtete unter dem 7. Januar 1884, dass aile Bemûhungen, die Leute von der Ausfûhrung ihres Vor-

habens abzuhalten, fehlgeschlagen seien. Einer sagte ihm : „So lange ein Uum Sëram vorhanden war,

befanden wir uns wohl dabei und falls wir kein neues wieder bauen, wird es uns schlecht ergehen." Ein

anderer suchte Binks Einwande mit den folgenden Worten zu begegnen : „Herr, ich bin in Ternate ge-

wesen und habe gesehen, dass die Mohammedaner und Araber dort gleichfalls ein Rum Sëram [Moschee]

besitzen, ebenso wie die Hollânder Dùrfen wir denn nicht auch etwas haben? Sogar Ihr selbst habt

ja ein Rum Séram und nennt es Rum Hari [Sonntagshaus]." ^)

Fig. 158. Runa Sëram in der Dorc-Bai 1876.

Als D. W. HoRST im Jahre 1886 die Nordkuste von Neu-Guinea bereiste, fand er auf der Insel

Anus einen Karawari, den er fur ein Rum Sëram ansah *). Alsdann war es F. S. A. Clercq, der gelegent-

lich einer Rundreise durch den Geelvink-Busen im Jahre 1887 festzustellen vermochte, dass die meisten

Dôrfer, soweit sie von Nuforen bewohnt waren, Rum Sërams besitzen ^). Dasjenige von Jendé auf der

Insel Ron wurde vom ihm besonders abgebildet (Fig. isç)**).

1) J. L. VAN Hassei.t. Gedenkbcek van een 25jarig zendelingsleven. Utiecht 181S, p. 218.

2) The Cruise of the Marchesa to Kamschatka and New Guinea 2. London 1886. p. 281.

3) Beiigten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging 25. 1884, p. i6o.

4) Rapport over eene reis naar de Noordkust van Nieuw-Guinea. Tijdschr. voor Ind. T. L en Vk. 32. Batavia 1889, p. 217.

5) De West- en Noordkust van Nederl. Nieuw-Guinea. Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Genootsch. (2) 10. 1893,

p. 126— 128. — Rapport over drie reizen naar het Noordelijk gedeelie van Nieuw-Guinea. Tijdschr. Ind. T. L. en Vk. 34.

Batavia 1891, p. 146—-147. Siehe auch A. G. Ellis. Rapport der reis van Zr. Ms. schroefstoomschip „Java". Mededeel.

belr. het Zeewezen 26. N° 5. 1888. 's Gravenhage 1890, p. 49.

6) F. S. A. DE Clercq. Ethnographische beschrijving van Nederlandsch Nieuw-Guinea. Leiden 1S93, Taf.

XXXIX. Fig. 12.
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Das von W, A. Mouton am 20. August 1897 auf Jarsun (Podena-Inseln) bemerkte und als Rum
Sèram bezeichnete GebiUide, gehôrt zu den Karawaris '). Dem von uns 1903 zii Âtutà gesehenen und

i*'g- 159- Rum Sëiam an der Insel Ron.

bereits erwâhnten Rum Sëram (Fig. 154), fûgen wir die Abbildung des auf Mios Korwar vorgefundenen

(s. oben p. 325) bei (Fig. 160). Beide Gebaude sind von G. A. J. van der Sande beschrieben worden -).

Endlich ist noch das JOH. F. Snelleman beschriebene

Rum Sëram von Wendèsi (Fig. i6i) zu erwâhnen ^).

Es wird nunmehr unsere Aufgabe sein, fest-

zustellen suchen, was man unter einem Rum Sëram

zu verstehen hat. Sie ist dadurch erschwert worden,

dass man in dem Haupthafen der Geelvink-Bai zwei

verschiedene Begriffe unter diesen Namen zusammen-

gefasst batte, einesteils ein grosses Gebaude, das Zusam-

menkiinften des mànnlichen Teiles der Bevôlkerung

diente, deren Raume zu gewissen Zeiten von Gesângen

widerhallten und in denen man Tanze aufifûhrte, zu

anderen Stunden aber aueh ernster Beratung pflog.

Sodann erwies sich aber das Haus, wie anderswo,

als ganz geeignet den Jùnglingen als Nachtquartier zu

dienen und dementsprechend verschwinden in dem
Zeitraum zwischen 1775 und 1827 an der Doré-Bai

die Rum Sërams im engeren Sinne. Es diente den

gleichen Zwecken, wie die sonst auf Neu-Guinea und

darûber hinaus sich findenden Mânnerhauser (Kara-

wari, Dubu. Marea, Darma usw. s. auch oben p. 165

Anm.). Was diejenigen in der Doré-Bai auszeichnete,

waren die m ihnen zur Aufstellung gelangten Korware.

Manche nehmen denn auch geradezu an, dass die Rum
Sërams dem Dienste der Voreltern geweiht waren *),

worin gewiss viel Wahres liegt. Die in jenen Statten

Fig. 160. Rum Seram auf iMios Korwar. gefeierten Feste sind gar nicht anders als im Zusam-

menhang mit religiôsen Vorstellungen zu denken, wes-

halb es denn auch sehr zu bedauern ist, dass niemals ein Weisser Zeuge derselben gewesen ist, oder

1) Jaarboek van de Kon. Nederl. Zeemacht 1896—97. "s Gravenhage 1898, p. 742— 743.

2) Nova Guinea 3. Leiden 1907, p. 129, 133, 145, 301—502.

3) Een roem seram te Wendesi. De Aarde en haar Volken 42. Haarlem 1906, p. 231.

4) A. B. Mexer. Notizen uber den Glauben und die Silten des INIafoorschen Stammes 12. Jahresberieht des

Vereins fiir Erdkunde. Dresden 1875, p. 30—31. — G. A. Wilken. lets over de Papoewas van de Geelvinksbaai. Bijdr.

t. de Taal-, Land- en Volkenk. (5) 2. 's Gravenhage 1887, p. 632.
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wenigstens seine Beobachtungen fur die Nachvvelt aufgezeichnet hat. Ihr weiterer Zweck vvar den Jûnglingen

als Aufenthaltsort wahrend der Nacht zu dienen. Es war dies eine Massregel, die gerade im Gegensatz zu

den Verdachtigiingen von H. von Rosenberg, A. Raffrav u. a., zur Fôrderung der Sittiichkeit diente,

nâmlich zur Verhûtung von Inzesten '). A. Goudswaard bekundet ausdrucklich (1. c. pag. yq), dass die

alte Frau [saiiro), welche abends im Rum Sëram erschien, die Aufgabe liatte, die jungen Leute vor Wol-

lust und Unzucht zu warnen. Vôllig unzutreffend ist dagegen, sowohl die Ansicht von P. van der Crab,

der da meinte, dass die Nuforen darin dem Gôtzendienste frôhnten als auch diejenige von E. St. Vrâz,

der dièse Hàuser als Opferstellen betrachtete ^). Endlich mûssen wir des Werkes von D. W. Horst, das voiler

Ungereimtheiten ist, gedenken '').

Er suchte in demselben den Nach-

weis zu fiihren, dass der Buddhis-

mus in frCiherer Zeit eine Ver-

breitung bis Neu-Guinea gefunden

habe und brachte das Rum Sëram,

wie es 1858 bestand, mit dem
Linggadienst in Verbindung. Ja,

aus dem Namen Darma filr den

Karawari auf Djamna meinte er

den Schluss ziehen zu kunnen,

dass dort zugleich sich ehemals

ein Kloster befunden habe, in

welchem Bramahs Lehren, Dharma,
verkûndel worden seien. Wie oben

bereits kurz erwâhnt (p. 166), ma-

chen die Missionare neuerdings

Anstrengungen, eine Ausrottung

derartiger Gebaude herbeizufùh-

ren. Sie sind, uni einem etvvaigen

Konflikt mit der Regierung aus

dem Wege zu gehen, klug genug
das Niederreissen den von ihnen

dazu angespornten Eingeborenen zu ûberlassen. Aus Anlass eines konkreten Falles ^) batte Mac Leod mit

Recht seinem Missfallen ûber die bekundete Zerstôrungswut Ausdruck verliehen In Joh. Rauws erstand

den Missionaren ein Fiirsprecher und um ihre Handlungsweise zu beschônigen, wurden die „Geisterhâu-

ser" zu Statten „unsittlicher Schaustellungen" und „greulicher Slinden" gemacht '). Billigerweise batte man
von einem Missionsdirektor etwas mehr Sachkenntnis erwarten dûrfen, umsomehr als er sich bereits in

der Missionsliteratur die erforderliche Auskunft batte verschaffen kônnen ^).

Uber die nunniehr noch bestehenden Rum Sërams kônnen wir uns nach dem Gesagten kurzfassen.

Wie bereits aus den Abbildungen (Fig. 154, 155, 159, 160, 161) hervorgeht, unterscheiden sie sich durch

Grosse und Gestalt bereits von den iibrigen Wohnstâtten. Durchwes; wird grosse Sorgfalt seitens der Bevôlkerung

Fis. 161. Rum Sëram in Wendèsi.

1) Es môge daran eninneit vveiden, dass die grossen Ilauser der Nuforen in der Regel eine ganze Sippe belier-

bergen und dass innerhalb derselben sogar Heiraten verbofen sind. Siehe oben p. 141.

2) P. J. B. C. RoBiDÉ van der Aa. Reizen naar Nederlandsch Nieuw-Guinea. 's Gravenhage 1879, P- 6S.

3) Eine Reise nach Neu-Guinea. Petermanns Mitilg. 44. 1898, p. 232.

4) De Rum Serams op Nieuw-Guinea of het Hindoeisme in het Oosten van onzen Archipel. Leiden 1S93.

5) Berichten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging (2) 27. 1914, p. 43, 55, 56.

6) Nieuwe Rotterd. Courant, Maandag 9 Maart 1914, Avondbl. B, p. l und Zaterdag 14 Maart, Avondbl. D, ji. i— 2.

7) Nieuwe Rotterdamsche Courant, Donderdag 12 Maart 1914, Avondbl. B, p. l und Dinsdag 17 Maart,

Ochtendbl. A, p. 2. — „Die Geschlechtsteile sind in ihren Augen doch von besonderer Wichtigkeit und werden des-

wegen grosser gezeichnet, wie noch bei uns im Mittelalter der Konig grôsser als die Untertanen. Denn die Festslellung

der Geschlechtszugehorigkeit ist fiir den Melanesier unerliisslich," sagt G. Friederici (Mitteilungen aus den Deutschen

Schutzgebieten. Ergzgsheft N' 5. Berlin 191 2, p. 52).

8) Ai.B. ('. Kruijt. Het Animisme in den Indischen Archipel, 's Gravenhage 1906. p. 411, 502.

Nova Guinea. IV. Reisedericht. 45
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auf einen derartigen Bau verwendet; ein Blick darauf geniigt, um festzustellen, dass seine Kleinheit ihn

zur Wohnstatte ungeeignet macht. Einziger und ausschliesslicher Zweck ist jungen Leuten im Alter der

Pubertat als Aufenthaltsort wahrend der Nacht zu dienen. Das Innere weist dementsprechend die denkbar

grôsste Einfachheit auf, namlich nichts, keine geschnitzten Figuren, keiiie Feuerstelle und nicht einmal

die sonst so beliebten Kopfbanke ").

o

Waren uns auf dem Wege nach Atutâ bereits ab und zu Blocke eines Biotitgranites

begegnct, so fanden wir dièses Gestein bei diesem Orte selbst und zwar in der Nàhe des

Strandes im Anstehenden. Die Felsen waren zum Teil abgerundet, zum Teil waren sic aus-

genagt und auffàlligerweise hatten sich dabei die dunkleren basischen Ausscheidungen als

widerstandsfâhiger erwiesen als das eigentliche Gestein, so dass sie hockerartig hervortraten

Manche der umherliegenden Blocke waren ge-

radezu mit derartigen Schlierenknodeln erfùllt.

Ferner gewahrte man an den Felsen aplitische

Gange, deren Màchtigkeit zwischen wenigen

Millimetern und 5 cm schwankte. Da auch

sie widerstandsfâhiger gewesen waren, so tra-

ten sie rippenartig aus dem Gestein hervor.

Nach einer weiteren Wanderung von

5 Minuten in nordlicher Richtung (siehe das

Kàrtchen Fig. 162), gelangten wir an das aus

Fig. 162. Kaite der Iluamagia-Bucht. nur 2 Hàusern bestehende Dorf Juâ. Auch dieses

besass eine Merkwùrdigkeit, namlich eine am

Strande befindliche Schmiedewerkstatt, die leider zur Zeit nicht im Betriebe war. Der dem ma-

laiischen Typus angehorende Stempelblasebalg ist von VAN DER Sande abgebildet worden

1) Siehe ferner G. A. J. van der Sande. Nova Guinea 3. 1907, p. 129, 133, 145, 301—302. —• F. S. A. de

Clercq fand allerdings den Rum Sëram von Jop Anggar mit grotesken Figuren bernait, die auf geschlechtlichen Umgang

Bezug nahmen. (Tijdschr. voor Ind. T. L. en Vk. 34. Batavia 1891, p. 147).

2) Ich môchte bereits an dieser Stelle das Résultat der beiden, von Dr. Max Buchner in Heidelberg ausge-

fuhrten Analysen mitteilen:

normales Gestein basische Ausscheidungen

.... 71,23 53,74

Ti O-i . . . .... 0,55 0,76

A\-^ OK . . 4,17

5,78

15,00

Ca 0 . . . .... 2,30 9,35

Mg 0 . . . .... 0,86 3,41

0,65

K2 0 . . . • . • • 5,56 0,57

. . • 2,74 Spur

P2 O» . . . . . . . 0,25 3,32

CO2. . . . 0,95

H'-O bis I ic" . . . . 0,10 0,02

H-0 von iio--1250". . 0,07 2,33

100,61 100,05

3) Nova Guinea 3. 1907, p. 237.



355

Zwar ist der Blasebalg an der Doré-Bai seit geraumer Zeit bekannt, doch hattcn wir nicht

erwartet, ihn an so entlegener Stelle anzutreffen ').

Wir bogen nunmehr ab und schritten auf einem schmalen, 140 Schritt langen Pfade

in N 30° W durch ebenes grasbedecktes Land, um wieder an den Strand der Kwatisoré-Bucht

zu gelangen. Wir hatten làngs desselben noch etwa 100 m ùber Sand und Granitgrus zuriick-

zulegen, um den Ausgangspunkt unserer Wanderung, den màchtigen Granitblock, wieder zu

erreichen. Die Jolie brachte uns alsbald an Bord des Schiffes zurùck.

Inzwischen batte DUMAS mit dem Sengadji sowie dem Djuru bahasa wegens eincs nach

dem Dorf Nagramuda zu entsendenden Boten, in dem wir Fùhrer und Trager nach dem

Jamûr-See zu erhalten hofften, unterhandelt. Die unbescheidene Forderung van 50 fl. wurde

sehr bald, und zwar zur Zufriedenheit beider Parteien, auf l Messer, i Sarong und i Pàckchen

Tabak herabgesetzt. Bei dieser Gelegenheit wurde in Erfahrung gebracht, dass es dem terna-

tischen Hàndler Salanta vor Jahren einmal geglùckt war, iiber den Jamur-See hinaus, die

Sùdwestkiiste von Neu-Guinea zu erreichen und dass zur Zeit der Hàndler Saihun am See weile.

Wàhrend der Nachmittagsstunden unternahmen DE Beaufort und VAN NOUHUYS in

Begleitung des Djuru bahasa eine Ruderfahrt nach Abu, wie die Statte genannt wird, die den

Ausgangspunkt der Wanderung vom Geelvink-Busen nach dem See bildet. Es galt die Strecke

auszuloten, um eine fur die „Zeemeeuw" geeignete Fahrstrasse ausfindig zu machen -).

Die in der Umgebung von Kwatisoré gemachte Sammlung enthielt die folgenden Arten : Deiidro-

lagus inustus Mùll. & Schleg. ^). — Thcrates labiatus Fab. ''). — OxycepJiala spcciosa Boisd. '-). — Aspido-

inorpha punctum Fabr. ''). — Diclis de Mcijerei Camer., Notogonia vindcx Smith ''). — Crocisa qiiarfinac

Gribod — Parthcnos tigiHna Voll. "j. — N'curothemis stigmatizans Fabr.'"). — Argyrodcs ainboincnsis

Thor., T/ieridiuiii iiiundulum L. Koch, Lcucaugc grata Guérin sp.

Am Morgen des 2. August, um 7^/^ Uhr, wurde alsdann der Anker gelichtet und erreich-

ten wir nach einer halbstùndigen Fahrt die kleine Bucht, an der wir uns auszuschiften ge-

dachten. Als sich bei nàherer Untersuchung herausstellte, dass die Tiefe ein weiteres Einfahren

gestattete, ging der Anker nochmals in die Hohe. Bald darauf lagen wir in der unmittelbaren
c

Nàhe der Landungsstelle Abu, an der ùbrigens nichts anderes als Rhizophoren zu bemerken

1) J. DUMON'T d'Urvili.e liât den in der Landschaft Doré gebrauchlichen Blasebalg zuerst beschrieben und abge-

bildet, woraus sich ergibt, dass die Sclimiedekunst dort im Anfang des vorigen Jahrhunderts bekannt war. (Voyage de la

corvette l'Astrolabe. Histoire du Voyage 4. 1832, p. 580). Nach J. L. van Hasselt war sie von Patani (SO-Halmahera)

und Gébé eingefûhrt worden. (Eenige aanteekeningen aangaande de bewoners der N-Westkust van Nieuw-Guinea. Tijdschr.

V. Ind. T. L. en Vk. 38. 1886, p. 582—583). Siehe ferner G. L. Bink. Berigten der Utr. Zendingsvereeniging 24.

1883, p. 43. — \V. FoY. Ethnologica V 1. Coin 1909, p. 197—200. — W. Fov. Zur Geschichte des Geblases und der

Herkunft der Eisentechnik. Globus 97. 1910, p. 142— 143.

2) Ein Dampfer hatte die Strecke bis dahin nicht befahren, wohl aber war F. S. A. DE Clercq 1887 auf der
o

Barkasse des Kreuzers „Java" am 3. September 1887 nach dem ostlich von Abu liegenden Siëbu gelangt. (Tijdschr. Ind.

Taal-, Land- en Volkenk. 34. Batavia 1891, p. 148).

3) F. A. Jentink. Mammals. Nova Guinea 5. p. 371.

4) W. HoRN. Cicindelidae. Ibid. p. 19.

5) J. Weise. Chrysomelidae. Ibid. p. 331.

6) F. Spaeth. Cassididae. Ibid. p. 37.

7) P. Cameron. Hymenoptera. Ibid. p. 51, 57.

8) H. Friese. Hymenoptera Ibid. p. 355.

9) J. RoBER. Lepidoptera. Nova Guinea 13. p. 48.

10) H. W. VAN DER Weei.e. Neuroptcroidea. Nova Guinea 5. p. 385.

11) W. KuLcziNSKi. Spinnen aus Nord-Neu-Guinea. Ibid. p. 438, 443, 454—456.
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waren. Den ersten Besuch erhielten wir von Bewohnern des an der Ostkiiste der Huamâgra-

Bucht liegenden Dorfes Abihé, von denen ein jnnges Kànguruh ervvorben wurde, das leider

bereits am 22. August einging. Unsere Besucher waren gleich denjenigen, vvelche sonst noch

aus dieser Gegend zu uns kamen, stets unbewaffnet.

Uber den Jamur-See gingen auch bei dem Schiffsvolk allerlei wunderliche Geschichten

iim. So behauptete ein Matrose, namens JUNIUS, der 5 Jahre zuvor dort gewesen sein wollte,

steif und fest, dass sein Wasser salzig und sogar Gezeiten an ihm bemerkbar seien. Seine

Bewohner sollten zu den Seefischen gehoren und an den Ufern, neben Kokospalmen, auch

Rhizophoren zu finden sein. Der in der Mittagsstunde sich einstellende Sengadji von Kwatisoré,

der aïs Knabe einmal dort gewesen war, meinte, dass es mit den Seefisclien seine Richtigkeit

habe, doch sei das Wasser siiss und von Rhizophoren nichts zu bemerken.

Eine Enttàuschung bereiteten uns die nach Nagramuda entsandten Leute, die nach-

mittags mit dem Bescheide zuriickkehrten, dass sie das Dorf verlassen gefunden hàtten, da

die Bewohner auf die Jagd gegangen seien. Wir mussten damit auf eine Ergànzung unseres

Tràgerpersonals Verzicht leisten.

Westlich von unserem Ankerplatz erhob sich das kleine Eiland Nohu Maru, das von

dem Festlande durch eine nur etwa 60 m breite und von Mangrovegebùsch eingefasste Meer-

enge getrennt war. In Begleitung von VAN NoUHUYS unternahm ich eine Ruderfahrt dorthin.

Die Insel besass nur eine Hohe von 20 m und war mit hohem Grase bedeckt. An dem schma-

len Strande, der sie umgab, hatten sich dagegen Waldbàume angesiedelt. An dem an der Nord-

seite befindlichen Steilabsturz waren Tonschiefer, die ein Streichen von N 30° W mit ziemUch

steilem Einfallen nach N 60° O besassen, aufgeschlossen. Dièse vermutlich jurassischen Schiefer

waren versteinerungsleer, dagegen stellenweise von Quarzgàngen durchzogen. Van Nouhuvs

erkletterte die kleine Anhohe, auf der sich noch ein grauwackenartiger Sandstein fand. Infolge

des hohen Grases war es ihm nicht moglich gewesen den Ruckweg zu finden, so dass erst ein

Matrose nachsteigen musste, um ihm diesen zu zeigen und auf dièse Weise einem Absturzen

vorzubeugen. Wir setzten die Ruderfahrt làngs des Nordufers fort und gelangten darauf an die

Nordwestseite, an der sich zu unserer Linken ein roter Tonschiefer anstehend fand, an den sich

im W ein grauwackenàhnHcher Sandstein anschloss. Alsdann ging es durch die durch Mangro-

ven stark eingeengte Meerenge nach der Landungsteile Abu '), in deren Nàhe sich ein Kreek

durch einen Rhizophorenmorast hindurchwand. Gegen 5 Uhr kehrten wir an Bord zurùck.

Der Stationsdampfer ^Résident Bensbach" war gegen 3^/^ Uhr eingetroften und in der

Nàhe unseres Dampfers vor Anker gegangen. Um 5'/. Uhr erschien Herr VAN OoSTERZEE

und ùberbrachte die willlvommene Nachricht. dass sich in seiner Begleitung ein Mann be-

fânde, dem der Pfad nach dem JamOr-See bekannt sei, weshalb denn der Beschluss gefasst

wurde, gleich am folgenden Morgen den Wanderstab zu ergreifen. Des weiteren erzàhlte

Herr VAN Oosterzee, dass der Hàuptling von Jerisi'am, namens BrAi, der frilher in Simar

gehaust, nunmehr aber in Amuku seinen Wohnsitz aufgeschlagen hatte, kurzlich einen Raubzug

oder, wie die Eingeborenen sagen, râk, nach der Sùdwestkùste von Neu-Guinea unternommen

und auf der Insel Nugraga Sklaven gefangen habe -j.

1) Sie Hegt nach den an Bord der „Zeemeeuw" angestellten Beobachtungen unter 3'/.. ''i l34"5o'0.

2) Da die Zahl der Angehorigen der I.andschaft Jerisi'am stetig zurticlsgeht, so werden die gefacgenen Leute

gar nicht als Sklaven behandeit, sondern in den Stamm als Glieder desselben aufgenommen
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Die letzten Abendstunden verflogen nur allzuschncll mit den Vorbereitungen fiir die

Reise, die es aber ermoglichten, dass wir bereits mit Tagesanbruch, am 3. August, das Gepàck

an Land scliaften lassen konnten. Alsbald folgten die Kulis und die Jotéfa-Leutc, worauf

schliesslich wir selbst um 7
'/a

Uhr an die Landungsstelle befordert wurden. Kurz darauf

tauchte auch Herr VAN OOSTERZEE auf, der nach indischer Sitte einen langen Tross mit sich

fuhrte. Er setzte sich aus dem Hàndler HanÂFI, als FUhrer, dem Korano von Jâur, Polizei-

soldaten sowie Trâgern und Tiàgerinnen zusammen. Da wir mit einer I4tàgigen Abwesenheit

zu reciinen hatten, so mussten wir uns hinsichtlich der Lebensmittel eine grosse Einschràn-

kung auferlegen und uns in dieser Hinsiclit ganz auf Reis und Bùchsenfleisch beschrânken.

Nachdem die Lasten sorgfàltig verteilt worden waren, wobei sich leider herausstellte,

dass einige zurlickgelassen werden mussten, konnte der Marsch bereits um 8 Uhr 7 Min.

angetreten werden ^). In wenige Worte zusammengefasst, konnte der Bericht ùber die ein-

tonige Wanderung lauten : V^ier Tage lang wurde durch unabsehbare Waldungcn, die von

einem Labyrinth von VVasseradern durchzogen waren, gewandert. Und dennoch darf ich mich

der Pflicht nicht entziehen eine etwas eingehendere Schilderung von unseren Erlebnissen zu

geben. Zunàchst ging es in S 20° O làngs eines aus Tonschiefer bestehenden Hiigels, wàhrend

der Rhizophorensumpf zur Rechten Hegen gelassen wurde. Darauf w-andte sich der Pfad in

S 20° W und gelangten w^ir um 8 Uhr 20 Min. in den 6 m breiten Wa Abu, dessen Strom-

richtung N 30° W war. Nachdem etwa 30 m in demselben in sudHcher Richtung zurùckgelegt

worden war, wurde die Wanderung am jenseitigen Ufer in S 20° W fortgesetzt. Um 8'/, Uhr
o

wurde nach dem Einschlagen einer sùdHchen Richtung der Wa Abu wieder erreicht. In dem

ziemHch dichten Walde waren Exemplare von Palaqumvi eine hàufige Erscheinung.

Wenige Minuten spàter ging es in SW weiter, um nach Ablauf weiterer 6 Minuten

den Fluss zu durchwaten, was nach 2 Minuten abermals geschah. Um 8 Uhr 47 Min. fuhrte

der Pfad durch einen 3 m breiten Bach, dessen Stromrichtung eine sLidwestliche war. Zwei

Minuten spàter begann der Aufstieg in der Richtung S 20° O, die um g Uhr 14 Min. in eine

siidnche iiberging. Sechs Minuten darauf hatten wir in 46 m Hohe eine kleines Plateau erreicht,

von dem aus es in SW, zunàchst etwas bergabwàrts v/eiterging. Der am Wege iiberall sich

einstellende Tonschiefer hatte eine Umwandlung zu ziegeh'oten Laterit erfahren. Zur Rechten

wie zur Linken gewahrt das Auge etwa 250 m hohe und bewaldete Bergrùcken, die nach dem

Geelvink-Busen sich herabsenkten. Der in S 45° W verlaufende Pfad wird steiler und steiler, so

dass es nur langsam vorwàrts geht. Als wir uns 3 Minuten vor 10 Uhr zu einer kurzen Rast

niedergelassen hatten, bemerkten wir den Ausgangspunkt unseres Marsches in N 30° O, darùber

hinaus in weiterer Ferne (etwa 28 km), in N 20° O, die kleine im Geelvink-Busen sich erhebende

Insel Kabur Wir selbst befanden uns auf einem rippenformigen Ausiàufer des Riickens, der

die Wasserscheide zwischen den Stillen und dem Indischen Ozean bildet. Auf dem Weiter-

marsch kamen wir durch verlassenes Gartenland und erreichten um '/oii Uhr die Hohe des

Mudu-Mudu (267 m), auf der eine fast halbstùndige Ruhepause eintrat.

1) Diesmal hatten wir uns zum Schutze gegen das in den Waldesgriinden laueinde l'ngeziefer besser vorge-

sehen. Vor dem Verlassen des Scliifles machten wir Einreibungen mit Quecksilbersalbe in der Gegend der Fussknochel

und wiederholten dièse Behandlung an jedem Morgen vor dem Verlassen des Lagers, mit dem uberaus giinstigen Erfolge,

dass uns die Waldmilben ganzlich ungeschoren liessen. Die ebenfalls selir verbreiteten Blutigel. die wir des Abends bis-

weilen zu Dutzenden aus den Falten der Putis (Gamaschen) hervorliolen Iconnten, erwiesen sicli aïs recht harmlose Geschijpfe.

2) Sie wurde 1705 von Jacob Weyland entdecl<t und yen ihm Hoorn genannt.
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Die erste Erfahrung, die wir wahrend des nunmehr folgenden Abstieges macliten, war,

dass der Sùdabhang weit steiler war, als der jenseitige. Nach Ablauf von lo Minuten waren

wir an den ersten Absatz, inmitten neu angelegter Gàrten, gelangt. Die Eingeborenen hatten

aine Menge von Bàumen stehen lassen, aber die vorhandenen Liicken gestatteten Durchblicke

nach Sud und Siidwest, in welchen Richtungen man einen hohen bewaldeten, durcli ein

vveites Tal von uns getrennten Bergrùcken gewahrte. Zu beiden Seiten von uns, also an dem
diesseitigen Gebirgsriicken, zweigten sich kleinere, durch Tàler getrennte Rùcken ab. Wir stie-

gen durch die Baumhchtung in S 30° W, wahrend einer kleinen kurzen Strecke in W, darauf

in SW und ferner in S, bergabwàrts, worauf kurz vor ii'/.^ Uhr der Bergbach Krita erreicht

und in dessen Taie der Marsch fortgesetzt wurde. Uberall stosst man in demselben auf das

nàmHche Gestein wie an der Nordseite, nàmlich auf Tonschiefer, der z. Tl. von Quarzgàngen

durchzogen wird. Als wir bald nach 12'/^ Uhr die Talsohle erreicht hatten, die 5 m ù. d. M.

liegt, fanden wir einige Unterkunftshùtten in deren Nàhe wir uns zu einer halbstùndigen Rast

niederliessen. Nach Ablauf derselben ging es unausgesetzt ùber ebenen Waldboden in der

Richtung S 20° W. Den Pfad kreuzende Bâche mussten durchschritten werden, wahrend ùber den

tieferen und 6 m breiten Aneba ein mâchtiger Baumstamm als Brùcke diente. Hanafi wùnschte,

dass wir dort unser Lager aufschlagen sollten, was uns indessen noch zu frùh am Tage —
es war kaum i^/^ Uhr — diinkte. So wurde denn in siidlicher Richtung weiter ausgeschritten,

auf der um 2 Uhr 23 Min. ein 4 m breiter Bach durchwatet wurde. Kurz vor 3'*/^ Uhr trafen

wir an dem 8 m breiten in SW fliessenden Gubébé ein, an dessen Ufern die als Unterschlupf

fur die Nacht dienenden Hùtten errichtet wurden. Nach dem Pedomete/ hatten wir im ganzen

28190 Schritt zurùckgelegt. Im Gebirge ging wahrend der Nacht ein heftiges Gewitter nie-

der, von dem wir jedoch nur wenige Tropfen abbekamen.

Am 4. August war Herr VAN OOSTERZEE so friihzeitig marschbereit, dass er mit den

Seinen bereits um 6'/2 Uhr ausriicken konnte, wahrend wir erst eine halbe Stunde zu folgen

in der Lage waren. Die Wanderung ging in S 70° O, bald darauf in S und alsdann in S 20° W
unausgesetzt durch Wald. Um 7"^ Uhr wurde ein in W fliessender, 6 m breiter Fluss durch-

schritten und 5 Minuten spàter fuhrte der Pfad in SO làngs des trockenen, mit massenhaften

GeroUen erfullten Bettes des Jago, der in seinem Oberlauf Wororâmi heisst. Alsbald kùndig-

ten durch und ùbereinander geworfene Baumstàmme an, dass wir uns einer menschlichen

Niederlassung nàherten. Nachdem die làstige Kletterei 'iiberstanden war, gelangten wir durch

Gàrten, in denen Bananen, Papaja, Këladi, Zuckerrohr und — nicht zu vergessen — ùppich

wuchernde Unkràuter gediehen, in das Dorf Nagramuda. Es bestand aus 2 grossen, auf 6 m
hohen Pfâhlen ruhenden Hàusern, die tatsàchlich, wie uns am 2. berichtet worden, menschen-

leer waren. Der Jago, der an dieser Stelle bereits ziemlich wasserreich war, floss in der Rich-

tung N 40°W und wir wanderten eine Strecke von 50 m stromaufwàrts seinem Ufer entlang.

Die Gerôlle seines Bettes bestanden aus Tonschiefern, die z. Tl. von Quarzadern durchzogen

waren. Wir bogen nunmehr in S 50° O ab, worauf wir um 7 Uhr 50 Min. den Fluss aufs

neue erreichten, um ihn sogleich wieder zu verlassen und innerhalb weniger Minuten, kurz

hintereinander, zwei Bâche zu durchwaten. Nachdem um 8 Uhr Ostrichtung eingeschlagen

worden war, liessen wir uns 4 Minuten spàter zu einer kurzen Rast nieder. Auf dem Weiter-

marsch tat sich alsbald ein Hùgel auf, an dessen Fuss und Abhang es nunmehr weiterging.

Dann aber erschien zur Rechten ein mit Sagopalmen bedeckter Sumpf, in den der Pfad, in
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der Richtung S 80° W hineinfuhrte. Die Karawane stockte und es stellte sich heraus, dass

Hanafi sich verlaufen hatte. Nach einigem Hin- und Hersuchen, wodurcli wir zu einer un-

freiwilligen Rast von einer Viertelstunde verurteilt worden waren, konnten wir um 9 Uhr

5 Min. den Marsch in einer westlichen Richtung fortsetzen. Nach einer weiteren Viertelstunde

wurde das trockene, mit Gerollen von Tonschiefern und Quarziten erfùllte Bett eines Bâches

dur'chschritten, worauf wir fast unmittelbar darauf das Ufer eines 20 m breiten, in nordlicher

Richtung fliessenden Plusses erreichten. Nach dem Durchwaten ging es in einem Nebenbach

aufwàrts in NW und unmittelbar in N in einem mit ihm in Verbindung stehenden und zu seiner

Entlastung dienenden. Nach dem Verlassen desselben wurde NW- und gleich darauf SW-
und ferner eine Richtung in S 20° W eingeschlagen. Um 9 Uhr 40 Min. trafen wir an dem

Ufer eines breiten, mit vielen Gerollen erfullten Plusses ein, dessen Stromrichtung Nio°W
war, wàhrend unser Pfad in S 10° O fiihrte. Fiinf Minuten spàter durchschritten wir den FIuss,

dessen Stromrichtung nunmehr eine sùdwestliche geworden war, und gelangten vom jenscitigen

Ufer aus in einen Seitenbach, der eine Breite von 10 m besass und in dem wir 50 m in

S 40° O stromaufwàrts zurùcklegten. Alsdann wurde die Marschrichtung S 30° W und um 9 Uhr

54 Min. SO, worauf wir aufs neue das Ufer des ebenerwàhnten Plusses erreichten. Seine

Stromrichtung war dort eine nordwestliche. Nach Ablauf einer Minute stiegen wir in den

Pluss und legten in ihm etwa 30 m zurùck, um darauf das linke Ufer zu betreten und in

S 20° O weiter zu wandern. Um 10 Uhr 11 Min. trafen wir nochmals am besagten Plusse,

dessen Name leider nicht zu ermitteln war, ein. Seine Stromrichtung war eine sùdostliche

geworden, wàhrend die Richtung unseres Pfades S und ferner S 20° O war.

Um 10^/4 Uhr erfolgte die Ankunft an dem 6 m breiten Bâche Sakerbabri, der in

N 80° O und, nach einer Biegung, in N floss. Unter seinen Gerollen waren lediglich Quarzite

und Tonschiefer zu beobachten. Nach dem Durchwaten, setzten wir unseren Marsch in siid-

licher Richtung fort und zwar eine Wegestrecke seinem Ufer entlang. Um 1 1 Uhr 40 Min.

durchschritten wir darauf einen in NW fliessenden Bach und erstiegen den Hugel Worigono.

Aïs wir 15 Minuten spàter seinen jenseitigen Fuss erreicht hatten, mussten wir einen in sùd-

licher Richtung fliessenden Bach kurz hintereinander, seiner Krùmmungen wegen, viermal durch-

waten, wobei unsere Marschrichtung eine sLidwestliche war. Um 12 Uhr 12 Min. schlugen wir

Sùdrichtung ein, worauf eine Viertelstunde spàter eine Waldlichtung erreicht wurde, die zur

Anlage von sogen. Gàrten diente. In Wirklichkeit fand sich ein dichtes Gestriipp von wuchern-

dem Unkraut, in dem Bananenstauden und Papajabàumchen sich erhoben. Unmittelbar dahin-

ter lagen 5 kleine und armselige Unterkunftshùtten, in denen sich die Bewohner von Nagra-

muda zeitweilig niedergelassen hatten. Inmitten derselben befand sich auch der ternatische

Hàndler Saihun, im Umkreise des Geelvink-Busens bekannter unter dem Namen ^Mata buta" '),

weil er nur noch ein Auge besass. Da er zweifellos Weg und Steg im JamOr-Gebiet ausge-

zeichnet kannte, so veranlasste Herr van Oosterzee ihn, sich sofort uns anzuschliessen, was

er ohne Widerstreben tat. Angesichts dieser Niederlassung rauschte der mindestens 12 m breite

Méré vorbei, dessen Stromrichtung eine siidostliche war. Er sollte sich bald darauf mit dem
Wagani vereinigen und in den JamOr-See mùnden.

Nach einer von 12^ j., Uhr bis 12 Uhr 40 Min. wàhrenden Rast, setzten wir unseren

l) matii (mal.) = Auge, iiUa = blind.
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Marsch in S 20° O fort. Um 12 Uhr 55 Min. wurde sie S 80° O. Nachdem um i Uhr 35 iMin.

Sùdrichtung eingeschlagen worden war, tauchte 7 Minuten spàter der Méré nochmals vvàhrend

einer kurzen Zeit zu unserer Rechten auf. Alsdann schlugen wir die Richtung S 20° O ein und

Fig. 163. Na;htlager am Wagani.

eireichten um 5 Minuten vor 2 Uhr das redite Ufer des etwa 10 m breiten Wagani. .Wir

iiberschritten ihn auf einem Baumstamme und fanden am jenseitigen Ufer, an dem der Wald

etwas zuriicktrat, einen sehr geeigneten Lagerplatz (Fig. 163). Da er von der Sonne kraftig

beschienen wurde, so entledigten sàmtliche Teilnehmer sich ihrer Gewandungen, um sich die
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1

giinstige Gelegenheit, sie einem Trocknungsprozess zu unterziehen, nicht entgehen zu lassen.

Als eine weniger angenehme Zugabe erwiesen sich die Scharen schwarzer, kleiner Bienen

[Trigona planifrons Sm.), die an und fiir ausserordentlich harmlos waren, aber aile nackten

Korperteile bedeckten, um sich an unserem Schweisse erlaben zu konnen. Sie liessen sich

ruhig toten und waren sonst durch keinerlei Mittel zu veitreiben. In dem Augenblicke aber

als das liebe Tageslicht sich zum Weggange anschickte, verschwanden sie wie mit einem

Zauberschlage. Der Rest des Tages wurde teils fischend zugebracht, wobei sich herausstellte,

dass gleich unterhalb des Lagers zwei Arme des Méré in den Wagani einmiindeten (Fig. 164),

teils wurde auf den . Gerollbànken gesammelt, mit dem
allerdings nicht hervorragenden Erfolge, dass nur zwei

unansehnliche Fragmente von Ammoniten, darunter Phyl-

loceras mamdpiriciim, erbeutet werden konnten.

Wir waren am 5. August bereits um 7 Uhr marsch-

fertig und wanderten, nachdem das linke Ufer des

Wagani wieder erreicht worden war, ununterbrochen
Fig. 164. Die Miindung des Méié in

'

den Wagani. durch ebenes Waldland in SO und um Uhr in

S 70° O. Zehn Minuten spàter durchschritten wir den in

S fliessenden Worigono. Um 8 Uhr wurde Sudrichtung eingeschlagen, worauf 14 Minuten

spàter der stark rauschende, in S 10° W fliessende Wati zu unserer Linken auftauchte. Nach-

dem um 8 Uhr 20 Min. làngs seines Ufers gewandert worden war, gingen wir in seinem Bett

stromaufwàrts und hielten alsdann, auf einer Gerollbank bis 8 Uhr 40 Min. Rast. Wie in allen

Gewàssern des Jamûr-Gebietes, hatten Tonschiefer und Quarzite unter den Geschieben die

Uberhand, doch wurden auch Stiicke von Granit angetroffen. Nachdem der Marsch in dem
Wati eine zeitlang in N und darauf in O fortgesetzt worden war, wurde auf das linke Ufer

ùbergegangen, um den Weg in NO, 5 Minuten spàter in SO und alsdann in S io°0 fortzu-

setzen. Nunmehr begann es zu regnen. Nachdem mehrere Bâche durchwatet worden waren,

trafen wir um 9 Uhr 40 Min. bei drei, nur aus auf Pfàhlen ruhenden Blàtterdàchern beste-

henden Hùtten ein, die bei den Eingeborenen unter dem Namen Murajap bekannt sind. Wir

liessen uns in ihnen nieder und brachen, nachdem der Regen sich verzogen hatte, um 10' 4 Uhr

wieder auf und setzten den Marsch in einer sùdlichen Richtung fort. Nachdem um 10 Uhr

25 Min. ein in S 10° W fliessender Bach durchwatet worden war, gelangten wir um 10^ ^ Uhr

an den 12 m breiten Tawuru '), dessen Stromrichtung S 80° W war. Auf dem Weitermarsch

trafen wir ihn um 4 Minuten vor 12 Uhr nochmals zu unseren Linken an. Die Wegerichtung

war S 40° O und das Gebiet war in geringem Masse hùgelig geworden. Die Erhebungen setzten

sich ebenfalls aus mit Ton untermischten Schotterablagerungen zusammen. Um 11 Uhr 10 Min.

wurde der Tawuru, dessen Stromrichtung nunmehr eine nordwestliche geworden war, aufs

neue erreicht und endlich zum drittenmale eine Viertelstunde spàter, nachdem ein in N flies-

sender Bach durchschritten worden war. Darauf wurde in siidostlicher und um 1 1 Uhr 33 Min.

in Siidrichtung weiter gewandert. Von 11 Uhr 40 Min. bis i2'/j Uhr wurde gerastet und

alsdann einem Pfade in S lO° O gefolgt. Sechs Minuten spàter kamen wir an einem in N
fliessenden Bach, dem Wikuma, vorbei. Nachdem er zweimal durchwatet worden war, wurde

l) Von einem unserer Begleiter wurde er aïs Taburu bezeichnet.
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SO-Richtung genommen. Alsdann wurde der in vielfachen Kriimmungen sich hinschlàngelnde

Bach \Va Uma elfmal duichschritten, worauf es in einem Seitenbach in SO weiterging. Um
I Uhr 20 Min. wurde die Richtung S 20° O, uni i Uhr 40 Min. die Richtung SW und um i Uhr

50 Min. Sudrichtung eingeschlagen. Wàhrend es auf dieser Strecke durch ebenes Waldland

gegangen war, mussten wir nunmehr, 6 Minuten spàter, den Hùgel Wakama besteigen, von

dem aus man ab und zu einen Durchblick auf einen bewaldeten Bergkamm batte. Um 2'/^ Uhr

schhigen wir Ostrichtung ein, um nach Ablauf von 6 Minuten in den Bach Jao, der in den

Bu Ama mùndet, zu gelangen. Nachdem wir etwa 50 m in demselben gewandert waren, ge-

langten wir an den grosseren Fluss Bu Ama, gingen in SO seinem Ufer entlang und durch-

schritten ihn um 2
'/a

Uhr, worauf wir unser Lager am jenseitigen Ufer aufschlugen. Seine

Gerolle wiesen dieselbe eintonige Beschafifenheit auf (Tonschiefer und Quarzite), wie die im

Bett der iibrigen Flùsse vorkommenden. Auch diesraal fielen zwei Ammonitenfragmente,

darunter Macrocephalites sp., in unsere Hànde.

Am Morgen des 6. August konnte bereits um 6 Uhr 50 Min. der Weitermarsch ange-

treten werden, auf dem zunàchst der Fluss, der in den Jamûr-See mùnden soll, durchwatet

wurde, um wiederum nach dem linken Ufer zu gelangen. Es wurde sofort in sùdlicher Rich-

tung in den Wald eingetreten, doch bereits nach Ablauf von zwei Minuten die Richtung

S 40° O eingeschlagen. Um 7 Uhr 25 Min. wurde ein in W fliessender Bach passirt, worauf

wir um 8\\j Uhr den in SO fliessenden Naburu durchwaten mussten. Sein Bett besass die

gewaltige Breite von etwa 30 m, wovon jedoch nur 10 m auf die Wasserflâche kamen. Es war

erfiillt m.it màchtigen Anhàufungen von Gerollen, zu denen das Material hauptsàchlich Ton-

schiefer, Quarzkonglomerate und Granité geliefert hatten. Nach einer bis kurz vor 9 Uhr

wàhrenden Rast, ging es zunàchst in bstlicher und darauf sùdostlicher Richtung weiter. Um
9 Uhr 6 Min. gelangten wir durch den Nusuara, einem Nebenfluss des Naburu, der in SW floss

und ebenfalls viele Geschiebe mit sich fiihrte. Fine halbe Stunde spàter befanden wir uns am
Ima, dessen Stromrichtung eine sudliche war. Der Pfad fiihrte zunàchst seinem Ufer entlang,

um nach Ablauf von 5 Minuten in dem Fluss stromabwàrts weiterzugehen bis er durchschritten

werden musste. Nach dem Erreichen des jenseitigen Ufers wurde der Marsch in einer siidostlichen

Richtung fortgesetzt. Um 9 Uhr 53 Min. durchwateten wir den 4 m breiten, in W fliessen-

den Wangima, der ein Nebenfluss des Ima ist, worauf es in S, ferner in SW und darauf in

SO weiterging. Um 9 Uhr 1 1 Min. trafen wir in dem mit Gerollmassen erfullten Trockenbett

des Béra ein, in dem wir uns zu einer halbstundigen Rast niederliessen. Alsdann ging es in

dem Bett stromabwàrts in S, darauf in SO weiter. Nachdem wir ferner làngs eines Bâches

eine zeitlang gewandert waren, schlugen wir aufs neue Sùdostrichtung ein und gelangten um

I I Uhr 49 Min. wieder an den Ima, der nunmehr auf einem Baumstamm uberschritten wer-

den musste. Wenige Minuten darauf waren wir aufs neue gezwungen uns einer derartigen Brùcke

zu bedienen, um an das rechte Ufer zuruckzugelangen. Um 12 Uhr wurde ein 6 m breiter, in

siidlicher Richtung fliessender Fluss erreicht, làngs dessen Ufer der Pfad zunàchst weiterfuhrte
;

dann aber ging es 5 Minuten spàter durch das, mit gewaltigen Schlammmassen beladene Ge-

wàsser. Da Saihun sich verirrt hatte, waren wir gezwungen um 1 2 Uhr 20 Min. eine unfreiwillige

Pause von 10 Minuten eintreten lassen. Nachdem unser Fùhrer sich orientirt hatte, setzten

wir den Marsch in einer nordostlichen Richtung, auf dem das morastige Gewàsser nicht weni-

ger als fùnfmal gequert werden musste, fort. Alsdann wurde SO- und endlich SW-Richtung
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eingeschlagen, bis Saihun zu unserem grôsstert Erstaunen um i Uhr 33 Min. erkiàrte, dass wir

am Endpunkte unserer Wanderung angelangt seien. Wir befanden uns namlich inmitten einer

sumpfigen Waldniederung und vermochten ringsum nicht die geringste Spur von einem See zu

entdecken. Das Ràtsel soUte aber alsbald seine Lr)sung finden. Die Tràger trugen zunàchst ein

màchtiges Haufwerk von Àsten zusammen und als nach dem Anzunden eine hohe Rauchsàule

zum Himmel stieg, erkiàrte SaihÛN, dass dies ein Zeichen fur die Bewohner der Insel Angadi

sei, dass ihrer Besuch harrte und sie zu dem Empfange desselben ein Fahrzeug senden soll-

ten. Wirklich traf gegen 4 Uhr ein Boot ein, das von VAN OOSTERZEE, VAN DER Sande
und mir nebst unserem Fùhrer bestiegen wurde. Auf dem sich allmàhlich verbreiternden schlam-

migen Siminé ging die Fahrt nunmehr stromabwàrts, zunàchst an morastigen, mit Bàumen
und Schilfgràsern bedeckten Ufern, an denen die ersterwàhnten mehr und mehr zurùcktraten,

vorbei, so dass wir schHessIich ganz und gar von Schilfgràsern umgeben waren, auch nachdem

wir den See selbst erreicht hatten. Die ganze Umgebung wurde zugleich durch zahlreiche Vôgel

belebt. Wir gewahrten viele weisse und blaue Reiher, Enten, Wasserhùhner sowie Stelzen-

vôgel. Die Fahrrinne verbreiterte sich zusehends und die Erweiterungen erreichten stellenweise

die Breite von 150 m. In ihnen machte sich, infolge des aufgekommenen Nachmittagswindes,

bereits ein starker Wellenschlag bemerklich, den der am Steven Sitzende dadurch zu beschwo-

ren suchte, dass er seinen Kamm aus dem Haare hervorzog und ihn ùber die Wellen hin-

und herschwang, ohne jedoch damit gewunschten Erfolg zu erzielen. Weiter standen uns

da und dort grosse Anhàufungen von Wasserpflanzen im Wege, so dass ab und zu Leute

aussteigen mussten, um das Hindernis wegzuràumen. Endlich befanden wir uns auf dem
offenen See, wo ein kràftiger Sudostwind uns entgegenwehte und der Wellenschlag dermassen

zunahm, dass Wasser in das Boot schlug. Wiederum wurde der wundertàtige Kamm hervor-

gezogen und abermals in erfolgloser Weise hin- und hergeschwungen. In der Ferne Hess sich

das Ziel der Fahrt und, darùber hinaus, das hùgelige Gebiet des Sudufers des Sees erkennen.

Beim Nàherkommen erwies das Eiland Angadi sich als ein mit Bàumen bedeckter Hùgel, auf

dem aber keinerlei Behausungen sichtbar waren (Fig. 165). Als wir nahe an das Westufer her-

angekommen waren, hielt Saihun, ohne dass eine menschliche Seele sich blicken Hess, eine

lange ùnd laute Anrede. Darauf wurde um 5 Uhr 26 Min. gelandet, worauf Hanafi hinauf-

gesandt wurde, um von unserer Ankunft Meldung zu machen. Es wàhrte nicht lange, dass

er 'mit der Botschaft zuriickkehrte, dass wir willkommen seien.

Wir hatten wàhrend seines Wegseins bereits am Ufer rote Tonschiefer beobachten

kônnen, die zugleich das erste anstehende Gestein darstellten, das uns seit dem Verlassen der
G

Anhohen hinter Abu zu Gesicht kam. Nunmehr wurde der etwa 10 m hohe Abhang erklettert

und trafen wir alsbald bei den beiden Hàusern, die das ganze Dorf ausmachten, an dem brei-

teren Sùdrande der Insel ein. Von dem Giebel des am weitesten nach Siiden gelegenen hing

die niederlàndische Flagge herab und an dem Eingange hatte sich der Korano samt seinem

Djuru bahasa zu unserer Begrùssung eingefunden. Vorher hatten wir bemerkt, dass in dem

Augenblicke, als wir uns den Hàusern nàherten, etwa 20 Mànner sich entfernten, um am
SO-Abhange, an dem sich eine Landungsstelle befand, zu verschwinden. Augenscheinlich

hatten sie dort ein Boot bestiegen, um sich nach dem jenseitigen Ufer des Sees zu begeben.

Der Korano ràumte uns die zu unserer Unterbringung ganz geeignete lange Seiten-

veranda seines Hauses ein, in der wir uns sogleich hàuslich einrichteten. Da VAN DER Saxde
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und ich bei der etwas eiligen Abfahrt verabsàumt hatten, uns mit Lebensmittelii zu versehen,

so hatte Herr VAN OOSTERZEE die Freundlichkeit uns mit seinen Vorràten auszuhelfen.

Inzwischen war das Boot zu unseren, unweit des Nordufers harrenden Gefàhrten abgegangen,

doch kehrte es lediglich mit unseren Burschen, einigen Kulis sowie einem Korb mit Essvvaren

zurùck. Die erste auf dem Jamûr-See verlebte Nacht brachte hàufige, uns durch zahlreiche

Moskitos bereitete Ruhestorungen.

Fig. 165. Die Insel Angadi im Jamur-See.

Von den Bewohnern von Angadi wird der See Ha genannt, wahrend bei den umwohnenden Stâm-

men der Name Koba lautet. Der Name Jamur ist dagegen bei den Bewohnern des Geelvink-Basens gang

und gâbe, doch wurde er erst im Jahre 1873 von A. B. Meyer in Erfahrung gebracht, als er sich in Irubi

am Sùdstrande des Busens befand '). Wie ich an anderer Stelle bereits dargetan habe, ist der Ausflug, den

er am 14. Mai nach dem hinter demselben liegendem, angeblich 2260 Fuss hohen Berge Karobi unter-

nommen haben will, fingirt ^). Die Konfiguration des Gebietes entspricht gar nicht der Beschreibung, die

er von der Aussicht, welche er vom Gipfel aus gehabt haben will. Das ganze Land bis zu Sûdkùste

kann gar nicht ofïen dagelegen haben und ani allerwenigsten kann der Blick bis zu dem iio km in der

Luftlinie entfernt liegenden Kap Buru gereicht haben. Was er in Wirklichkeit gesehen haben wûrde, wâre

1) Ausziige aus den auf einer Neu-Guinea-Reise im Jaliie 1873 gefuhrten Tagebiichern. Dresden 1S75, p. 10.

2) Nova Guinea 2. i. Leiden 1910, p. 170— 171.
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nichts anderes als uniibersehbare Walder gewesen, die sogar den See seinen Blicken entzogen hâtten.

Weder vor, noch nach uns hat ein VVeisser dièses Gewâsser wieder erreicht.

Am Morgen des 7. August herrschte heiteres Wetter, wenn auch die den See umge-

benden Berge zum Teil in Wolken gehiillt waren. Herr VAN OoSTERZEE begann den Tag

sogleich damit den Korano einem Verhor iaber den von BrÂI kiirzlich auch der Siidwestkùste

unternommenen Raubzug zu unterziehen an dem, wie sich nunmehr herausstellte, sowohl

Mànner von Angadi als von Klein-Jamûr '^), teilgenommen hatten. Sic hatten in dem Dorfe

„Angranù", das einer Insel an der Siidwestkùste von Neu-Guinea gegeniiber lag, 20 Menschen

ersclilagen und 9 als Sklaven vveggefùhrt. Von dieser Beute batte Brai 5 fur sich beansprucht,

wàhrend Klein-JamOr und Angadi je 2 Personen zugesprochen wurden. Eine derselben, ein

kleines Màdchen, vvar anwesend und wurde von Herrn VAN OoSTERZEE, als wir unseren Riack-

marsch zur Kiiste antraten, mitgenommen ").

Um g Uhr des Vormittags trafen DE Beaufort, Dumas, Lorentz und VAN NoUHUYS
ein. Sie hatten in vveit hoherem Masse als wir von den nàchtlichen Plagegeistern zu lei-

den gehabt.

Als unsere nàchste Aufgabe hatten wir es betrachtet den Versuch zu machen, eine Fahrt

nach der SW-Kiiste zu unternehmen. Als bei dem Korano Erkundigungen eingezogen wurden,

war er in seinen Angaben sehr zuriickhaltend, doch erklârte er sich bereit uns zu begleiten.

Auch zwei andere Eingeborene sagten ihre Teilnahme zu und als auch zwei Boote zu unserer

Verfiigung gestellt wurden, war unser Entschluss gefasst. Zu den vorbereitenden Massregeln

gehorte in erster Linie uns aller entbehrlichen Mitesser zu erledigen, da infolge der Verlàn-

gerung unseres Aufenthaltes im Jamur-Gebiet die Lebensmittel fur die Expédition nicht ge-

reicht hatten. Dementsprechend wurden 9 Kulis, 3 unserer Burschen sowie 3 zeitweilig auf

der „Zeemeeuw" dienende Matrosen, mit ausreichenden Lebensmitteln versehen, nach dem

vor Abu liegen gebliebenen Dampfer zurùckgesandt. Mit Ausnahme eines Matrosen blieben

somit nur die jungen Leute von der Jotefa-Bai bei uns.

Das von uns bewohnte Haus des Korano besass eine Lange von 13 m und eine Breite

von 5 m, doch nahm dièse in sudlicher Richtung ab, so dass das Gebâude spitz zulief. Das

Dach besass Schildkrotenform. Beide Hàuser ruhten in einer Hohe von i'/.^ m auf Pfàhlen

1) Siehe oben p. 356—357.

2) Dieser Oit soll zwei Tageieisen vom Ostufer des Sees entfernt liegen.

3) Atn 12. Dezember 1903 schrieb van Nouhuys von Ternate aus mir das Folgende : „Es hat sich heiausgestellt,

dass das geraubte Kind, welches auf Angadi angetioffen wurde, sowie eine Frau nebst 2 Kindern, die von van Oosterzee

spàter am Geelvinlc-Busen befreit worden waren, aus der Etna-Bai stammten. Sie gehôren zum Stamnie Biru, der siidôst-

lich von den Wohnstàtten des Stammes Bàik haust. Aïs der Ûberfall erfolgte, hatte ein Teil der Bewohner von Biru sich

zu Blangan (wohl Belangkat), an der Miinduog des Fiasses dièses Namens und zwar in den Hiitten, die Sie im Bulletin

N° 43 der Maatsch. tôt bev. van het Natuurk. Onderzoek der Nederl. Koloniën 1903, p. 17 erwahnen, niedergelassen. Dort fand

der Uberfall statt, bei dem ein wahies Blutbad angerichtet wurde. Die Ràuber wurden vonseiten der GereUeten als Arom-

pang — vielleicht eine Versttimmelung von Waropen oder Aropen — bezeichnet. Die Leute, von denen sie begleitet

waren und die im Siiden des Jamûr-Sees wohnen soUten, wurden Pomuku genannt." Siehe oben p. 68 und ferner J. W. van

HiLi.E. (Reizen in West-Nieuw-Guinea. Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Genootsch. (2) 22. 1905, p. 313).

Brâi, oder vielleicht BÊRÀI, hat noch viele Jahre hindurch sein Unwesen getrieben, ohne dass es gelingen wollte

seîner habhaft zu werden. Endlich sollte ihn das Schicksal dennoch ereilen. In der Nacht 1./2. Januar 1912 gelang es

dem Leutn. Creutz-Lechleitner ihn an der Miindung des Sima [Simâr], etwa 20 km ostlich von Kwatisoré entfernt, zu

umzingeln. Bel einem Fluchtversuch wurde er darauf durch einen Gewehrschuss niedergestreckt. (C. LULOHS. Papoesche

roofridders. Tijdschr. voor het Binnenl. Bestuur 43. Batavia 1912, p. 358}.
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ùber dem Erdreich. Der dadurch gebildete Raum diente den 4, z. Tl. ausserordentlich fetten

Schweinen, die man ùbrigens auch frei umherlaufen liess, als Behausung. Unmittelbar an die

Hàuser schloss sich, wie iiblich, wenig gepflegtes Gartenland an, in dem sich auch fruchttragende

Baume befanden. Der ùbrige, weiter nach N sich verjùngende Teil des Eilands, dessen Làngenachse

etwa 250 m lang und N 10° W—S 10° O gerichtet ist, war samt den Abhàngen nach dem See

zu mit Waldbàumen besetzt, die nur im sùdhchsten Teile fehlten (Fig. 166). Dort, an der Siid-

und Siidostecke, fanden sich abermals rote Tonschiefer an-

stehend. An den Ufern, und zwar besonders an der Ost-

und Westseite, schossen Schilfgràser empor, wàhrend auf

dem See selbst Xelumbiuvi speciosnm gedieh. Die Tempe-

ratur des Sees betrug nachmittags 30' '2° C. Gegen 3 Uhr

kam ein Ostwind auf, der einen kràftigen Wellenschlag,

* f)Lafidun^spïat'x, gerade wie am Sentani-See verursachte, und dessen unan-

Sa/z^uel/e''%^;^i^ genehmen Wirkungen wir bereits am vorhergehenden Tage

Fig. 166. Insel Angadi. hatten geniessen konnen.

In der Frùhe des 8. August waren 3 Lepa-Lepas

zur Stelle. Wàhrend in der einen Herr VAN OOSTERZEE mit einem Teil seines Gefolges sowie

dem Korano Platz genommen, hatten wir uns auf die beiden anderen verteilt und wenigstens

auf einer einen der eingeborenen Fùhrer eingeschifft, wàhrend der andere es vorgezogen hatte,

nicht zu erscheinen. Um 6 Uhr 56 Min. wurde vom SO-Ufer von Angadi abgestossen. Vom
See aus beobachteten wir gegen 7' , Uhr in weiter Ferne in S 70° O, von der Sonne rosig

beschienen, zwei nebeneinander aufragende Gipfel. Vermuthch sind es diejenigen, welche aut

der neuesten Karte unter dem Namen die Gebriider eingetragen sind und reichHch 90 km von

Angadi entfernt hegen

Die Fahrzeuge nahmen zunàchst S\V-Kurs und gelangten um 7 Uhr 50 Min. in die

Nâhe des Sùdufers, worauf es in westHcher Richtung weiterging. Grosse Mengen von Schilf-

gras wucherten zu beiden Seiten in den Untiefen des Sees, ohne indessen das Fahrwasser zu

versperren. Nach wenigen Minuten wurde in den \Va Udu, der den See entwàssert, einge-

laufen. Er besass eine Breite von etwa 30 m und seine niedrigen Ufer waren von einer mehr

oder weniger breiten Zone von Schilfgràsern eingefasst. Die stark beladenen Kàhne wurden

von den Ruderern, dank der Stromung im FUiss, mit ziemHcher Geschwindigkeit vorwàrts

bewegt, da sie 2"^—2'/, m in der Sekunde zurùcklegten. Der Fhjss machte zahlreiche Kriim-

mungen und da die Ufer niedrig waren, so bot die Szenerie nur geringe Abwechslung (Fig.

167). Der Wald reichte fast stets bis hart an die Uferrànder, die zuweilen auch von zierlichen

Bambusgebuschen umsàumt wurden. Um 8 Uhr 24 Min. tauchte in S 50° \V der Hiigel Pitjam^

auf und 24 Minuten spàter bemerkte man am Hnken Ufer einige Hiigel kurz vor der Einmiin-

dung des aus N 10° O kommenden Nebenflusses Jèpèr. An dem gegenùberliegenden Ufer zeigte

sich ein i — 2 m hoher Steilabsturz von braunem Ton. Wiederholt fanden sich im Elusse

liegende Baumstàmme, die ihn aber nirgends verriegelten und ab und zu stellten sich auch

einige wenige Gerollbànke ein. Von gegen 9 Uhr ab hatte die Schnelligheit des Stromes eine

t) Schetskaart van Nieuw-Guinea. Xederlandsch Gebied. Batavia 1909, bijgewerkt tôt het 3de kwartaal 1912.

Sie liegen unter 3^38' und S^'sy' S, i35''46'/2'—47V2'0- M'' ^^'^ Schneegebirge haben sie nichts zu tun.



36/

betràchtliche Verminderung erfahren und betrug sie nur noch etwa i m in der Sekunde. Um
9 Uhr 18 Min. bemerkten wir am rechten Ufer das Einfallen des 12 m breiten, aus S 30° W
kommenden Didâ. Auf der Weiterfahrt wurden ab und zu in màssiger Entfernung wenig hohe

Hiigel bemerkt, die die einzigen bemerkenswerten Erhebungen in dem mit alluvialen Ablage-

rangen bedeckten Gebiet darstellen. Um 10 Uhr 48 Min. wurde hart am linken Ufer ein

derartiger Hùgel beobachtet und waren dort im Niveau des Plusses geschichtete Kalksteine in

Bànken aufgeschlossen. Unmittelbar darauf tauchte am rechten Ufer ein etwa 100 m hoher

Fig. 167. Der Fluss Urama.

Hiigel auf, hinter den sich in Abstànden noch zwei, ebenfalls isolirt stehende, in westlicher

Richtung anschlossen. Kurz vor 1 1 Uhr erschien am linken Ufer der etwa 50 m hohe Hùgel

Uipâ, der, wie wir bei der Landung bemerkten, ebenfalls aus Kalkstein besteht. Den Ruderern

wurde dort eine halbstiindige Ruhepause zugebilligt. Auf der Weiterfahrt stellte sich heraus, dass

wir ein Hiigelgebiet von Kalksteinen, durchzogen. Kaum waren die Ruder wiederum in Bewegung

gesetzt worden, als im Siiden ein ziemlich hoher Hiigel auftauchte. Um 11 Uhr 40 Min. erschien

abseits von linken Ufer ein Hiigelrùcken, ein anderer breiterer, mit etwa NO-—SW-Streichen

im Sùdosten um 1 1 Uhr 46 Min. Hinsichtlich der Végétation fiel es uns auf, dass den Ufern
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des Wa Udu entlang nur wenige Palmenarten gediehen, die zudem der Hauptsache nur durch

Rotang vertreten waren. Daneben stellten sich dann und vvann Ptychospermapalmen ein. Ferner

gab es ab und zu wilde Bananenstauden, dagegen zahlreiche Exemplare von Brotfruchtbàumen.

Im Laufe der Weiterfahrt wurden noch wiederholt in der Nàhe des Ufers, wie auch

in einiger Entfernung davon, aus der Ebene sich erhebende Hùgel bemerkt, um i2'/4 Uhr

sogar ein etwa 250 m hoher, in i km Entfernung liegender Rùcken. Zehn Minuten spàter

liefen die Boote in den aus dem Norden kommenden Urama ein, Oberhalb des Zusammen-

flusses hatte sich inmitten des Stromes eine Insel gebildet. Beim Stromabwàrtsgleiten boten

die ab und zu auftretenden Hiigel abermals eînige Abwechslung. So erschien bereits um
12 Uhr 40 Min. am rechter Ufer ein aus Kalkstein bestehender Hùgel, an den sich in

I '/> km Entfernung, durch einen niedrigen Sattel mît ihm verbunden, ein gegen 150 m hoher

Hi.igel anschloss. Um 12 Uhr 52 Min. erschien, 2 km vom rechten Ufer entfernt, abermals

ein Hiigelrùcken. Zehn Minuten spàter kamen wir an einigen, an beiden Ufern liegenden,

verlassenen Hùtten, Waumèras genannt, vorbei. Um i Uhr 1 1 Min. gelangten wir am rechten

Ufer an dem steilen, etwa 350 m hohen Hùgelriicken Taweri, an dessen Fuss Kalksteinbànke

aufgeschlossen lagen, vorbei. Um i Uhr 40 Min. bemerkte man ein Kanu am linken Ufer

liegend und zugleich einen Pfad, der hinauf nach dem Uferrande fiihrte. Wie der Fùhrer ver-

sicherte, sollte von der erwàhnten Stelle aus das Dorf Kakâpi nicht mehr fern liegen. Um
2 Uhr 27 Min. tauchte endlich im Vordergrunde eine 500—600 m hohe, bewaldete Bergkette

auf, die bei der sich stetig verândernden Lage der Boote an den Flussschlingen wiederholt zu

Gesichte kam. Allmàhlich war auch die Zeit herangekommen, um nach einem geeigneten

Platz fur das Nachtlager Umschau zu halten. Um 2 Uhr 54 Min. glaubten wir einen solchen

gefunden zu haben, wenngleich die Uferrànder reichlich hoch waren. Gleich nach dem Erklet-

tern des Abhanges erfolgte eine Begrùssung — am hellen Tage ! — durch eine Anzahl Mos-

kitos, die einer besonders blutdùrstigen Art angehorten [Mansonia jinicolor Theob. sp.) '). Wir

ahnten noch nicht, was unserer harrte und so nalimen die mit der Errichtung von Hiitten

verknùpften Arbeiten ihren Fortgang. Nachdem um 3V2 Uhr ein Gewitterregen von kurzer

Dauer niedergegangen war, nahm die Zahl der Plagegeister in erschreckendem Masse zu und

als gar die Dunkelheit anzubrechen begann, waren sie zu ungeheuren Heerscharen geworden,

wie ich Ahnliches niemals erlebt habe. Das Surren und Summen, wodurch sie sich zugleich

horbar machten, glich demjenigen gewaltiger Bienenschwàrme. Wir nahmen die Flucht nach

den durch Moskitonetze geschùtzten Matratzen und fanden zunàchst Gelegenheit den zugleich

mit uns l^ereingeschliipften Eindringlingen eine Schlacht zu liefern. Trotzdem dem Ungeziefer

der weitere Zutritt in das Netz versperrt war, wussten die Unholde sich einen anderen Weg
zu bahnen, indem sie unter die Matratzen krochen und darauf in das Moskitonetz gelangten.

Sie sogen sich von unserem Blute so voll, dass ihre Hinterleiber anschwollen. Durch dièse

Volumenvermehrung war ihre Beweglichkeit sehr vermindert worden, so dass sie alsdann leicht

getotet werden konnten. Auf die Einnahme unserer Mahlzeit mussten wir verzichten und nur

der eine andere oder andere liess sich zur Stillung seines Hungers eine Handvoll Reis durch

die Gardine reichen, wobei zugleich eine Schaar von Plagegeistern mit eindrang. Unsere Lage

war im Vergleich zu derjenigen, in welche die jungen Leute von der Humboldt-Bai geraten

l) J. C. il. DE Meijere. Dipteia. Nova Guinea 5. p. 68.
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waren, gerade glànzend zu nennen, standen ihnen doch keinerlei Schutzmittel zu Gebote und,

ohne auf Hindernisse zu stossen, konnten die Blutsauger waren Orgien feiern. Ein alsbald

hoch aufflackerndes, mâchtiges Feuer verfehlte vollig seinen Zweck. Ein anderes Mittel, sich

gegenseitig die Riicken mit Zweigen zu bearbeiten, blieb gleichfalls wirkungslos, da die hin-

gestreckten Peiniger stets durch neue blutdùrstige Scharen ersetzt wurden. Darauf nahmen die

Papuanen die Flucht. Sie eilten den Abhang hinunter in den FIuss, bemàchtigten sich der

Boote, um auf dièse Weise dem verderbenbringenden Orte zu entweichen. Aber auch dies war

nur eitles Bemiihen, denn die unersàttlichen Verfolger waren ihnen auf den Fersen gefolgt.

Nunmehr wurde ins Lager zuriickgekehrt und, um die Angriffsflàchen zu vermindern, riickte

ailes zu einem zusammenhàngenden Klumpen zusammen, aus dem ein Àchzen, Wimmern und

Stôhnen an unsere Ohren drang. Einige begannen eine heimatliche Weise zu summen und

gewiss gedachten sie dabei der Freuden des Karawari, um zugleich dem Augenblicke, in dem
sie unserer Lockstimme gefolgt waren, zu fluchen. Uns war das Leiden dieser Menschen umso

peinlicher, als wir ùber keinerlei Mittel zur Linderung verfùgten und zugleich uns nicht so

ganz unschuldig an ihrer Lage fuhlten. Zwar waren in Ternate, vor Antritt unserer Fahrt

nach Neu-Guinea, samtlichen Kulis Moskitonetze ausgehàndigt worden, die dièse aber in der

Humboldt-Bai versilbert hatten, um ihrer Spielwut frohnen zu konnen. Da unsere Tràger aus

der Jotëfa-Bai in dem Nachtlager am Nordufer des JamOr-Sees sich gegen das Geschmeiss

durchaus nicht unempfindlich erwie'sen hatten und es auch auf Angadi nicht an ihm mangelte,

so hatten wir auf Schutzmassregeln bedacht sein mijssen und wàre dies auch auf Kosten der

zu Tauschzwecken mitgenommenen Baumwollenzeuge gewesen ').

In der Umgebung des Lagers von VAN OoSTERZEE, das sich einige Schritte von dem
unsrigen entfernt befand, sah es wenig besser aus. Die Bewohner des Jamur-Sees erwiesen sich

allerdings als ziemlich moskitofest, so dass bei den Genossen sofort der Gedanke auftauchte,

dass sie ùber ein Mittel [obat) gegen die Plage verfiigten, weshalb aile sich mit ihren Leibern

moglichst dicht an sie heranzuschmiegen suchten. Als der erwartete Erfolg jedoch ausblieb,

entsandten sie einen Mann aus der Landschaft Jâur, der leidlich Malaiisch sprach, mit der

flehentlichen Bitte von unserer Weiterfahrt auf dém Urama Abstand zu nehmen, da sich wàhrend

unseres weiteren Aufenthaltes an diesem Fluss allnàchtlich das gleiche Schauspiel wieder-

holen wùrde und das Erdulden dieser Pein iiber ihre Kràfte gehe. Wir beratschiagten laut und

lange hin und her, erwogen aile Moglichkeiten, gelangten aber zu dem Schluss, dass nach der

bequem innerhalb eines oder l'/o Tage zu erreichenden Urama-Mùndung, 5 Tage fiir die Rùck-

fahrt stromaufwàrts erforderlich sein mùssten Zu einer derartigen Leistung waren aber unsere

papuanischen Ruderer schwerlich noch imstande gewesen. Van Nouhuys hatte das Anerbieten
o

gemacht allein nach Angadi und von dort nach Abu zurùckzukehren, um mit der „Zeemeeuw'

nach der Siidwestkùste zu dampfen und uns von der Insel Lakahia, wohin wir uns inzvvischen

von der Urama-Mùndung hatten begeben konnen, abzuholen. Wir gaben diesen Plan aber

1) Der einzige Mann von unseren Expédition, der wiihrend der ganzen Nacht keineu Laut von sich gegeben

hatte, war ein Matrose von der „Zeemeeuvv", der als Koch fungirte. Nachdem er, ohne sich von den Muckenschwarmen

ini geringsten stôren zu lassen, seine Obliegenheiten erfullt, hatte er sich vom Kopf bis zu den Fiissen in seinen Sarong

gehullt und war erst am folgenden Morgen wieder auf der Bildflache erschienen.

2) Dieser Berechnung liegt die Tatsache zugrunde, dass die Bewohner des Jamûr-Sees ^4 Niichte" unterwegs

sind, wenn sie von der Kiiste stromaufwàrts rudern.
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schliesslich auf, da es etwa 14 Tage gedauert haben wiirde, ehe auf die Ankunft des Dampfers

hàtten gerechnet werden konnen.

Auch die greulichste Nacht nimmt einmal ein Ende und als wir uns bald nach dem ersten

Morgengrauen erhoben, liess sich zugleich das Schlachtfeld ùberschauen. Von den getoteten

Moskitos war nicht mehr viel zu gewahren, wohl aber fand sich unter dem Segelleinen unserer

Hùtten eine etwa i cm dicke Schicht von Leibern erschopfter und verendeter Individuen.

Herr VAN OOSTERZEE, den wir bald begrùssen konnten, teilte vollstàndig unsere Ansicht, dass es

nicht geraten sei, auf die Weiterfahrt auf dem Urama zu bestehen So liessen wir denn die

Kàhne beladen und traten um 7 Uhr 10 Min. die Rùckfahrt an, die jedoch nicht ganz

schmerzlos von statten gehen sollte. Es waren nàmlich bein Verladen unseres Gepàckes eine

Menge Moskitos mit in die Boote geraten ; sie waren wàhrend der Fahrt aus den Tiefen

emporgekrochen und hatten dabei unsere Hodensàcke als besonders willkommenen Angriffs-

punkt erwàhlt.

Als wir um g Uhr 50 Min. wieder an dem steilen Hùgel Taweri vorbeikamen, wurde

ausgestiegen. Die dort anstehenden Kalksteinbànke, von denen einzelne sehr tonig waren,

besassen eine Màchtigkeit von 20-—30 cm und fielen steil nach S 40° W ein, bei einem Strei-

chen von N 50° W nach S 50° O. Um 1 1 Uhr wurde zum zweitenmale, diesmal in schattigem

Walde gelandet. Nach dem Abkochen streckten wir uns samt und sonders zum Mittagsschlafe

hin und es war ein rùhrendes Bild zu sehen, mit welchem Behagen die wàhrend der verflos-

senen Nacht so mitgenommenen Papuanen sich der ersehnten Ruhe hingaben.

Um 3 Uhr 10 Min. setzten wir die Fahrt fort und trafen 25 Minuten spàter an der

Mùndung des Wa Udu ein. Von dort bis zum Nachtlager hatte die Talfahrt am vorigen Tage

einen Zeitraum von 2^/^ Stunden beansprucht, stromaufwàrts hatte sie aber 4 Stunden und

5 Minuten gewàhrt. Nachdem um 5 Uhr nochmals eine Ruhepause von 10 Minuten eingetreten

war, wurde wàhrend der letzten noch zu bewàltigenden Strecke ununterbrochen weitergerudert.

i) Herr J. F. Niermkyer hat auch in diesem Falle einige laienhafte Bemerkungen nicht zu unterdriicken ver-

mocht, trotzdem er selbst zugesteht, dass man vom ^Studirzimmer" aus nicht imstande sei, ein Urteil abzugeben. Er meint

zunâchst, dass wir uns hatten zuriickjagen lassen, trotzdem die uns begleitenden Trager Papuanen gewesen seien, gerade

als ob aile Eingeborenen Neu-Guineas gegen Milckenstiche so wenig empfindlich sind, wie die im Jamûr-See wohnenden.

In einem noch hoheren Grade bekundet Herr Niermeyer seine Unkenntnis dadurch, dass er zwischen den Moskitos kei-

nen Unterschied zu machen vvuste, trotzdem es doch nicht schwer gehalten hatte, sich dariiber zu unterrichten, dass die

Familie der Stechmiicken auch auf Neu-Guinea durch eine Reihe von Gattungen und Arten veitreten ist, die gegenuber dem
Menschen z. Tl. ein abweichendes Verhalten zur Schau tragen. Unsere blutdiiistigen Peiniger vom Urama sind ebensof-

wenig an der Humboldt-Bai als am Geelvink-Busen bekannt. Sie wiirden dièse Gebiete ebenso unbewohnbar machen wie

die Ufer des Urama. Eine àhnliche Plage wie dort, erlebte iibrigens H. HiRSCHi im Gebiete der siidlich vom Mac Cluer-

Golf liegenden Flûsse Kaitero und Sara. (Reisen in Nordwest-Neu-Guinea. jahresber. der Geogr. Ethnograph. Gesellsch.

1907—8. Zurich 1908, p. 85—86).

Im Anschluss an die Erôrterung des Missgeschickes, das uns auf der Fahrt stromabwarts ereilte, leistete Herr

Niermeyer sich im Hinblick auf die von der Niederl. (leogr. Gesellsch. in Amsterdam 1904 nach dem Schneegebirge

ausgeriistete Expédition, den prahlerischen Schlusssatz (1. c. pag. 364): „Met de reis naar het Sneeuwgebergte vange de

aera der opening van het Binnenland aan." Dièse Vorschusslorbeeren sind der Gesellschaft iibel bekommen. Nach der Riick-

kehr musste aus sehr naheliegenden Griinden schon die „Schneegebirgs-Expedition" in eine „S\V-Neu-Guinea-Expedition"

umgetauft werden und mit dem, was sie tiberhaupt vom Innern zu sehen bekam, war auch nicht viel Staat zu machen

gewesen. Wer nun aber so naiv war, zu meinen, dass Herr Niermeyer an diesem verfahrenen Unternehmen Kritik iiben wiirde,

sollte eine Enttàuschung erfahren. Denn damais hatte Herr Niermeyer die Drahtzieher der Gesellschaft fiir seine selbsti-

schen Zwecke noch dringend notig. Dem Auslander, und besonders dem Deutschen gegenilber, war eine derartige Vor-

sicht nicht geboten gewesen, im Gegenteil konnte er in einem solchen Falle — gleichgiiltig ob das Recht oder Unrecht

auf seiner Seite war — stets auf ein beifallsfreudiges Publikum rechneu. Es war allerdings auch danach !
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Gegen 7 Uhr stellte sich ein Gewitterregen von vierstùndiger Dauer ein und endlich, des

Nachts um 12^ Uhr, konnten wir auf Angadi, begossenen Pudeln gleich, wieder unsere Be-

hausung aufsuchen. Herr VAN OoSTERZEE traf auf dem Eiland erst gegen 3^/2 Uhr ein.. .

Da auch der Morgen des 10. noch regnerisch war, so wurde die Gelegenheit benutzt

den Korano, samt seinen Djuru bahasa, etwas eingehender auszufragen. Nach dem Missgliicken

unseres Planes waren sie nicht mehr so wortkarg wie bisher und so entwarfen beide mittelst

Stàben eine Karte des Urama-Gebietes, die, unterstehend zu einer einzigen zusammengefùgt,

eine Wiedergabe erfahren moge (Fig. 168). Sie bietet zugleich ein Beispiel der Eingeborenen-

Kartographie. Zu dieser Karte gaben sie noch die folgenden Erlàuterungen : „Die Cerammer

Fig. 168. Der Urama mit seinen NebenlUissen nach der Darstellung der Eingeborenen von Angadi.

fahren den Urama aufwàrts und darauf in den Minkomài [Aria], um dort Massoi zu holen.

Watorawé ist ein an der Sùdwestkiiste lebender Volkstamm ^). Die in Agaria an der Mùndung

des Urama wohnenden Leute sind nach Kaju Merah geflùchtet. Pamugo [Pamuku] ^) ist ein

Volksstamm, der weit entfernt von Angadi haust. Agara, Maurata, Narèta sowie Kopamotu

sind, in der Reihenfolge von Ost nach West, an der Sùdwestkiiste und zwar westHch von der

Urama-Mùndung liegende Ortschaften. Der Berg Pura ragt zwischen der Opa- und Uramanga-

Mùndung empor ^) und von ihm holen die Bewohner von Katâpi die Massoi. Die Leute von

Pura wohnen ostlich vom gleichnamigen Berge. Ôstlich davon mùndet auch der grosse Fluss

Gowâge ins Meer und weiter ostlich folgt noch das Dorf Umari dessen Bewohner dem Stamm
Taribu angehoren. Bewohner von Agara [Lakahia] waren es, die das Boot der „Lizzie" von

Kapt. H. Cayley Webster in der Etna-Bai ùberfallen und ermordet hatten "'). Bei Kopa- •

motu fliesst ein Fluss vorbei. Erèga ist der Name des Dorfes von Klein-Jamïir, das ini O von

Angadi liegend, in zwei Tagemàrschen erreicht werden kann." Nachmittags wurde uns noch

mitgeteilt, dass Leute, die dem Stamme Jabi angehorten und von den Jeresiamern verfolgt

worden waren, nach Angadi geflùchtet, von der Bevolkerung aber ermordet worden waren.

1) Welcher Stamm damit gemeint war, konnte nicht ermittelt werden. Wie dies so hautig auf Neu-Guinea der

Fall ist, sind die bei den Bewohnern des Jamûr-Sees gebrauchlichen Namen ganz andere, als diejenigen, welche bei der

einheimischea Bevolkerung ganz und gabe sind.

2) J. W. VAN HllJ-E schreibt Pamugu und meint, dass dieser Name auf einer Verstummelung von Hamuku.

womit eine Landschaft nebst einem gleichnamigen Fluss am Geelvink-Busen gemeint sei, beruhe. (Tijdschr. K. Xederl.

Aardr. Gen. (2) 22. 1905, p. 308). Leider wird nicht angegeben, in welcher Gegend Hamuku, dass auf keiner Karte zu

finden ist, liegen soll. Wie erwâhnt (s. oben p. 365), sagt van Nouhuys dagegen ausdriicklich, dass Pamuku siidlich vom

Jamur-See liegt, stimmt aber darin mit VAN Hille iiberein, dass die Bewohner des Jamûr-Sees von denjenigen der Etna-

Bai Arompang genannt werden.

3) Er ist jedenfalls identisch mit dem Berg Buru der Karten.

4) Sie heisst Papa und wird von den Bewohnern von Angadi Paparo genannt.

5) Dieser Uberfall war am 6. August 1896 erfolgt. (Nova Guinea 2. 2. 1912, p. 624).
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Da das Wetter sich noch im Laufe des Vormittags aufgekiàrt hatte, wurde beschlossen

dem Siidufer des Sees einen Besuch abzustatten. Von dem an der Sudostecke der Insel sich

befindenden Anlegeplatz aus, an dem stark gestorte, N—S streichende und nach O einfallende

rote Tonschiefer anstehen, ruderten vvir, Dumas, Lorentz, van DER Sande und ich, in

Begleitung von Saihun, gegen 1 1 Uhr 40 Min. ab. Wie lezterer uns unterwegs mitteilte, ist der

See im Mittel nur 4 Faden (7,2 m) tief '). Nach halbstùndiger Ruderfahrt langten vvir am dem

Strande von dem S 25° O von Angadi hegenden Goréda an, das auf einem steilen Rùcken

Hegt, der in den See vorspringt und sich in siidlicher Richtung weiter fortsetzt (Fig. 169).

Dieser Rùcken wurde aus denselben roten Tonschiefern, wie sie auf Angadi anstehen, gebil-

det, doch hatten sie zu einem grossen Teile eine Umwandlung zu einem rote Tone erfahren.

JAMÛR-SEE

Fig. 169. Karte der Siidkiiste des Jamur-Sees.

Ausserdem beteiHgten sich an seinem Aufbau auch Sandsteine. Eine grosse Ûberraschung be-

reitete uns das Vorkommen von GeroUen eines Hornblendeandesits, deren Herkunft zu ermittehi

uns am folgenden Tage beschieden war. An der Westseite des steilen Felsen angelehnt, fanden

sich zwei mit Einkerbungen versehene Baumstàmme, die aïs Leitern dienten, mit deren Hùlfe

wir nach oben gelangten. Dort auf dem Plateau lag, inmitten von Gàrten, das aus 3 Hàusern

bestehende Dorf Goréda. Die Behausungen ruhten auf 3—4 m hohen Pfàhlen und besassen,

im Gegensatz zu denen von Angadi, Giebeldàcher. Nachdem wir einer derselben, in der uns

Kokosnùsse gereicht wurden, einen Besuch abgestattet hatten, setzten wir die Wanderung in

siidlicher Richtung fort und stiessen alsbald auf das einsam gelegene, etwas hohere Haus eines

ternatischen Hàndlers (Salanta ?), das aber verlassen gefunden wurde. Es gelang uns nicht zu

ermitteln, ob er aus Furcht vor uns das Weite gesucht hatte. Von der Hohe dièses Hauses hatte

man einen recht guten Uberblick iiber die nàhere und weitere Umgebung. Ostlich und westlich

dehnten sich Niederungen aus, von denen die ersterwàhnte einen z. Tl. bewaldeten Morast

darstellte. In S 80° W wurde das Dorf Gariau bemerkt und noch weiter gen W fand sich die

Ausmùndung des Sees in den Wa Udu. In N 60° W lag die Mundung des Wagani, in N 35° W
die zweite, aber kleine Insel, namens Aweri Piamé. In weiterer P'erne erhoben sich die zwischen

dem Nordufer des Sees und dem Geelvink-Busen liegenden Berge, wàhrend im Sùden, von

unserem Standpunkt aus, lediglich bewaldete Hiigel zu bemerken vvaren.

Nach dem Ufer zurùckgekehrt, traten wir um 2 Uhr die Heimfahrt an und landeten

reichlich eine halbe Stunde spàter wieder auf Angadi. Wir blieben zunàchst am Strande und

l) Van Nouhuys fand auf einer mit UE Beaufort gemeinsam unternommenen Ruderfahrt als grossie Tiefe 6'/e

Faden (11,7 m). Bei dieser Gelegenheit wurden erbeutet: Taxâtes chataraetis Ham. Buch sp. (Max Weiîer Nova Guinea 5.

p. 244—245) und Paludina laevigatn Bavay. (A. B.WAY. Nova Guinea 5. p. 272—273).
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suchten die 148 Schritte von der Landungsstelle entfernt, an der Westseite der Insel befind-

liche Salzquelle auf. In dem kleinen Becken, das einen Durchmesser von 40 cm und eine Tiefe

von 35 cm besass, bemerkte man ein lebhaftes Aufsteigen von Gasblasen die den Geruch von

Schvvefelwasserstoff verbreiteten. Es zeichnete sich ausserdem durch einen schwachen Salz-

geschmack aus und besass eine konstante Temperatur von 31° C, wàhrend diejenige des See-

vvassers zur Zeit unserer Anwesenheit 30° und am nàchsten Morgen 29° betrug. Das Niveau

des Beckens lag 2 dcm iiber dem Spiegel des Sees. Zwischen der Landungsstelle und der

Fig. 170. Das Dorf Gariâu am Jamur-See.

Quelle fanden sich ausschliesslich rote Tonschiefer. In nôrdlicher Richtung zuncichst stark

gefaltete Tonschiefer und darauf graue, ebenfalls gefaltete Kalkschiefer.

Der Hàndler HanaFI hatte sich tagsùber hinter Gariàu aufgehalten und zugleich die Auf-

merksamkeit gehabt, von dem in etwa Si5°0 von dort, 2 Stunden entfernt liegenden Berge

Mâmerèmi eine Flasche von dem an demselben entspringenden Sàuerling mitzubringen. Zugleich

hatte er auch eine Probe von dem in der Nàhe desselben vorkommenden Gesteine, einem

porosen Hornblendeandesit, eine Probe mitgebracht. Vermutlich befindet daher sich im Sùden

des Jamûr-Sees ein altes Vulkangebiet.
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A Den letzten Tag unseres Aufenthaltes (ii. August) benutzten vvir aile zusammen zu

einer Ruderfahrt nach dem sùdwestlichen und westlichen Teile des Sees. Zunàchst richteten

wir um 8' Uhr unseren Kurs nach dem siidwestlich von Angadi liegendem Dorfe Gariâu,

bei dem wir ' Stunden spàter landeten. Hinter dem ganz flachen Strande folgte unmittelbar

Wald, dabei zeigte sich ein allmàhliches Ansteigen des Terrains, das im Sùden in einem etwa

150 m hohen Hiigelriicken gipfelte. Das nur wenige Schritte vom Ufer entfernt liegende Dort

bestand aus 5 sehr àrmlichen Hùtten (Fig. 170), von denen eine ùberdies unbewohnt und

bereits ganz verfallen war. Unmittelbar westlich davon mùndete ein kleiner Bach, dessen Bett

trockèh und mit massenhaften AridesitgeroUen (Hornblende- und Biotit-Hornblendeandesit)

erfiillt war. An den Ufern fanden sich auch Anhàufungen von Andesitgrus. Gariâu war ein

unheimischer Ort, denn bosartige Moskitos, àhnlich denjenigen vom Urama, begannen an

dieser Stelle bereits in den Vormittagsstunden ihr Handwerk.

Nachdem aile bemerkenswerten Punkte angepeilt worden waren, setzten wir um 10

Uhr die Fahrt in einer nordlichen Richtung fort und landeten um 10 Uhr 37 Min. an der

Westseite des Sees. Wir bemerkten vom Landungsplatz aus, wie der Wagani, 10 m von uns

entfernt, vorbeirauschte und auch wie er, seine Ufer ùberflutend, sich weiter nordlich in den

See ergoss, um dort ein kleines Delta zu bilden. Wir lagerten zunàchst zum Verzehren des

mitgenommenen Friihstùcks, worauf die Boote sich einen Weg durch das Schilfgras nach der

eigentlichen Wagani-Mùndung, die unseren Blicken bisher verhùUt geblieben war, zu bahnen

suchten. Als wir nàher herankamen, bemerkten wir wie seine trùben Fluten sich zwischen den

Schlammbànken, die er selbst geschaffen hatte, in einem gekriimmten Laufe in den See wàlzte.

Der graue Schlamm entbehrte jeglicher Végétation, doch waren auf einer der Bànke Fussspuren

von Krokodilen zu bemerken. Nachdem abermals Peilungen verrichtet worden waren, begaben

wir uns nach dem kleinen, etwa i '/j km entfernt liegenden Eiland Aweri Piamé, das um
i2'/4 Uhr erreicht wurde. Es bildet einen 12— 15 m hohen, fast gânzlich mit zierlichem Bam-

busgebùsch bedeckten Hiigel. Seine Lange dùrfte in der NO—SW-Richtung etwa 100 m, bei

Kaketnako Malldo

Fig. 171. Aussicht von der Nordspitze von Angadi.

einer Breite von 20 m betragen. Von Bewohnern begegneten uns ausschiessiich zahlreiche

Moskitos und an der SO-Ecke fanden sich die bekannten roten Tonschiefer, aus denen die

ganze Insel zu bestehen scheint, im Anstehenden. Bald nach i Uhr erfolgte die Rùckkehr

nach Angadi.

Wàhrend der Nachmittagsstunden wurden noch Peilungen von der Nordspitze der Insel

aus vorgenommen, bei welcher Gelegenheit VAN NOUHUYS die obenstehende Skizze von den,

von dieser Stelle aus sichtbaren Bergen entwarf (Fig. 171). Bald nach Eintritt der Dunkelheit

stellte sich Regen ein, der wàhrend des ganzen Abends anhielt und noch im Laufe der Nacht
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wiederkehrte. Als wir uns aber in der Friihe des 12. August vom Lager erhoben, war schones

Wetter. Das Packen und Abkochen ging so pùnktlich von statten, dass bereits um 7 Uhr

1 1 Min. die Abreise in 3 Booten angetreten werden konnte. Da sich kein Lùftchcn regte,

konnte die Fahrt auf dem spiegelglatten Sec so rasch zuriickgelegt werden, dass wir bereits

um 7'/2 Uhr in die Schilfgraszone des Nordufers gerieten. Weiter gelangten wir, wie am 6.,

in dem Siminé, dessen Lauf wir aber ùber die Stelle hinaus, an der damais das Boot bcstiegen

worden war, folgten. Nachdem in W und NW gerudert worden, gewahrte man am linken

Ufer die Mùndung des Bàchleins Worumbuso. Darauf wurde nôrdlicher Kurs eingeschlagen

und um 9 Uhr 10 Min., also nach zweistùndiger Fahrt, der Nachen, mitten in einem sehr

morastigen Waldgebiet, in dem viele Sagopalmen ùppig gediehen, verlassen. Bei der Vertei-

lung der Trâgerlasten stellte sich heraus, dass die zur Bewàltigung derselben zur Verfùgung

stehenden Leute nicht ausreichten, weshalb wir ein paar mit Reis gefiillte Sàcke zuriickliessen

und sie dem Korano von Angadi, der uns ùbrigens auf dem Marsch zur Kùste begleitete, als

Gegengabe fur die uns erwiesene Gastfreundschaft schenkten.

Nachdem die Wanderung um g^j^ Uhr, auf der der unferne Kakemako in N 70° W
aufragte, zunâchst in N 40° W, der bald darauf W-Richtung folgte, angetreten worden war,

gelangten wir nach dem Durchwaten eines Bâches um 9 Uhr 41 Min. in ein unsàglich moras-

tiges Gebiet, durch das wir uns wàhrend der nàchsten 20 Minuten hindurchzwàngen mussten.

Zugleich waren wir inzwischen an dem Ostfuss des Kakemako, an dem sich eine Quarzit-

breccie anstehend fand, vorbeigelangt. Nach dem Verlassen des Sumpfes ging es in N 20° O
und darauf in N weiter, worauf wir uns um 10 Uhr 35 Min. zu einer kurzen Rast nieder-

liessen. Unser Pfad fùhrt uns in der Richtung N 30° O weiter, worauf um 11 Uhr 3 Min. der

in NO fliessende Bach Garudu, in dem zahlreiche GercUle eines schwarzen Tonschiefers lagen,

durchschritten wurde. Um 11 Uhr 53 Min. trafen wir an dem Bu Ama, aber an einer anderen

Stelle, an der er von uns am 6. August verlassen worden war, ein. Làngs seines Ufers wan-

dernd, kamen wir gleich darauf durch den dort einmùndenden, aus S 60° W kommenden Bach

Boiké, worauf der etwa 15 m breite Bu Ama durchwatet wurde. An seinem jenseitigen, linken

Ufer liessen sich um 12 Uhr aile Teilnehmer zu einer halbstùndigen Rast nieder. Nach dem Wie-

deraufbruch verliessen wir das Ufer in NO-Richtung, ùberschritten einen Kalksteinhùgel, dessen

Gipfel nach Ablauf von 6 Minuten erreicht worden war und trafen um 12 Uhr 40 Min. an

einem 6 m breiten, in S fliessenden Bâche ein, nach dessen Durchwaten N- und bald darauf

NW-Richtung eingeschlagen wurde. Achtzehn Minuten spàter befand sich zu unserer Rechten

der in S 60° O fliessende Naburu, worauf um i Uhr 12 Min. der 8 m breite Naburu, nach

Ablauf von 6 Minuten zum zweitenmale durchschritten werden musste. Als wir um l'^ Uhr

nochmals an diesen Fluss gelangt waren, wanderten wir in seinem Bett, das zahlreiche Gerolle

von Tonschiefer, Sandstein sowie Konglomerat enthielt, in nôrdlicher und bald darauf in nord-

ostlicher Richtung stromaufwàrts.

Nach einer, von i Uhr 35 Min. bis 2 Uhr 10 Min. wàhrenden Rast, ging es in NO
weiter, worauf uni 2'/, Uhr ein in SO fliessender Bach passirt werden musste, um endlich

wieder auf den Pfad zu gelangen, den wir am 6. August auf dem Hinwege eingeschlagen

hatten. Um 4 Uhr erfolgte die Ankunft am Bu Ama, an dem das alte Lager bezogen

wurde. Des Abends gegen 8 Uhr stellte sich Regenwetter ein. Wie der Korano von Angadi

bekundete, beschrieb der Bu Ama einen grossen Bogen in westlicher, darauf in sùdlicher und
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endlich in sudôstlicher Richtung, um schliesslich in den Jamûr-See zu gelangen. Der Naburu

war sein Nebenfluss.

Bei schonem Wetter wurde am 13: um 7 Uhr 11 Min. aufgebrochen, worauf 4 Minuten

spàter der kleine Bach Wakama durchwatet wurde. Um 7 Uhr 25 Min. ging es ùber den Jao

und standen vvir nach Ablauf einer Viertelstunde auf dem Gipfel des Hiigels Wakama. Der

gegeniiberhegende Bergrùcken war diesmal durch einen Nebelschleier unseren BHcken entzogen

und kurz nach 9^/.^ Uhr begann ein feiner Regen niederzugehen, der bald darauf zu einem

Gewitterregen ausvvachsen soUte. Um 9 Uhr 40 Min. war der Tawuru und um 10^/4 Uhr die

Unterkunftshùtten Murajab, in denen bis 11 Uhr 27 Min. gerastet wurde, erreicht worden.

Eine Stunde spàter ging es durch den mit grosser Gewalt dahin rauschenden Wati, worauf um
I Uhr 53 Min. bereits die Ankunft in dem frùheren Lager am Wagani erfolgte. Zu unserer

Ûberraschung fanden wir aber LORENTZ und VAN NOUHUYS, die die Vorhut gebildet hatten,

dort nicht vor. Auf der Suche nach ihnen begrififen, teilte ein uns begegnender Tràger mit,

dass sie nach Méré weitergegangen seien. Auf dem Wege dorthin kamen sie uns bereits

entgegen, da sie inzwischen selbst ihren Irrtum eingesehen hatten. Auf dièse Weise konnten

wir aber erst um 2^|^ Uhr unsere mùden GHeder in dem Lager hinstrecken. Der an diesem

Tage sehr lange wàhrende Regen hatte besonders zahlreiche Bkitigel aus ihren Schlupfwinkeln

herausgelockt. Einem dieser Tiere war es sogar geglùckt sich auf der Hornhaut eines Auges

des kleinen geraubten Mâdchens, das tapfer mit ausgeschritten war, festzusetzen. Es gelang

VAN DER Sande sehr bald sie von dem Parasiten zu befreien.

Zum Beschluss des Tages gingen DE Beaufort und VAN NoUHUYS auf den Fischfang

aus und es gelang ihnen mit Hùlfe der Tuba reiche Beute heimzubringen '). Leider stellte sich

bald nach Sonnenuntergang aufs neue heftiger Regen ein, der auch wàhrend der Nacht anhielt.

Auch am Morgen des 14. regnete es noch ununterbrochen weiter und mit einem wahren

Grauen entledigten wir uns unserer Nachtgewànder, um in die, vom vorigen Tage her noch

von Nasse triefenden Kleider zu steigen. Diesmal konnte def Aufbruch erst um 8 Uhr 10 Min.

erfolgen und der Weg bis zu den Hiitten von Méré wurde in 51 Minuten zuriickgelegt. Die

Waldpfade war ausserordentlich morastig und teilweise zu fliessenden Bàchen geworden, wàh-

rend der Wagani sowie der Méré stark angeschwoUen waren. Nach einem 25 Minuten wàhren-

den Aufenthalt bei den Hiitten, ging es auf dem bekannten Pfade weiter durch die Gàrten,

worauf N- und um 9 Uhr 40 Min. N 20° W-Richtung eingeschlagen wurde. Die auf dieser

Strecke durchschrittenen Bâche zeichneten sich durch die rote Fàrbung ihres im ùbrigen

klaren Wassers aus, so dass sie vermutlich einem Moorgebiet entstammten. Um 10 Uhr durch-

zogen wir ein mit weissen Quarzschottern ùbersàtes Waldgebiet, worauf um 9 Uhr 56 Min.

der Hùgel Worigono bestiegen und sein jenseitiger Fuss um 10 Uhr 19 Min. erreicht wurde.

Um 10 Uhr 51 Min. gelangten wir an den in S 70° O fliessenden Dâwawui, an dem

bis II Uhr 5 Min. gerastet wurde. Alsdann ging es durch den mit rotem Wasser erfùUten

Fluss, worauf er nach Ablauf von 5 Minuten zum zweitenmale erreicht wurde. Eine Krùmmung

war damit abgeschnitten worden und seine Stromrichtung nunmehr eine westliche geworden.

Wir setzten die Wanderung seinem rechten Ufer entlang fort, mussten aber um 1 1
'

.3 Uhr in

l) Sie umfasste die folgenden Arten : Pscudomiigil novae-guineae Max Weber, Rhombatractus afjiiiis Max Weber,

Melanotacnia Dumasi Max Weber, Apogon Sandei Max Weber, Synaptura villosa Max Weber, Eleotris mogurnda Richards,

E.urophthalmoides Blkr. und Gobius giuris Ham. Buch. (Max Weber. Siisswasserfische von Neu-Guinea. Nova Guinea 5. p. 208).
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den Fluss steigen, um stromabwàrts in den Jago [Wororâmi] zu gelangen. Die Stromung war

eine so starke, dass sie mich umzuwerfen drohte, doch kaum hatten unserc Papuajungen von

der Humboldt-Bai dies bemerkt, als sie einen langen Baumast ergrilTen, der von festcn Hàn-

den horizontal gehalten, eine ausgezeichnete Lehne abgab. Der Jago oder, wie er an dieser

Stelle bereits heisst, Wororâmi ist im Gegensatz zum Dâwawui kein Schwarzwasserfluss ').

Nach dem Durchwaten des Jago, ging es in nordlicher Richtung weiter, vvorauf wir

um 12 Uhr abermals sein Ufer erreichten. Wir durchschritten wiederum den Fluss und trafen

8 Minuten spàter in dem Dorfe Nagramùda ein, in welchem diesmal aile Bewohner anwesend

waren, die sich nach papuanischer Art den Luxus einer eigenen Sprache oder vielmehr Dialek-

tes leisteten, welcher Ubelstand dem Handel jedoch keinen allzugrossen Abbruch tat. Die aus

den Gàrten geholten halbreifen Papajas, deren Geschmack an denjenigen von Moorriiben

erinnerte, Bananen sowie Zuckerrohre fanden reissenden Absatz. Seit reichlich zwei Wochen

hatten wir, ausser einigen Kokosnùssen, keine Frucht zu sehen bekommen, welcher Mangel von

Weissen wie Eingeborenen in gleicher Weise schmerzlich empfunden worden war, so dass nach

der Qualitàt des Gebotenen denn auch nicht viel gefragt wurde. Nachdem einige von uns auch die

Behausungen durchstobert hatten, wurde um I2 Uhr 51 Min. die Wanderung lângs bekannten

Pfaden fortgesetzt. Um i Uhr 19 Min. kamen wir an dem frùheren Lager am Gubébé vorbei
;

um 2^/, Uhr trat eine Ruhepause von 10 Minuten ein, worauf um 3 Uhr die Ankunft bei den

Unterkunftshiitten am Bâche Krita, der diesmal reichliçhe Wassermengen mit sich fùhrte,

erfolgte. Wir schlugen dort unser Nachtlager auf, um am folgenden Morgen die Besteigung

des Bergrùckens mit frischen Kràften antreten zu konnen. Von der gleichen Absicht beseelt,

trafen im Laufe des Nachmittags und des Abends noch eine Reihe von Eingeborenen, zum

Teil in Begleitung ihrer Frauen, ein. Das Volkchen hatte es sich behaglich gemacht und ihre

unbefangene Unterhaltung, bei der die wohllautenden Altstimmen der Frauen auffielen, blieb

bis in die spàten Abendstunden in einem ununterbrochenen Fluss.

Am nàchsten Morgen wurde der Abmarsch um /'/^ Uhr angetreten und bereits eine

Stunde spàter hatten wir bei der Besteigung den Absatz des Mudu-Mudu, an dem sich die

Waldlichtung befand (s. oben p. 358), erreicht. Nach einer kurzen, 5 Minuten wàhrenden Rast

erfolgte die Ankunft auf der Passhohe um 8 Uhr 41 Min., wo abermals wàhrend weniger

Minuten gerastet wurde. Darauf begann der Abstieg und wurde um 9 Uhr die Stelle erreicht,

von der aus man, uber die Huamâgra-Bucht hinaus, das kleine Eiland Kabur erblicken konnte.
o

Nunmehr ging es rasch bergab, so dass wir bereits um lo'/j Uhr am Strande von Abu eintrafen,

wo uns VAN Weel und Varkevisser begrùssten. Das bereit liegende Boot brachte uns un-

mittelbar darauf nach der ^Zeemeeuw" zurùck. Vor dem Betreten der Schififstreppe glaubte ich

nichts Besseres tun zu konnen, als meine nàgelbeschlagenen, aber stark mitgenommenen Schuhe,

die so treue Dienste geleistet hatten, dem Meere anzuvertrauen. Ich soUte dièse Tat noch bitter

bereuen. Unser erster Weg auf dem Schifte galt sodann, wie leicht erklàrlich, dem Badezimmer.

i) Bereits im Jahre 1705 war es auf der Entdeckungsfahrt von Jacob Wfa'Land dem Orangkaja LoKMAN auf-

gefallen, dass das Flusswasser bei Kai an der Ostseite des Geelvink-Busens rot gefàrbt war. (F. Valentijn. Oud en

Nieuw Oost Indien 2. 1724, p. 216—217). Meiner Ansicht nach enspringen aile dièse Schwarzwasserfliisse in Torfmooren

oder durchfliessen sie wenigstens. Wir hatten bereits im Sinâi Merah, im Manikion-Gebiet, die Beobachtung machen kon-

nen, dass das Wasser voUstandig klar und von einer Triibung durch tonige Partikelchen nicht das Geringste zu bemerken

war (s. oben pag. 116).
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An Bord batte man mit grosser Sehnsucht unserer Rùckkehr entgegengesehen, da ein

jNIatrose wàhrend unserer Abwesenheit schwer erkrankt war. Van DER Sande konnte sehr

bald eine schwere Lungenentzùndung feststellen, die wenig Hoffnung auf Genesung gab.

Naclidcm wir auch an diesem Tage von mehreren Regengùssen bedaclit worden waren,

ruderten wir aile in spater Nachmittagsstunde nach dem „ Résident Bensbach", um uns von

Herrn VAN OosTERZEE, den Amtsgeschàfte noch wàhrend der nàchsten Tage in dieser Gegend

festhielten, zu verabschieden. Auch HaNAFI und Saihun, die uns so vortrefflich gefuhrt hatten,

sagten wir Lebewohl ').

Die im Bereiche des Jamur-Gebietes gemachte zoologische Beute setzte sich aus den folgenden

Arten znsammen : N'eitapus piikhelhcs Gould, Cicinnurns regius L. ^). — Lygosoma variegatum Peters,

Z. cyaniiruiii Less., L. baudinii Dura. &: Bibr., Varani/s salvadorii Peters & Doria, Caretiochelys insculpta

Ramsay — Typhlops inuItilineatus^chlQg., Python a/net/iystiz/tus Schneider, Tropidonotas ///ayri Giay ''). —
Rana papua Less., Plyla botilengeri Méb. ^). — Melanotaenia Diimasi M. Weber, Toxotes chatareus Ham.
Buch -— Afclaiiia denisonnietisis Brot., Hélix \^Papuina\ pallens Bavay, H. [Cristigibbd] tcrtilabia Less.,

H. \^Cristigibba\ corniciiliim Hombr. & Jacq., Naniim Foiiilloyi l^e Guillou, Scitala propiriçua Tapp. Ca:r\efn,

Liinnaca Lcssoni Desh. '^). — Colpodes Novae-Guincae Maindr., C. annulicornis Maindr. ^). — Porrhorrhynchus

dcpressus Rég. — Epilachna signatipennis Boisd., Solaiiopliila aniensis Crotch., Harmonia 8-maciilata F.,

Verania lineata Muls. Crotch. '"). — DcDiicstcs cadavcrinus F. "). — Katipiolus compergus Boisd. '^). —
Lacon gracilis Cand. '^). — Zeinioscs setosusScHnonî. '''). — Oiit/iophagns tctria^s Har. ''').— Aletriotia diomma

Boisd. — Rhyparida trilincata Bah', Rh. parvula Baly, Acsernia corallipes Gestro, Phyllocliaris cipicalis

Baly, Ph. bicincta Guér., Paropsides [Aparopsis] inarginata Ws., Oides rubra Boisd., Oides sp., Rhaphido-

palpa aruensis Ws., Aulacophora pygidialis Baly, A. papiiana Jac, Prasyptera antennata Jac, P. ufiifasciata

Jac, Sastra placida Baly, S. tnetallica Jac, .S. Mcijeri Ws., Galerucella Wallacei Baly, Dysiodus Beauforii Ws.,

Microlcpta tibialis Jac, Monolepta dcusta Ws., M. argutala Boisd., A^isotra oblitcrata Jac, Sutrea Wal-

lacei Baly, S. punctipcnnis Ws., Hispa Fabricii Guér. '^). —• Caccorhinns lateripictus Jord. ^^). — Odonto-

1) Ich fiihle mich verpflichtet an dieser Stella den ternatischen Hândlern, die iibrigens auch von Tidore und

andeien Inseln stammen, einige Worte der Aneikennung zu zollen. Es kann sein, dass manche von ihnen die Heimat

verliessen, vifeil sie etwas auf dem Kerbholz hatten, uns sind sie von unschatzbarem Waite gewesen. Ihre Angaben haben

sich stets von grosser ZuverlSssigkeit ervviesen und dabei waren dièse Leute stets htllfsbereit und, bekannt mit der Sprache

und Gepflogenheiten der Bewohner der jeweiligeh Landschaft, spielten sie die Rolle des ehrlichen Vermittlers. Sie sind,

und das moge man besonders im Auge behalten, iiberhaupt die Vermittler der europaischen Kultur auf Neu-Guinea, denn

ohne sie wurde das Eisen, ganz abgesehen von anderen Erzeugnissen, noch lange nicht seinen Weg tief ins Innere hinein

gefunden haben. Es ist nicht zu leugnen, dass dies auf Kosten der Paradiesvogel geschieht. Die Jagd auf dièse Vôgel

ganzlich zu untersagen, hiesse zugleich den Eingeborenen im Innern aile Kulturvverkzeuge vorenthalten, da sie ander-

weitige Gegenleistungen nicht zu bieten haben.

2) L. F. DE Beauforï. Birds from Dutch New Guinea. Nova Guinea 5. p. 397, 414.

3) Nelly de Rooy. Reptilien. Xbid. p. 377, 379, 380. 382, 383.

4) Th. W. van Lith de Jeude. Reptilien (Schlangen). Ibid. p. 519, 520, 523.

5) P. N. VAN Kampen. Amphibien. Ibid. p. 164, 175.

6) Max Webek. Siisswasserfische von Neu-Guinea. Ibid. p. 208. Ausserdem die oben (p. 376) erwahnten Fische.

7) A. Bavay. Mollusques terrestres et fluviatiles. Ibid. p. 275, 281, 283, 284, 286, 288.

8) Maurice Mainuron. Carabidae. Ibid. p. 296—297.

9) M. Régimbarï. Dytiscidae, Gyiinidae et Hydrophilidae. Ibid. p. 22.

10) J. Weise. Coccinellidae. Ibid. p. 305—306.

11) A. Grouvelle. Clavicornia et Dermestidae. Ibid. p. 565.

12) Richard Zang. Pasalini. Ibid. p. 25.

13) Edouard Fleutiaux. Elateridae. Ibid. p. 31.

14) H. von Schônfeldt. Brenthidae. Ibid. p. 35.

15) H. VON ScHONFELDT. Cethonini und Coprini. Ibid. p. 29.

16) F. Spaeth. Cassididae. Ibid. p. 38.

17) J. Weise. Chrysomelidae. Ibid. p. 311, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 324, 325, 326, 328,333.

18) Karl Jordan. Anthribidae. Ibid. p. 351.
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machus ruficeps F. Sm. subsp. cephnlotcs F. Sm., Solciiopsis ^ei/iiiiafa F. subsp. nifa Jerd. var. fusca Emery,

Crematogaster irritabilis F. Sm. var., C. inesoiiotalis Emery, Irii/o»iyri/iex niurimis Emery, Polyrhachis

beauforti Emery, P. mucronata F. Sm., P. scxspinosa Latr. '). — Eitagatliis papua Camer., Irabatha albi-

spina Cam., Mygniniia aspasia Smith, Sphcx ninbrosus Christ., Stiztis papuaiuis Camer. ^). — Antlwphora

zonata F., Trigona p/anifroiis Sm. '*). •—
• Papilio liclena papiicnsis Wall., P. polydorus godartiamis Luc,

P. aiiibrax Bsd., P. aegciis orinemis Guér., P. aristciis parmatiis Gray, Mycalesis mucia Hew., Proihoe

nmldcri Voll. ''). — Mansonia unicolor Theob. (?), Tanytarstis sp., Evasa pictipes Big., Agoiwsoina benedictum

Walck., A. splcndidum v. d. VV., Psilopiis signatipcnnis de Meijere^), Eristalis muscoides \^3\ck., E.resohiius

Walck., Parcxorisia papuana de Meijere, Lucilia sp., Pyrellia sp., Ncopollcnia papua Guér., N. variegaia Big.,

Neriiis sp., Eiiprosopia bilincata de Meijere — A^eurotheiuis siigiiiatizans Fabr., N'. dccora Brauer, Gyiia-

cantha roseiibergii Brauer, Neurobasis chincnsis australis Selys, Rhinocyplia liiicta Rambur, Caconcura sp.').—
Chelisoches pulchripennis Borm., Ch. morio Fabr. sp. — Proiuachiis de iiieijerci Br., P. inuticus Br.,

P. obrutus Br., Eurycantha rosciibergi Kaup. — Ethinostigiiiiis platycephahis Newp. sp., Orihomorpha
i^Helicorthomorpha) or^/togo/m S'ûv. s\:)., Dinematocricus strobilus Att., D. hermobius kW.. '"). — Ihalonius iinpu-

'dens Lom. '^). — Storena BeaiiforHi Kvl\cz., Argyrodes argcn teolus Knlcz., Tetragnatha ??iai>dibulata\Na\ck.,

T. rubiventris Dolesch., T. papuana Kulcz., Orsiinome Lorentzii Kulcz., Leucaiige grata Guér. sp., Z. pa-

puana Kulcz., Z. granuîata Walck. sp., L. celebesiana Walck. sp. ?, Z. ventralis Thor. sp., Nephila pictitho-

rax Kulcz., Argiope crcnulata Dolesch. sp.. A. picta L. Koch, A. picta var. goi-gonea L. Koch, A. picta

var. principalis L. Koch, A. aetherea var. conjuncta Kulcz., Cyrt/wp/iora Beccarii Thor. sp., Cyclosa insu-

lana Costa sp., C. bifida Dolesch. sp. var. macrura Thor., Araneus Jlavisternis Thor., A. Gcstroi Thor. sp.,

A. siviillimus Kulcz., Gasteracantha taeniata Walck. sp., G. papuana Thor., G. crucigera Bradl., G. crepi-

dophora Cambr., G. similis Kulcz., Scephanopsis cristipes Kulcz. ''-'). — Sciulus novae-guineae Onàem., Micfo-

ihrombidiuin ivichmanni Oudem. '''), Tyroglyphus dimidiatus Herm. sp., Liinnesia janiurensis Oudem. —
Pheretitna \Parapheretinia'\ Beaufortii Cogn. '^).

Unsere Abfahrt nach Manokwari, ani Morgen de.s i6. August, erlitt zunàchst dadurch

eine Verzogerung, dass der erkrankte Matrose des Nachts uni 3 Uhr gestorben war. Bereits

bei Tagesanbruch war in der Nàhe des Strandes ein Grab gegraben worden, worauf die Be-

stattung unter der Leitung von GUICHERIT, der zu ^iesem Zweck Galauniform angelegt batte, nach

mohammedanischem Ritus erfolgte. Eine zvveite Verzogerung entstand dadurch, dass der Stations-

dampfer, der vorher unter Dampf gegangen, uni Hiilfe signalisirte, da er auf ein Riff geraten

war. Als die „Zeenieeuw" jedocli uni 9 Uhr an den Tatort gelangte, war es deni ^Résident

Bensbach" mit der inzwischen eingetretenen Flut gelungen, von selbst wieder abzukommen.

Da es Herrn VAN OosTERZEE daruni zu tun war, dass sofort eine Untersuchung vorgenoni-

men wùrde, dampften beide Schiffe nach Kwatisoré, wo sie uni 1 1 Uhr vor Anker kamen.

1) C. Emery. Formicidae. Nova Guinea 5. p. 531—532.

2) P. Cameron. Hymenoptera. Ibid. p. 46, 47, 55, 56, 58.

3) H. Friese. Hymenoptera Ibid. p. 354, 356.

4) J. Rôber. Lepidoptera. Rhopalocera. Nova Cuinea 13. p. 43, 44, 46, 49.

5) Siehe Nova Guinea 9. p. 339.

6) J. C. H. DE Meijere. Diptera. Nova Guinea 5. p. 68, 70, 74, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92.

7) H. W. VAN DER Weele. Neuropteioidea. Ibid. p. 385, 386 387.

8) Mai.coi.m Burr. Dermatoptera. Ibid. p. 10.

9) C. Bkunner VON Wattenwvl. Phasmidae. Ibid. p. 13, 15.

10) Cari, Graf Attems. Myriopoden von Neu-Guinea. Ibid. p. 569, 570, 581, 5S2.

11) J. C. C. LoMAN. Opilioniden aus Neu-Guinea. Ibid. p. 3—4.

12) W. KULCZINSKI. Spinnen aus Neu-Guinea. Ibid. p. 430, 438, 445, 446, 451, 454, 437, 458, 461, 462, 469,

471, 475, 478, 479, 481, 486, 491, 492, 494, 496 497, 515.

13) Siehe Zoolog. Jahibiicher. Suppl. 14, Heft l. Jena 1912, p. 9— 13.

14) A. C. OUDEMANS. Acaii. Nova Guinea 5. p. lOI, 106, Il 2, 136— 137.

15) L. C0GNETTI DE Martus. Oligochaeta. Ibid. p. 558— 560.
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Wàhrend unsere hochsten seemànnischen Saclikundigen sich nach dem Stationsdampfer be-

gaben, an dem sie Icdiglich eine unbedeiitende Beschàdigung der Kupferbekleidung festzu-

stellen verinochten, fuhren DE Beaufort und LORENTZ nach dem Ort, um sich einen sogen.

Bergkasuar anzusehen, der dorthin gebracht und in das Eigentum des Herrn VAN OOSTERZEE

ùbergegangen war. Es war ein noch junges Tier und, sovveit dies an Ort und Stelle mogHch

war, konnten an demselben keine neuen spezifischen Eigenschaften erkannt werden '). Nach-

dem samtliche Teilnehmer sich wieder an Bord eingestellt hatten, dampfte die „Zeemeeuw"

in der Mittagsstunde aus der Kwatisoré-Bucht.

Aïs wir in der Friihe des \j. das Deck betraten, lag das Arfak-Gebirge bereits vor

unseren Augen ausgebreitet und fiel der Anker um 7 Uhr 20 Min. in der Doré-Bai, in der wir

den Kreuzer „Java" antrafen, der seit dem Jahre 1887 so manche Fahrt nach den Gewàssern

von Neu-Guinea unternommen hatte '^). Diesmal war ihm die Aufgabe zuteil geworden eine»

Untersuchung an der Siidkiiste von Japèn vorzunehmen wegen einiger von Eingeborenen in

der Gegend von Ansus veriibter Ubeltaten, darunter den Mord zweier ternatischer Jàger

Auf Wunsch des Kommandanten Kapt. Leutn. H. J. T. MiCHELHOFF, der gern die Gelegen-

heit einer raschen Befôrderung seiner amtlichen Berichte nach Batavia wahrnehmen woUte,

blieben wir noch bis zum folgenden Morgen vor Manokwari liegen.

Nachdem wir zunàchst unseren frùheren Reisegefàhrten, den Kontrolleur P. E. Moo-

LENBURGH aufgesucht hatten, um Abschied von ihm zu nehmen, begaben wir uns in die

Behausung des Herrn VAN OoSTERZEE, in der wir die von ihm am Mamâpiri gesammelten

und uns geschenkten Ammoniten in Empfang nahmen.

Auf dem Schifte war es tagsùber ein ewiges Kommen und Gehen und besonders hes-

sen es zahh-eiche Eingeborene sich nicht nehmen aus unserer Anwesenheit Vorteil zu ziehen,

indem sie die Erzeugnisse ihrer Kunstfertigkeit an den Mann zu bringen suchten. Man hatte den

Eindruck, als ob infolge des zunehmenden Verkehrs sich eine Art Fremdenindustrie heraus-

gebildet hatte, wie dies z. B. mit den aus Stein geschnitzten Korwaren, die man in dieser

Form in friiheren Zeiten nicht kannte, der Fall war.

Da unser Aufenthalt in der Doré-Bai jedesmal nur kurze Zeit gewahrt hatte, so war die Zabi der dort

von den Mitgliedern der Expédition fur die zoologisehe Sammknig erbeuteten Objekte keine grosse. Sie

wiirde ergcïnzt durch diejenigen, welche der Missionar J. L. van Hasselt in Mdnsinam uns schenkte. Der

grôsste Teil der Sammlung rûhrt dagegen von dem javanischen Diener von P. E. Moolenburgh her. Die

Namen der bis jetzt bestimmten Tiere sind: Mus Bj-ouiiii .\\ï,to\\, PJialanger orien/a/is FaMus '), Den-

drolagus sp. ^). — Mcrops oniatus Lath., Ptilotis analoga Rchb., P. versicolor sonoroides Gray, Cinnyris

frenatus S. MillL, Dicaeum pectorale S. MûlL — Gymnodactylus viartnoraius Kuhl, Hemidadylus frcna-

tiis Dum. et Bibr., Gonyocephalus dilophtis Dum. et Bibr., Lygosoina jobiense A. B. Meyer, L. smaragdi-

71111/1 Lesson, L. fuscum Dum. et Bibr., L. rufescens Shaw, Varanus salvadorii Peters et Doria'). — Tro-

1) L. F. DE Beaufort. Verslag der werkzaamheden op Zoologisch gebied. Maatsch. ter bev. van het Natuurk.

Onderzoek der Nederl. Koloniën. Bull. N° 47. 1903, p. 21.

2) Nova Guinea 2. 2. 1912, p. 426—432, 503, 504, 561—563, 624, 738—739, 794—795-

3) Jaarbaek van de Kon. Nederl. Zeemacht 1902—3. 's Gravenhage 1904, p. 357—358.

4) F. A. Jentink. Mammals. Nova Guinea 5. p. 368, 370.

5) L. F. DE Beaufort. Maatsch. ter bev. van het Natuurk. Onderz. der Nederl. Koloniën. Bull. N" 44.

1903, p. 21.

6) L. F. de Beaufort. Birds from Dutch Nevi^ Guinea. Nova Guinea 5. p. 40S. 417, 4T9, 420.

7) Nelly de Rooy. Reptilien. Ibid. p. 375, 376, 377, 378, 380, 382.
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pidonotus mayri Gray, Enygriis aspcr Giinther, Stegonotiis modesiiis Schlegel, Acanthophis antarcticiis Shaw ').—
Hyla dolichopsis Cope "'). — Tricondyla apiera Oliv., Thcrates basalis Dej., Cicindela funeraia Boisd.,

C. hinocens W. Horn — Morion longipennis Putz., Copiodera oxyptera Chaud. ''). — Dactylosteniuiîi

dytiscoides F. ^). — Platysoiua cinptuiii Mars — Epilachna Biroi Ws., E. sigiiatipcnnis Boisd., E. doryca

Boisd., E. 26-puiictata Boisd., Cliiloiiieiies 6-inaculata F. ab. unifasciafa Ws. — Carpophihis diviidia-

tii'i Er. ^) — Oryctoderus latitarais Boisd., Scapanes ausiralis Boisd. ^). — Katipiolus compergus Boisd.,

Cetejus imbecillis Kuwert'"). — Chrysodcina Lottini Boisd., Cyphogastra foi'eicollis H. Deyr., Chrysobothris

nigroviolacea H. Deyr., Belionota aeiiea H. Deyr. "). — Lacoii ivipressus Cand. '^). — Pyrophanes appeiidi-

ciilata Ern. Oliv. '^). — Xylopsociis capucinus Fabr., X. castaneoptcnis Fairm. '''). — Poecilopharis Emilia

White, Glycyphaiia Monickci Gestro '^). — Phloeops platypcjinisM.ontxo\vi. "'). — Rhyparida fasciata Baly,

Rh. iibialis Baly, Rh. tcnniiiata Jac, Rh. panni/a Baly, C/ia/coniela viridipennis Weise, Phyllocharis bi-

cincta Guér., Oides Jacobyi Duviv, O. Siwsi^^^nata Boisd., Oides sp., Rhapidopalpa arucnsis \Vs., Aulacophora

Boisduvali Baly, A. bicincta Mont., A. py^/dialis Baly, A. aculeata Ws., A. papiiana Jac, Prasyptcra cly-

peata Jac, Monolepta proba Ws., Siitrea Wallacei Baly, S. dimidiatipennis Jac, Psylliodes sp., Oxycephala

speciosa Boisd. '^). — Aspidomorpha ad/iacrens Fabr., Meiriona Holmgrcni Boh. subsp. muliicolor Blackb. '^).—
Orysstis trifasciatiis Cameron, Evania dc-Meijcrci Camer., Sicp/ianus malayanus Camer., Euagathis fusci-

pennis Camer., Agathis alboUiieata Camer., Sdlbinn splendidiiin F., Pentachrysis papuana Camer., Hepta-

chrysis Novac-Guincae Camer., Diclis iiianokivaricnsis Camer., Macromeris iridipeniiis Smith, Salins fcrru-

gi7ieiis Srnilh, Pompilns maiiokwarioisis Camer., Sceliphron Bruyiiii Maindron, Sphex u/nbrosiis Christ,

Cerccris papuana Camer., Vcspa cincta F. Rasse affinis F., Polistratus carinisaiiis Camer., Polistes iiiar-

ginalis F. forma inacidipcnnis Sauss., P. marginalis F. var. synoecus Sauss., P. malayanus Camer., P. albo-

balteatus Camer., /caria spilos/oma Camer., /. irritata Smith, Rhynchium haeinorrhoidale Fabr. Rasse,

médium Maindr., Rh. haemorrhoidalc Rasse pcrcentissium Sauss., Eiimenes spilonotiis Camer., E. arcuatus

Fab. — Ctenoplectra c/talybaea ?>m., Crocisa quartinac Gnhoà.., Megachilc lackcsis ?>m., M. nidulator'èm.,

Trigona planifrons Sm. ^''). — Pachycondyla \_Brof/ioponc)-a^ incisa Emery, Euponcra \^Pseudoponej-a\ stigma

F. var. qtiadridentata F. Sm., Odontomachus hacmaioda Lin., O. rujiccps F. Sm. subsp. cephalotes F. Sm.

var. fusca Emery, O. iiigriccps F. Sm., Pris/omyrmcx parumpunctatus Emery, Monomorium floricola Jerd.,

Crematogasicr irritabilis F. Sm. var., Phcidole occanica Mayr, Plagiolcpis longipes Jerd., Pseudolasius bre-

viceps Emery, Oecophylla smaragdina F. subsp. subnitida Emery, Camponoius reiicvlatus Rog. subsp. bedoti

Emery, C. quadriceps F. Sm. var. natta Emery, C. vitreus F. Sm., Polyrhachis sericata Guér., P. 7-elucens

Latr. subsp. litigiosa Emery, P. Mayr var. Emery, P. melpomcnc'EmQVY, P. albertisiY^ratry ^^).—
Papilio aegeiis ormenus Guér., Danaida juventa turncri Btlr., Hcstia d'urvillci iiike Fruhst., Taetiaris

1) Th. W. van I.nn de Jeude. Reptilien (Schlangen). Nova Guinea 5. p. 522, 523, 525, 530.

2) P. N. V.A.N Kampen. Amphibien. Ibid. p. 171.

3) W. Horn. Cicindelidae. Ibid. p. 19. 20.

4) M. Maixdron. Carabidae. Ibid. p. 295, 299.

5) M. Régimbart. Dytiscidae, Gyriuidae et Hydrophilidae. Ibid. p. 22.

6) G. Lewis. Histeridae. Ibid. p. 301.

7) J. Weise. Coccinellidae. Ibid. p. 305, 306.

8) A. Grouvei.le. Clavicornia et Deimestidae. Ibid. p. 565.

9) G. J._Arro\v. Lucaniidae and Scarabaeidae p. p. Ibid. p. 28.

10) Richard Zang. Passalini. Ibid. p. 26.

11) Ch. Kerremans. Buprestidae. Ibid. p. 303.

12) Ed. Fleutiaux. Elateiidae. Ibid. p. 31.

13) Ernest Olivier. Lampyiidae. Nova Guinea 9. p. 422.

14) Pierre Lesne. Bostrychidae. Nova Guinea 5. p. 34.

15) H. VON Schonfeldt. Cetonini und Coprini. Ibid. p. 29.

16) Kari. Jordan. Anthribidae. Ibid. p. 351.

17) J. Weise. Chrysomelidae. Ibid. p. 311 -314, 316, 317, 31S, 319, 326, 328 330, 331.

18) F. Spaeth. Cassididae. Ibid. p. 37, 38.

19) P. Cameron. Hymenoptera. Ibid. p. 41, 42, 43, 45, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65.

20) H. Friese. Hymenoptera. Ibid. p. 354—356.

21) C. Emery. Fonnicidae. Ibid. p. 531—532.
^
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cafops lareita Fruhst., Hypoliiunas Iwliiia S., Cupido euchylas Hbn. — Sciara sp., Plecia sp., Ceratopo-

gon giiHipcnnis de Meijere, Sargits albopilosiis de Meijere, Negrifomyia maculipciinis Macq., Ptilocera fas-

tuosa Gerst., Exoprosopa doryca Boisd., Argyranweba distigina Wied., Matra Kurbiiiyi Dolesch. = M. tincta

de Meijere (Nova Guinea J), p. 332), Maira sp., Omiuatins suffusus v. d. Wulp, Agouosoma bcncdictuiii

Walck., Psilopus kiicopyguni de Meijere (s. Nova Guinea î), p. 339), Paragus airains de Meijere, Sarco-

phaga sp., Coinpsomya dux Esch., Licciiia sp., Pyrellia %\)., Spiiogasicr ann u/aia Stein?, S. signi^cans Wa.\ck.?,

Spilogasier sp., Lamprogaster basalis Walck., Sienopterina uniiiiacn/aia Kertész, Angiiiila cyanea Guér. —
Pantala flavescens Fabr., Zyxomvia obtusuin Albarda, Ortheirum sabiiia Drury, Rhinocypha tincia Rambur

,

Idiocneiiiis bidentaia Selys, Argiolestes obscura Selys, Telebasis sp. — Labia pukhriccps Bormans, L. sicaria

Biirr. (?) *). — Promachus dorcyanus Bâtes, Dimorphodes caienulatus Redt., D. prosiasis Westw., Graeffea

rosea Stoll. — Scolopendra subspinipcs Leach, Eihmosiiginus plalycephahis Newp. sp., Orphnacus brevi-

labiatus Newp. sp., Agasirophus criniiiis Atteins, Trigoniiilus andropygiis Atteins, Rhiiwcricns adipaiiis

Karsch sp. — Gragclla albcriisii Thor., Ibalonius iiiipiidens Loin. '). — Anisolabis annulipes Lucas"). —
Sineringopus elongaiiis Vins, sp., Tcutana snbannulaia Kulcz., Teiragnaiha gracilis Stol. sp., Leucauge grata

Guér. sp., L. granulaia Walck sp., Nepinla iiiaculaia F. s|). var. Novae Guineae Strand, Argiope creiuiiaia

Dolesch. sp., A. picta var. gorgoiiea L. Koch, A. act/ierca var. confusa Kulcz., Gca subarinaia Thor., Cyr-

thophora exanihcmaiica Dolesch. sp., C. cicairosa Stol. sp., Acusilas coccincus E. Sim., Gasieracaniha Théisii

Guér., G. criicigcra Bradl., Cyriarachne xanihopyga Kulcz. '^). - Celacnopsis Webtri Oudem., Ainblyomma

scaevola Oudms. — Chordodes Modiglianii Camer. ").

In Manokwari was es gewesen, \vo unser Fuss zum erstenmale den Boden New-Guineas berùhrt

hatte und in Manokwari soUte es sein, wo wir uns von der grossen Insel verab.schieden sollten. Ein kurzer

Riickblick auf die Landschaft Doré môge daher am Platze sein. Die Doré-Bucht bietet bei Manokwari

die sicherste Reede in dem niederlândischen Anteil von Neu-Guinea und da sie zu jeder Jahreszeit zugâng-

lich ist, darf es nicht Wunder nehmen, dass der Ort zu allen Zeiten ein wichtiger Handelsplatz gewesen

ist. Merkvviirdigerweise ist er den Europaern jedoch erst sehr spat bekannt geworden und Jacob Wevland,

der erste Erforscher des Geelvink-Busens, fuhr 1705 an ihm vorbei, so dass er auch sonst schwerlich etwas

von ihm in Erfahrung gebracht haben wird. So war es denn Thomas Forrest, dem ersten Besucher, vor-

behalten geblieben, die ersten Aufzeichungen zu machen. Wahrend seines, vom 27. Januar bis 18. Februar

1775 wâhrenden Aufenthaltes vermochte er festzustellen, dass Chinesen und Malaien von Ternate aus

regelmâssige Fahrten dorthin unternahmen und es war ja auch sein Begleiter, der Hadji Umar, gewesen,

der auf seiuem Zuge die RoUe eines Fûhrers gespielt, ihn auf das Vorkommen von Muskatnussbâumen

aufmerksam gemacht hatte und auch sonst in der Landschaft gut bekannt war. ^^'ie weit dièse Handels-

beziehungen zuruckreichen, lasst sich allerdings nicht einmal anniihernd feststellen. Nur soviel ist sicher,

dass das Eisen nicht allein in Doré langst bekannt war, sondern sogar seinen Weg bis in das Arfak-Gebirge

gefunden hatte. Es legt Zeugnis von der Intelligenz der Doréer ab, dass sie die Arfaker in erhohtem Masse

dadurch von sich abhangig zu machen wussten, dass sie ihnen die eisernen Werkzeuge nicht verkauften,

sondern nur gegen eine jahrliche Abgabe von Nahrungsmitteln ûberliessen. War also ein Messer verschlis-

sen oder verloren gegangen, so erhielt den Inhaber ein neues, womit der Vertrag ununterbrochen weiter-

lief. Wie Forrest vveiter berichtet hatte, tauschten die Doréer von den Chinesen Messer, Belle u. a. eiserne

Werkzeuge, blaue und rôle Zeuge, sowie chinesische Glaswaren gegen Skiaven, Massoirinde, Ambergris,

1) J. RÔBER. Lepldopteia. Rhopalocera. Nova Guinea 13. p. 43, 45, 47. 48, 50.

2) J. C. H. DE Meijere. Diptera. Nova Guinea 5. p. 68, 69, 73, 75, 78, 80, 82, 85. 88, 90, 93.

3) H. W. VAN DER Weei.E. Neuropteroidea. Ibid. p. 385—388.

4) Malcoi.m Burr. Dermatoptera. Ibid. p. lo.

5) C. Brunner vo.\ Wattenwvl. Dermatoptera. Ibid. p. 13, 15.

6) Carl Graf Attems. Myriopoden von Neu-Guinea. Ibid. p. 568, 569, 574, 577—578.

7) J. C. C. Lomax. Opilioniden aus Neu-Guinea. Ibid. p. 4.

8) Maixolm Burr. Dermatoptera. Ibid. p. 9.

9) W. KULCZINSKI. Spinnen aus Nord-Neu-Guinea. Ibid. p. 436, 444—445. 454, 458, 464, 471, 475—479,

493—496, 503—504.

10) A. C. Oudemans. Acari. Ibid. p. 122— 123, 130— 131.

11) L. Camerano. Gordiens. Ibid. p. 541.
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Tripang, Schildpatt, Perlen, schwarze und rote Loris, Paradiesvôgel usw. und Muskatiiusse ein, wahrend

die Cerammer Eisenwaren im Austausch gegen Massoirinde lieferten

Nachdem einmal das Eis gebrochen war, konnte es nicht fehlen, dass die Doré-Bai auch von

anderen aufgesucht wurde. Wie frùher bereits geschildert war das Unternehmen von Forkkst ergeb-

nislos verlaufen, weil die Kolonie auf der Insel Banguey, nach der die mitgenommenen Muskatniissbaiim-

chen ûberfûhrt werden sollten, wahrend seiner Abwesenheit zerstôrt worden war. Der Abenteurer John
Hayes batte im Jahre 1793 den Faden wieder aufgenommen, im Gegensatz zu seinem Vorganger aber

nicht die Gewûrzbaume verpflanzen, sondern an Ort und Stelle kultiviren wollen. Er hatte der sehr bald

wieder zu Grunde gehenden Kolonie den stolzen Namen New Albion gegeben

Wahrend es zu der Zeit von Forrest den Hollândern auf Ternate noch verboten gewesen war

nach Doré Handel zu treiben, wurde es Laurens Harmansz 1795 gestattet eine Fahrt dorthin zu unter-

nehmen, die anscheinend zunachst keine Nachfolge fand *). Nahere Mitteilungen hat man dagegen in

den folgenden Jahrzehnten den franzosischen Expeditionen zu verdanken. L. I. Duperrev fôrderte die

Kenntnis von der Doré-Bai dadurch, dass er wahrend seines Aufenthaltes vom 26. Juli— 5 August 1824

eine ausgezeichnete Karte anfertigen liess ^). Erst J. Dumont d'Urville, der am 25. August 1827 dort

eintraf, berichtete eingehend ûber das Leben und Treiben der Einwohner Wir erfahren, dass zu seiner

Zeit das Handelsmonopol von den Doréern gegenùber den Arfakern noch strenge gehandhabt wurde. Ûber
den Verkehr mit malaiischen und anderen Hiindlern bringt man dagegen nichts in Erfahrung. Der Sultan

von Tidore erhielt damais noch seinen jahrlichen, in Sklaven, Schildpatt, Paradiesvôgeln, Wachs usw. be-

stehenden Tribut '').

Wann europaische Handelsschifie, Schoner, die von Ternate aus nach der Doré-Bai und anderen

Platzen in den Geelvink-Busen gelangten, mit ihren Fahrten begannen, dûrfte kaum noch mît Sicherheit zu

ermitteln sein. Jedenfalls ist ihre Anwesenheit im Jahre 1835 durch Thomas Jefferson Jacobs, der an der

zweiten Fahrt von Benjamin Morrell teilnahm, sichergestellt. Er traf namlich in Doré den Schoner

„Sirius" an, der im Auftrage von „Daton" und „D.\venbody" dort Handel trieb Mit dem erstgenannten

ist der Kapitan Thomas Deighton gemeint und mit dem letztgenannten M. D. van Duivenbode, der

bereits zu jener Zeit ein vermôgender Mann in Ternate war und dort gleichsam das Monopol fur den

Handel nach der Nordkûste von Neu-Guinea besass. Deighton wird zum erstenmale im Jahre i829 erwâhnt,

und wir wissen von ihm, dass er Jahrzehnte lang Handelsfahrten, besonders auf der Bark „Rembang" im

Gebiete des Geelvink-Busens (Mânsinam, Ron, Ansus) unternommen hatte Ihm folgte G. J. Fabritius, der

wahrend der Jahre 1852—53 sogar als Agent ftir van Duivenbode sich zu Jendé auf der Insel Ron nieder-

gelassen hatte Wie lange er tâtig gewesen ist, weiss man nicht. Zum letztenmale wurde seine Anwesenheit

auf Neu-Guinea im Jahre 1863 gemeldet "). Wichtig sind seine Mitteilungen ûber die Handelsverhaltnisse an

der Doré-Bai, deren Wiedergabe man A. Goudswaard zu verdanken hat. Der Handel wurde damais aus-

geûbt von Europâern, Makassaren, Bugis, Ambonefti, Cerammern u. a., die ihre Fahrten im November,
also mit beginnendem Westmonsun, antraten und sich zur Riickfahrt im Mai, also nach Eintritt des Ost-

monsuns, anschickten '-). Die eingefûhrten Waren bestanden besonders in blauen Baumwollenzeugen,

Messern, Beilen, blauen und weissen Glasperlen und ferner Tellern, Schùsseln, Tôpfen, kleinen Spiegeln

usw, die gegen Massoi, Paradiesvôgel, Tripang, Schildpatt ausgetauscht wurden. Man erhâlt einen Begriff

von dem ungeheuren Gewinn, den dieser Handel abwarf, aus den folgenden Beispielen. Fin- einen Pikul

1) A Voyage to New Guinea and the Moluccas. London 1779, p. 106.

2) Nova Guinea 1. 1909, p. 227.

3) A. WiCHMANN. Nova Guinea 1. 1907, p. 275; 2. 2. 1912, p. 819.

4) A. Haga. Nedeilandsch Nieuw-Guinea. 1. Batavia 1884, p. 348.

5) Voyage autour du Monde sur la corvette La Coquille. Hydrographie Paris 1827. ,\tlas pl. 35.

6) Voyage de la corvette l'Astrolabe. Histoire du Voyage 4. Paris 1832, p. 578—612.

7) L. c. pag. 607.

8) Scènes, Incidents and Adventures in the Pacific Océan.... New York 1844, p. 314.

9) A. Wichman.N'. Nova Guinea 2. l. 1910, p. 78, Anm. l.

10) J. PlJNAPPEL. Eenige bijzonderheden betrelTende de Papoea's van de Geelvinkbaai. Bijdr. t. de T. L. en

vk. (i) 2. 1854, p. 371—383-

11) Berigten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging 4. 1863, N'' 10, p. 3.

12) A. Goudswaard. De Papoewa's van de Geelvinksbaai. Schiedam 1863, \k 47.



384

Tripang '), der in Makassar mit 80, 90 und selbst bis 125 Gulden bezahlt wiirde, erhielt der Papuane
3—4 Stûcke blaues oder schwarzes Baumwollenzeug im Werte von 3'/2—4 fl. Fur ein Stiick Baumwollen-

zeug und einige Schnùre Glasperlen erhielt man Schildpatt im Werte von Hunderten von Gulden.

Besonders gewinnbringend war aber die Massoirinde. Fur 6 Teller oder eine ahnliche Ware im Werte von

2 Û., erhielt man i Pikul, der in Makassar und Surabaja mit 33— 35 fl. bezahlt wurde ^).

Ein fur die Doré-Bai bedeutsames Ereignis vollzog sich im Jahre 1855. Am 5. Februar trafen nâm-

lich dort G. W. Otïow und J. G. Geissi.er ein, die vom Gossnerschen Missionsverein in Berlin ausge-

sandt worden waren, uni die Lehren des Christentum den Papuanen zu verkûnden. Die Grûndung dieser

Mission hat eine lange Vorgeschichte, da die erste Anregung dazu bereits in den vierziger Jahren des

vorigen Jahrhunderts von dem Pfarrer O. G. Heldring in Hemmen (Prov. Gelderland) ausgegangen war.

In Wort und Schrift war er besonders dafdr eingetreten Handwerker als Missionare auszubilden, in der

Voraussetzung, dass dièse imstande sein wurden ihren Lebensunterhalt durch ihrer Hande x\rbeit zu ge-

winnen und zugleich die Zeit erûbrigen wurden, das Evangelium zu predigen. In diesem Gedankenkreise

bewegte sich auch Johannes Gossner, der schon im Jahre 1837 eine in diesem Sinne geleitete Missions-

schule in Berlin erôftnet hatte. Es konnte daher nicht fehlen, dass beide Manner miteinander in Beruhrung

traten, die die Aussendung der beiden obengenannten Missionare zu Folge hatte ^). Nach einem làngeren

Aufenthalte in Holland reisten dièse am 26. Juni 1852 nach Batavia ab, doch sollte es ihnen erst Ende

Mai 1854 gliicken von dort aus nach Ternate zu gelangen. Sie mussten sich aber noch bis zum 12. Januar

1855 gedulden, ehe ein Schift' sich fand, das sie an das Ziel bringen soUte. Am 5. Februar landeten sie

bei Mânsinam ara Strande der Insel Manaswari in der Landschaft Doré, wo sie sich vorlaufig niederliessen.

Es bedurfte keines langen Aufenthaltes, um sich darùber zu vergewissern, dass auf Neu-Guinea das Hand-

werk keinen goldenen Boden hat und dass es bei den Eingeborenen, die in ihrer Art weit kundigere

Arbeiter waren, nichts zu verdienen gab. Wie urteilslos verfahren wurde, môge man der Tatsache ent-

nahmen, dass unter den, in der Folge nach dem Geelvink-Busen gelangten Sendboten sich sogar ein Tuch-

wirker befand. Ein Tuchwirker auf Neu-Guinea! Ûberhaupt sollte es sich als ein verhangnisvoUer Fehler

erweisen, dass man es unterlassen hatte sich vorher ùber die an Ort und Stelle bestehenden Verhàltnisse

zu unterrichten, ein Fehler, der bei der Grûndung von Missionen immer mehr oder weniger Regel ge-

wesen ist. Zunâchst hatte man ganz und gar ûbersehen den Missionaren Hûlfskrafte zur Verfùgung zu

stellen, deren der Weisse auf den ostindischen Inseln nun einrnal nicht zu entraten vermag. Wie hatte

man einem Menschen, ganz abgesehen von der erwarteten Ausiibung eines Handwerks, neben der Ent-

faltung einer seelsorgerischen Tâtigkeit, die Beackerung von Grund und Boden, iiberdies noch niedrige

Verrichtungen wie Holzspalten und Wasserholen zumuten dùrfen? Da in der Doré-Bai freie Arbeiter

nicht zu haben und die Eingeborenen, soweit sie sich ûberhaupt zu Dienstleitungen herbeiliessen, unzu-

verlassig und tràge waren, verfielen die Missionare auf den Gedanken geraubte Kinder zu erwerben und

zwar, wie sie sich euphemistisch ausdrûckten, freizukaufen. Die Umwelt, in der sie sich bewegten, hatte

1) Nach C. W. OïTow und J. G. Geissler soll erst ein Schiffskapitan aus Ternate den Eingeborenen das

Fischen von Tripang beigebracht haben. (Kort overzigt van het land en de bevvoners der kust van noordoostelijk Nieuw-

Guinea. Bijblad tôt de Vereeniging: Christelijke Stemmen. 6. Amsterdam 1859, p. 151— 153). Dièse Angabe ist aber un-

richtig, denn man findet bereits bei Thomas Forrest dièse Holothurien {^sca s/ii^) als Handelsartikel erwiihnt. (A Voyage

to New Guinea and the Moluccas. London 1779, p. io6).

2) Die eihandelten Gegenstande wurden von den Eingeborenen weiter ins Innere vertrieben und zwar nicht allein

die Erzeugnisse europàischer Heikunft, sondern auch Tabak, Reis, getrocknete Fische sowie Sklaven.

3) Ûber die Geschichte dieser Mission unterrichten zahlieiche Schriften. Wir fiihren unter ihnen an: A. Haga.

Nederlandsch Nieuw-Guinea en de Papoesche Eilanden 2. Batavia
—

's Hage 1884, p. 105— 106, 147, 149, 159 et pas-

sim. — J. L. VAN Hassei.t. Gedenkboek van een vijf en twintigjarig zendelingsleven op Nieuw-Guinea (1862— 1887).

Utrecht 1888, p. 65—274. — J. L. van Hasselt. Nacht en ^lorgen. Herinneringen uit een Zendelingsleven op Nieuw-

buinea. Utrecht [1909], p. 8 ff. — S. Coolsma. De Zendingseeuw voor Nederlandsch Oost-Indië. Utrecht 1901, p. 765

—

822. — J. Rauws. Die Missionsarbeit auf HoUândisch-Neu-Guinea. Allgemeine Missions-Zeitschrift 41. Berlin 1914,

p. 405—413, 450—454, 484—492, 528— 536. — J. Rauws. Nieuw-Guinea als Zendingsterrein. Meded. van wege het

Nederl. Zendelinggenootsch. 60. Rotterdam 1916, p. 143— 153. — J. J. P. Valeton. De Utrechtsche Zendingsvereeni-

ging. Utrecht [1909], p. 25— 62. Ausschliesslich die Anfànge der Mission behandeln : E. B.altin. Morgenroth auf Neu-

Guinea. Kaiserswerth a/Rh. [1878], p. 27 ff. — Hermann Daltox. Johannes Gossner. Ein Lebensbild aus der Kirche

des 19. Jahrhunderts. Berlin 2. Aufl. 1878, p. 451—453.
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einen so machtigen Einfluss ausgeûbt, dass sie den Boden der christlichen Ethik verliessen, um denjenigen

der papuanischen zu betreten. Dièse Art der Sklavenhalterei entwickelte sich allmàhlich zu einem System, das

dahin fwhrte, dass samtliche Missionare sich derartige „Zôglinge", deren Zahl ziiweilen das zweite Dutzend

iiberschritt, hielten '). Dièse wurden bekôstigt iind erhiellen einen Unterricht, der wenig nutzbringend war

und hâufig weit ùber den Gesichtskreis der Kinder ging wàhrend die ûbrigen Tageszeiten mit Haiis-,

besonders aber mit Gartenarbeit ausgeftillt wurden. Ailes dièses batte zur Folge, dass die Kinder, sobald

sie erwachsen waren, die Fâhigkeit entbehrten sich selbst zu erhalten und daher zeitlebens in einem Abhan-

gigkeitsverhaltnis zu den Missionaren blieben. In die papuanische Gesellschaft konnten sie um deswillen

nicht zuriickkehren, da dièse dem Grundsatz huldigte: Wer einmal Sklave ist, bleibt Sklave und sie daher

bei der Freilassung nicht allein ihres Eigentums beraubt, sondern sie sogar in die Sklaverei zurùckgefûhrt

hâtte. Die Missionare haben ihrerseits nichts getan eine Besserung dièses Zustandes herbeizufûhren. Es wâre

ihnen zunâchst ein Leichtes gewesen die Leute zu Besitzenden zu machen, da dazu geniigl hatte sie jâhr-

lich mit einigen Kokosnùssen zu beschenken, die, gepflanzt, sich beim Eintritt der Miindigkeit zu frucht-

tragenden Palmen entwickelt hâtten, wodurch ihnen ein regelmâssiger Einkommen gewâhrleistet worden

wâre Sie hâtten aus dem oben angefùhrten Grunde zwar nicht den Schutz der Mission entbehren kôn-

nen, waren von dieser aber allmàhlich weniger abhângig geworden

1) Dass zuweilen sogar die Eingeboienen an diesem Sklavenhandel Anstoss nahmen, geht aus einem zwischen

dem Korano von Andâi und dem Missionar W. H. Woelders gefiihiten und von diesem selbst niitgeteilten Gesprach

deutlich hervor. Der Korano hatte nàmlich die Bemerkung gemacht : „Herr, wir haben vordem Ihr zu uns kamt, keine Skla-

ven gekauft," worauf WoELDERS zuriickgab : „Habe ich Euch denn diesen greulichen [!] Handel gelehrtr"' „Nein," ent-

gegnete der Hauptiing, „wir waren zwrar mit ihm bekannt, besassen aber nicht die Mittel, um Sklaven zu erwerben. Seit

Ihr aber hier seid sind viele Fremde ins Land gekommen, die uns Verdienst verschafft haben, wodurch wir nicht Besse-

res zu tun wussten als Sklaven zu kaufen, die fur uns die Arbeit verrichteten." (Berigten van de Utrechtsche Zendings-

vereeniging 25. 1884, p. 6— 7).

Wie andere Leute dariiber dachten, ist den Missionaren wiederholt zu Gemiite gefiihrt worden. Als J. L. D. VAN

DER ROEST im Juli 1895 in Wendèsi einen kleinen Knaben erworben hatte und kurz darauf hôrte, dass noch zwei weitere

geraubte Kinder zu haben waren, von denen man ihm aber nur eines abtreten wollte, sagte der Résident von Ternate,

der von dem Haadel gehôrt hatte, ihm geradezu ins Gesicht : „Durch Ihre Gutmiitigkeit haben Sie sich zu 1/50 an dem
Sklavenhandel beteiligt." Der Missionar hatte die Richtigkeit dieser Bemerkung zugeben miissen. (Berichten van de Utr.

Zendingsver. N. S. 9. 1896, p. 76). Bei W. Doiierty findet sich die 1892 gemachte Eintragung in seinem Tagebuch : „Slave

trade encouraged by the missionaries." (Ernst Hariert. William Doherty. Novitates Zoologicae 8. Tring 1901, p. 501).

Als einen schonen Zug der Eingeborenen hebt J. L. VAN IIasselt die Eigenschaft hervor, fiir die hàuslichen

Ereuden und Leiden der Missionare ein mitfiihlendes Herz zu besitzen. (Gedenkboek van een 25-jarig zendelingsleven.

Utrecht 1888, p. 212). Vergebens habe ich dagegen bei den Missionaren nach einer Aussernng des Mitgefiihls fiir die

papuanischen Miitter gesucht, denen namenloses Weh dadurch ungetan wurde, dass man ihnen ihr Liebstes ausschliesslich

zu dem Zweck raubte, um es als Ware christlichen Sendboten feilzubieten.

2) Als Beispiel der geiibten Unterrichtsmelhode telle ich in wortgetreuer Ubersetzung den nachfolgenden

Bericht von F. J. P. van Hasselt iiber eine in Gegenwart des Residenten von Ternate abgehaltene Schulpriifung (Okto-

ber 1895) 'i^it' «Mit den Knaben behandelte ich nachmittags die Géographie von Niederliindisch-lndien, mit den Madchen

die Karte von Palàstina. Als eines der letzteren den Bach Kison nannte, stellte ich die folgenden Fragen, denen ich die

gegebenen Antworten beifiigen will. Frage: „Welche Leute starben am Bâche Kison?" — Antwort: „Die Priester von

Baal." — Frage: ,,Wie kam es, dass sich Baalspriester in Israël befanden ?" — Antwort: „Konigin Isebel hatte sie dort-

hin gebracht." — Frage: „Woher kam die Kônigin Isebel?" — Antwort :„ Aus dem Lande Sidon." — Frage: „\Velche Gottin

wurde dort verehrt?" — Antwort: „Astharoth, die Gôtlin des Mondes." — Natiirlich hatte man nicht von allen Kindern

derartige Antworten erwavten konnen, aber Sie wurden doch erstannt gewesen sein iiber die in der biblischen Geschichte in

dieser papuanischen Schule erteilten Antworten. IloUandische Schiller mogen in bezug auf manche Unterrichtsfâcher, z. B.

im Rechnen hôher stehen, was aber die biblische Geschichte angeht, so konnen sich die unserigen getrost mit ihnen

messen." (Berichten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging N. S. 9. 1896, p. 82).

3) Es hatte nicht fehlen konnen, dass allmàhlich dièses und jenes iiber die geschilderten Zustande durchsickerte

und schliesslich auch zur Kenntnis des Vorstandes des Utrechter Missionsvereins gelangte, der ubrigens seine Angestellten

stets mit grossem Wohlwollen behandelt hat und es auch an Entgegenkommea auf ihre Wiinsche, soweit dies tunlich

war, nicht hat fehlen lassen. Die bev.usste Angelegenheit kam in der allgemeinen Versammlung des Vereins im April

1895 zur Sprache, worauf eine aus M. A. Auriani, W. B. Bergsma, E. H. van Leeuwen und A. Voorhoeve beste-

hende Kommission mit der Untersuchung betraut wurde, zugleich mit dem Auftrage iiber das Ergebnis Bericht zu erstat-

ten. Bereits im folgenden Jahre kam sie diesem Auftrage nach (Voorloopig Rapport van de Commissie in zake vrijkoop

van slaven en kinderen op Nieuw-Guinea. Utrecht 1896), im iibrigen blieb die Sache aber, wie sie gewesen war.
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Der zweite mit der Sklavenhalterei verknûpfte, vielleicht gar nicht niehr aufzuhebende Ûbelstand

ist der, dass die Missionare sich seibst uni den Erfolg ihrer Bestrebungen gebracht haben. Der Eingebo-

rene hat kein Mitleid mit dem Sklaven, er verachtet ihn und in seinen Augen erscheint denn auch die

christliche Religion nicht begehrenswert, da er sie zugleich als die Religon der Enterbten ansieht.

Hatten die Missionare sich die in anderen Teilen des Archipels befolgte Méthode zum Vorbilde genom-

men und den umgekehrten Weg eingeschlagen, indem sie mit ihren Bekehrungsversuchen bei den Kindern

der Hauptlinge den Anfang gemacht hatten, so ware ihren Bestrebungen voraussichtlich ein ganz anderer

Erfolg beschieden gewesen.

Auch noch in anderer Weise hat die papuanische Umwelt das Tun und Lassen der Missionare in

nachteiliger Weise beeinflusst. Die mangelnde Hulfe in der Haushaltung hatte sie zum Halten von Sklaven,

die zugleich zur Beschaftung des taglichen Brotes ausgedehnte Verwendimg finden sollten, veranlasst. Sie

genùgten aber nicht zum Lebensunterhalt, da wenigstens die im Laufe der ersten Jahren nach dem
Geelvink-Busen hinausgegangenen Sendboten mit unzureichenden Geldmitteln versehen worden waren. Sie

hatten blind sein mûssen, wenn sie nicht bemerkt hatten, dass der Handel, der ausschliesslich Tausch-

handel war, verhaltnismassig ungeheure Gewinne abwarf. Dazu kam noch, dass es an einem Verfûhrer in

Gestalt des machtigen Kaufmannes M. D, van Duivenbode in Ternate, der die Vermittlerrolle fiir den

weiteren Vertrieb der Waren ûbernahm, nicht fehlte. Als die Sache durch A. R. Wallace, der vom
lo. April bis zum 29. Juli 1858 an der Doré-Bai weilte, und einige abfâllige Bemerkungen ùber ein der-

artiges Gebahren gemacht hatte, ruchbar geworden war '), hatte man anfanglich dieselben mit Entrûstung

zurûckgewiesen, musste spater aber ihre Richtigkeit zugeben '•'). Am ârgsten hatte es in dieser Hinsicht Geiss-

LER getrieben, den man s. Zt. geradezu mit dem Heiligenschein eines Apostels hatte umgeben wolleu

Dem Vorstande des Utrechter Missionsverein konnte ebenfalls das Anstôssige, das in der Verquickung der

Bekehrung der Eingeborenen mit einem Handelsbetriebe lag, nicht entgehen *). Der Versuch einen der

Missionare (C. Beyer) seiner Stellung zu entheben und ihn als Handler zugunsten der Mission anzustel-

len, missglùckte ^) und blieb lange Jahre hindurch ailes beim Alten. Erst am Schluss des 19. Jahrhunderts

wurde der Faden wieder aufgenommen, mit dem Unterschiede, dass ein geschulter „Christen-Kaufmann"

behufs Fûhrung der Geschâfte in Manokwari eingesetzt wurde. Zur Zeit unserer Anwesenheit war der oben

(p. 143) erwâhnte Th. H. Ruys in diesem Sinne tatig

Wenngleich das Handeltreiben, nach unserer Auffassung von dem Wesen der Mission, durchaus

unsympathisch erscheint, so soll nicht verkannt werden, dass damit doch einiger Nutzen fur die Ein-

geborenen verkntipft war, indem ihnen, in von den Handlern nicht beriihrten Gebieten, Gebrauchs-

artikel europâischer Herkunft zuganglich gemacht wurden Endlich darf auch nicht ûbersehen werden,

1) The Malay Archipelage 2. London 1869, p. 302—304. — A. R. Wallace—P. J. Veth. Insulinde 2.

Amsterdam 1871, p. 395—396. — P. J. B. C. RoinDK VAN DER Aa. Reizen naar Nederlandsch Nieuvv-Guinea. 'sGraven-

hage 1879, p. 69.

2) J. L. van Hasselt. Gedenkboek 1888, p. 78— 79. — Joh. Rauws. Die Missionstatigkeit, 1. c. pag.

484—485.

3) E. Bai.tin 1. c. — Eine dem fremden Beobachter geradezu ins Auge fallende Erscheinung ist der den Missio-

naren vôllig abgehende paulinische Geist.

4) Zendingsdag. Rerigten der Utrechtsche Zendingsvereeniging 12. 1874, p. 87—91.

5) Verslag van den staat en de verrigtingen der Utrechtsche Zendingsvereeniging over het juar 1872, p. V.

Wie es dort hiess, war die Anordnung „im Interesse der einheimischen Bevoll'ierung" getroffen worden.

6) Andere Missionsgesellschaften haben Genossenschaften gegriindet, wie dies die London Missionary Society mit

den „Papuan Industries Limited" getan hat. (Chronicle London Miss. Soc. 1904, p. 70—71, 100— 102; 1905, p. 30,

1906, p. 138, 165; 1909, p. 4—6, 240). Genannt kann ferner werden die „Katholische Mission vom heiligsten Herzen

Jesu. Gesellsch. m. b. H." in Vuna Pope bei Herbertshohe auf Neu-Pommeren. (I)eutsches Kolonialblatt 15. Berlin 1904,

p. 5 '4)- Es ist sehr wohl moglich, dass die betr. Missionen bei guter Geschaftsfuhrung im Laufe der Zeit imstande sein

werden, sich seibst zu erhalten.

7) Dies ist auch der Grund, weshalb die Eingeborenen die Missionare gern in ihrer Mitte salien und sie es an

Anerbietungen, sich in ihren Dorfer niederzulassen, niemals haben fehlen lassen. Ganz offenherzig schrieb denn auch

W. L. Jens anlàsslich der Wiedererôffnung der Schule an der Doré-Bai (Mitte September 1879): „Die Bevolkerung ist

sehr froh, dass sie wieder einen Missionar in ihrer Mitte hat, jedoch ist die Sucht nach Tauschartikeln die alleinige

Ursache ihres Strebens. (Berigten van de Utrechtsche Zendingsvereenig. 21. 1880, p. 34).
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dass selbst noch heutigentags die Missionare gezwungen sind, die zur Befriedigung ihrer taglichen Lebens-

bedùrtnisse benôtigten Landesprodukte mit Waren zu bezahlen, da gemûnztes Geld keinen Kurs besitzt.

Auch noch in anderer Hinsicht haben die Niederlassungen der Missionare nutzbringend gewirkt, und zvvar

dadurch, dass Land und Volk besser bekannt wurden und nicht zum wenigsten auch, dass Forschungs-

reisende wiederholt in ihrer Anwesenheit den willkommenen Anlass fanden, die Stationen als geeignete

Stùtzpunkte fur ihre Unternehmungen zu erwâhlen.

Zur Zeit des Eintrefifens von A. R. Wallace sowie der „Etna"-Expediton im Jahre 1858 waren

die Missionare mit ihrer Umgebung noch nicht vertraut genug, um fôrdernd wirken zu kônnen, aber es

wâre L. M. d'Albertis und O. Beccari (1872), sowie spâter E. St. Vrâz (1897), schwerhch beschieden

gewegen nach dem Arfak-Gebirge zu gelangen, wenn sie nicht durch ihre Vermittlung die erforderlichen

Fiihrer und Trager erlangt hiltten. Das Gleiche làsst sich von der Fahrt von A. Raffrav und M. Main-
DRON nach Amberbakeii sagen. Nickt zum wenigsten waren sie endlich hâufig in der Lage gewesen durch

ihre Orts- und Sprachkenntnisse die nach dem Geelvink-Busen gelangten Regierungsbeamten und Kriegs-

fahrzeuge in der Erfûllung der diesen gestellten Aufgaben zu unterstiitzen.

In ein ganz neues Stadium traten die Verhâltnisse in der Landschaft Doré, und ûberhaupt in dem
ganzen niederlândischen Anteil von Nord-Neu-Guinea, dadurch, dass Manokwari im Jahre 1898 zum Sitz

eines Kontrolleurs erhoben wurde womit die ersten Regierungsbeamten sich in diesem Gebiete nieder-

liessen. Der Ort erhielt zugleich ein ganz verândertes Aussehen, indem der fast bis zum Strande reichende

Wald gerodet, Wege angelegt und die fur die Unterbringung von Beamten und Militârpersonen erforder-

lichen Gebâude errichtet werden mussten. So giinstig der von den Beamten ausgehende Einfluss auch

gewirkt hat, eine wesentHche Besserung der wirtschaftlichen Verhâltnisse ist nicht eingetreten. Die Anwe-
senheit zahlreicher, zu der Niederlassung gehôrender Personen, das regelniâssige Eintreffen von Postdampfern

brachte wohl einen gesteigerten Umsatz mit sich, der der einheimischen Bevôlkerung jedoch nur in ganz

geringem Masse zu gute kam. Wie nicht anders zu erwarten, erfuhr auch der Ausfuhrhandel keinen

wesentlichen Aufschwung, da von seiten der Bevôlkerung doch kein grôsseres Angebot erfolgte Ohne
mit der Neuordnung der Verhâltnisse in irgendeineni Zusammenhang zu stehen, war die Lage der im

Verkehr mit Neu-Guinea stehenden Kaufleute bereits im Jahre 1903 eine keineswegs gûnstige mehr zu

nennen gewesen. Sie haben im Umtluss der Jahre eine wesentliche Verschlechterung erfahren, so dass die

„Nieuw-Guinea-Handelsmaatschappij", die ihren Sitz in Ternate hatte, sogar im Jahre 1914 zu liquidiren

gezwungen war. Welch ein Unterschied mit dem 19. Jahrhundert, das den Vorgangern der genannten

Gesellschaft, den Handelshâusern M. D. van Duivenbode, C. W. R. van Rennesse van Duivenbode und

A. A. Bruijn Reichtûmer gebracht hatte ! Die Ursache dièses Niederganges ist nicht weit zu suchen. Der

Handel war an fiir sich vielleicht ebenso gewinnbringend wie in frùheren Zeiten geblieben, er hatte aber

auch andere Personen in seine Netze gelockt und Verhâltnisse geschaffen, die unserer Auffassung nach,

immer mehr zu einem unlauteren Wettbewerbe fûhren mussten. Ein Krebsschaden war das, gleich in

manchen anderen Teiien des Archipels beliebte Verfahren gewesen, den Eingeborenen Vorschiisse zu

geben. Bereits in der ^guten alten Zeit" brachte der Brauch es mit sich, dass dem Papuanen ein Singapore-

Gewehr (Wert 8 fl.) nebst dem erforderlichen Pulver, Blei sowie Zundhùtchen in die Hand gedrûckt

wurde, wofûr er i Kodi (20 Stiick) Paradiesvogelbâlge (Wert mindestens 50 fl.) abzuliefern hatte, ehe er

die Flinte sein Eigentum nennen durfte ^). Bei einem derartigen Gewinne konnte der Hândler es schon

1) Bereits 1903 wurde aber daraus eine Assistentresidentschaft.

2) Immerhin waren z. B. allein in Februar 1905 die folgenden Ausfuhrziffern fiir Manokwari zu verzeichnen gewesen :

Dammaraharz 4000 kg. im Werte von tl 7700.—

.

Vogelbalge „ 10000.—

.

Massoirinde 5400 kg im Werte von „ ^9S^-—

•

Tripang 500 kg im Werte von „ 185.—

.

Kopra 6900 kg im Werte von „ 950-—

•

Perlmuttermuscheln 600 kg im Werte von . . . . „ 115.—

•

fl 20900.—

.

(Algemeen Handelsblad. Amsterdam. Vrijdag 23 Juni 1905, Avondblad, 3e blad).

3) Wie J. W. VAN HiLLE mitteilt, war es in West-Neu-Guinea Gebrauch gewesen dem Eingeborenen 2 Pulverhorner,

enthaltend je '/r kg Schiesspulver, Hagelkorner sowie Ziindhiitchen zu verabfolgen, wahrend er den Vorderlader nur leih-

weise erhieU. Fur dièses ailes hatte er 3 Paradiesvogelbâlge im Wert von 12—30 fl. zu entrichten, wahrend er die nicht
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verschmerzen, wenn der Inhaber dieser Waffe' einmal seinen Verpflichtungen nicht nachkam und die

erbeuteten Vôgel dem Konkurrenten ùberliess. In dem Masse aber in dem der Preis der Balge stieg und

der Wettbevverb scharfere Formen annahm, erreichten die dem Zwischenhândler gegebenen Vorschûsse

eine imnier grôssere, zuweilen geradezu fabelhafte Hôhe, ohne dass es Mittel gab ihre Zuruckzahliing

bewerkstelligen zu kônnen. Der papuanische Zwischenhândler machte sich namlich gar kein Gewissen

daraus, dem bisherigen Geschilftsfreunde den Riicken zuzukehren und dem Konkurrenten seine Gunst

zuzuwenden, sobald dieser ihn durch hôhere Vorschûsse zu gewinnen wusste '). Ein derartiges System musste

aber schliesslich zum Zusanimenbruch fiihren und zu dieser Einsicht waren wohl auch diejenigen Kaufleute

gelangt, deren Existenz im wesentlichen von dem Neu-Guinea-Handel abhing, allerdings ohne zugleich das

Eingestandnis zu machen, dass die papuanischen Hândler ihnen an Gerissenheit weit ûber gewesen waren.

Als unmittelbare Folge einer Informationsreise waren der Indischen Regierung von H. Colijn

Vorschliige unterbreitet worden, die darauf hinausliefen fur Nea-Guinea Handelsmonopole zu schaffen, die

zu einer Ausschaltung der Konkurrenz gefùhrt und zugleich der Regierung durch Verpachtung einen

Anteil an dem Gewinn gesichert hâtten ^). Er hatte vorgeschlagen HoUandisch-Neu-Guinea in 6 Pacht-

distrikte einzuteilen, namlich i) das Gebiet zwischen Humboldt-Bai und Kap D'Urville, 2) das Gebiet

zwischen Kap D'Urville und dem Kap der Guten Hoffnung mit Inbegriff des Geelvink-Busens sowie der

demselben vorgelagerten Inseln, 3) das Gebiet zwischen dem Kap der Guten Hoffnung und Kap Sélé

nebst den Papuanischen Inseln [Radja Ampat]. Die ûbrigen 3, uns an dieser Stelle nicht interessirenden

Gebiete sollten die West-, Sudwest- und Sûdkùste umfassen. Ganz abgesehen davon, dass man in den

Niederlanden vor dem Worte Monopol geradezu einen Schauder empfindet, so dass bei den gemachten

Vorschlagen mit einem starkem Widerstande hàtte gerechnet werden mùssen abgesehen davon, dass

diejenigen Handelsleute in den Molukken, welche von vornherein wussten, dass ihre Zulassung als Pâchter

àusgeschlossen war, ein grosses Geschrei erheben wûrden, war auch die Zeit nicht gerade glùcklich gewâhlt.

Denn der Paradiesvogelhandel wurde damais schon beunruhigt durch die auf das Verbot der Vogeljagd

hinzielenden Eingaben, nachdem die Bewegung in der Mitte der neunziger Jahre eingesetzt und stets

weitere Kreise gezogen hatte '').

In der Tat erschien bereits am 14. Oktober 1909 ein Erlass des Generalgouverneurs, der das Tôten

und den Fang gewisser wildlebender Saugetiere und Vôgel nur noch unter gewissen Bedingungen ge-

stattete Ihm folgte am 16. August 1911 ein weiterer und wichtigerer, der die Bestimmungen auf das

unter Selbstverwaltung stehende Sultanat Tidore ausdehnte, wodurch auch Gebietsteile von Neu Guinea in

Mitleidenschaft gezogen wurden In dieser, am i. Mai 191 2 in Kraft getretenen Verordnung war fiir

verbrauchte Munition fin- den „Kneg" verwenden durfte. Van Hille fiigte die bittere Bemerkung hinzu: „Dass man
uberhaupt noch Menschen auf Neu-Guinea antiifift, liât man sicherlich nicht dem Vogelhandel zu verdanken." (Tijdschr.

Kon. Nederl. Aavdrijlvsk. Genootsch. (2) 23. 1906, p. 453—454). Hinsichtlich des zuweilen angerichteten Unheils verweise

ich auf die Nachrichten von VVn,LlAM Doherty (Nova Guinea 2. 2. 1912, p. 628).

1) Âhniiche Klageii waren bereits in friiheren Zeit laut gewordeo. (P. van der Craiî. Die Moluksche Eilanden.

Batavia 1862, p. 280).

2) Nota betreffende de ten aanzien van Nieuw-Guinea te volgen gedragslijn. Batavia 1907, p. 42—58. Siehe

auch Monopolie in het uiterste Noordoosîen van Nederlandsch-Indië. De Indische Gids 31. Amsterdam 190S, p. loi

—

102, ferner p. 387—388, 1422— 1423.

3) Nebenbei bemerkt, waren bei der Einfiihrung eines derartigen Monopols die Eingeborenen, durch der Aus-

schaltung jeglichen Wettbewerbes, den von keinerlei Sentimentalit.ït angekrankelten liandlern auf Gnade und L'ngnade

iiberliefert worden.

4) P. J. VAN HoUTEN. Staatsbescherming van nuttige of merkwaardige dieren en planten in Nederlandsche kolo-

niën. Nota aangeboden aan het Bestuur der Maatschappij ter bevordering van het Natuurk. Onderzoek der Nederlandsche

Koloniën. ['s Gravenhage 1897] 29 pp. Siehe auch Indische Gids. 2. Amsterdam 1897, p. 1345— 1346. — P. J. van

HoUTEN. Nederlandsch Nieuw-Guinea. Onze Staatsplicht ten aanzien van Nederl. Nieuvv-Guinea en de toekomst van dit

koloniaal gebied. De Nieuwe Courant, 's Gravenhage 8—12 April 1902. Siehe auch Tijdsclrr. Kon. Nederl. Aardrijksk.

Genootsch. (2) 19. 1902, p. 66. — M. C. Piepers. Bescherming van dieren en planten van staatswege. Vragen van den

Dag 22. Amsterdam 1895, p. 468. — M. C. Piepers. Door welke maatregelen kan tôt eene rationeele bescherming der

inheemsche planten- en dierenwereld in Nederlandsch-Indië worden gekomen ? Tijdschr. voor Nederlandsch-Indië 1896. p. 38.

5) Staatsblad voor Nederlandsch-lndië. Batavia 1909, N" 497.

6) Staatsblad van Nederlandsch-lndië. Batavia 1911, N° 473. Ein Wiederabdruck beider Verordnungen findet

sich in Tijdschr. K. Nederl. Aardrijksk. Genootsch. (2) 29. 1912, p. 828—833.
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die Paradiesvôgel eine vom i. April bis i November wahrende Schonzeit fcstgesetzt worden. Ausserdem

war fur jeden Jagdschein, der nur zu der Fùhrung eines Gewehres berechtigte und nur fur eine einmalige

Tagdzeit Gûltigkeit besass, zugleich aber zu einem Bezuge von 2 kg Pulver berechtigte, eine Gebùhr von 25 fl.

zu entrichten. Welchen Einfluss dièse einschrankenden Bestimmungen auf die Zabi der zum Abschuss

gelangten Vôgel ausgeubt bat, kann ich nicht sagen, aber zweifellos ist es, dass sich im hollandischen

Anteil von Neu-Guinea sozusagen ailes um den Paradiesvôgel und seine Verwandten drehl und dass er

dort bis zum heutigen Tage das wichtigste Handelsobjekt geblieben ist.

Die ersten Europaer fanden bei ihrem Kommen nach den Molukken den Vogel dort bereits vor,

woraus sich ergibt, dass damais bereits ein Handels\erkehr zwischen Tidore und Neu-Guinea bestand. Was
jedoch die dafur zu jener Zeit und wahrend der folgenden Jahrhunderte gezahlten Preise betrifft, so sind

wir darûber nur wenig unterrichtet. In einem Berichte vom November 1603 heisst es, daHS man auf Ceram

Paradiesvôgel kaufen kônne, die haufîg nicht einmal auf Reichstaler zu stehen kamen '). Wenngleich

mit der Zunahme des Verkehrs einzelne Exemplare immer haufiger ihren Weg nach Europa fanden und

dadurch der Absatz eine Steigerung erfuhr, so bewegte er sich doch bis ûber die erste Hàlfte des 19. Jahr-

hunderts hinaus innerhalb recht bescheidener Grenzen. Die von P. Bleeker fur Ternate von 1832—54
mitgeteilten und dazu noch liickenhaften Ausfuhrziffern sind sicherlich nicht zuverlâssig, was wohl in der

mangelhaften Registrirung begrundet sein diirfte -). Denn es erscheint wenig glaublich, dass im Jahre 1849

sowie von 185 1—54 keinerlei Balge zur Ausfuhr gelangt sein sollten, besonders wenn man erwagt, dass ein

so energischer Kaufmann wie M. D. van Duivenbode dort sein Geschaft betrieb. Ich will dennoch die

ZifFern mitteilen, da sie doch einen ungefâhren Masstab abgeben. Es w"urden 1832 ausgefùhrt Balge im

Werte von fl. 1218, 1833 fl. 2829, 1834 fl. 5171, 1835 fl. 9065, 1836 fl. 10223, 1837 fl. 5235, 1844 fl. 500,

1845 fl. 311, 1846 fl. 90, 1847 fl. 24, 1848 fl. 154, 1849 fl. o, 1850 fl. 37 3).

In wie reichlicher Menge Vogelbâlge in Ternate zu haben waren, zeigte sich doch im Jahre

1839, als J. DuMONT d'Urville dort mit seiner Expédition eintraf. Es gelang ohne weiteres gegen 400

Exemplare zu erwerben, die im Mittel mit 5 frs. (2Y2 fl-) das Stiick bezahlt wurden

In Britisch-Neu-Guinea wurden die eisten, die Vogeljacht einschrankenlten Bestimmungen bereits im Jahre 1894

erlassen. (Annual Report on Brit. New Guinea 1893—95. Brisbane 1896, p. I). Sie erfuhren wiederholt Verscharfungen

(s. Ann. Report for the year ending 30th June 1906. [Melbourne 1907], p. l— 2) und fiihrten schliesslich fur bestimmte

Bezirlce zu einem volligen Verbot des Abschusses wafivend der Zeit vom[l. November 1908 bis 31. Ol^tober 1913. (Papua.

Report for the year ended 30th June 1909, p. 32).

In Deutsch-Neu-Guinea waren die ersten Bestimmungen, die die Paradiesvogeijagd von Lizenzen abhangig machte,

im Jahre 1892 erlassen worden. (Deutsches Kolonialblatt 3. Berlin 1892, p. 100— loi). Spatere Erlasse bewirkten eine

wesentliche Einschrankung derselben. (Jagd- und Wildschutz in den Deutschen Kolonien. Veroftentlichungen des Reichs-

Kolonialamtes N" 5. Jena 1913, p. 152— 157. — Ewai.d Luders. Das Jagdrecht der Deutschen Schutzgebiete. (Abhand-

lungeu des Kolonial-Instituts 15. Hamburg 1913).

Eine allen Beteiligten und besonders Unbeteiligten annehmbnre Lôsung dieser leidigen Fiage, in der die Senti-

mentalitat zudem eine nicht geringe Rolle spielt, diirfte kaum zu eireichen sein. Der Papuane ist infolge seiner unbe-

zahmbaren Habsucht viel zu unverstândig, um, gleich einem echten und rechten Jager, das Wild zu hegen und zu

pflegen. Er schiesst ailes nieder, was sein Pfeil oder seine Kugel nur zu erreiclien vermag. Auf der anderen Seite liegt,

wie schon oben (p. 378) erwahnt, fiir ihn ein dringendes Bediirfnis vor der Vogelbâlge habhaft zu werdeu, die ihn

fast ausschliesslich in den Stand setzen, in den Besitz so schwer entbehrlicher Werkzeuge, wie Belle und Messer zu ge-

langen. P. Preuss hat. auf diesen schwer ins Gewicht fallenden IJmstand bereits hingewiesen. (Deutsches Kolonialblatt 29.

1912, p. 793—794, 808—809). R. Neuhauss hatte die Einfiihrung bestimmter Schonzeiten befilrwortet, ein nicht unebe-

ner Gedanke, dessen Verwirklichung insofern auf Schwierigkeiten stossen wiirde, als der Eingeborene dafiir nicht das

geringste VerstSndnis besitzt. (Koloniale Rundschau 8. Berlin 1913, p. 159— 161). So lange Europa aber mit ver-

schrânkten Armen der Massenschlachtung von Walfischen, Robben und nicht zum uenigsten dem Lose, das unseren

Singvogeln in den Gefilden der italienischen Krone zuteil wird, mit verschrankten Armen zuschaut, hat es kein Kecht

sich iiber die unverstàndigen „\Vilden" von Neu-Guinea zu ereifern.

1) G. P. ROUFKAER en H. H. Juvnboll. De Batik-kuiist in Nederl. Indië. Afl. III. Ilaarlem 1904. Bijlage 3,

p. XXIV. Anm. 159.

2) P. v.AN DER Crar machte noch im Jahre 1862 die Bemerkung, dass die Schiftsfiihrer zwar dem Ersuchen,

den Inhalt ihrer Ladung anzugeben, nachkanien, dass aber mit ihren Erklarungen nicht viel Staat zu machen sei. (De

Moluksche Eilanden. Batavia 1862. p. 278—279).

3) P. Bleeker. Reis door de Minahassa en den Molukschen Archipel. 1. liatavia 1856, p. 203.

4) Voyage au Pôle Sud et dans l'Océanie 5. Paris 1843, p. 223.
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Wie (i. DE Serière aus giiter Quelle anfûhren konnte, gelangten noch vor Mitte des vorigen Jahr-

huiuleits jahrlich 200—300 Paradiesvôgel von Dobo (Aru-lnseln), und zwar mit einem Verkaufswert von
I '/., fl. das Stûck, in den Verkehr

Reichlich zwei Jahrzehnte spater wurde in Ternate bereits das Kodi (20 Stuck) mit 100—120 fl.

bezahlt und H. von Rosenberg, deni wir dièse Angabe entnehmen, fugte noch die Mitteilung hinzu, dass

35—40 Kodi dieser Balge von der Insel Japèn im Geelvink-Busen stammten
Odoardo Beccari schâtzte 1875 die Zahl der aus Nord-Neu-Guinea ausgefiihrten Paradiesvogel-

bàlge auf 4000, die ebenfalls auf 100 fl. per Kodi bewertet wurden und ahnlich stellte sich der von
H. N. MesELEV in demselben Jahre auf Ternate gezahlte Preis '). Ende der siebenziger Jahre des vorigen

Jahres galten Balge des Cicinnitrus rcgius dort 30—34 fl. per Kodi '•').

Mit der Zunahme des Luxus wahrend der letzten zwei Jahrzehnte des verflossenen Jahrhunderts
hielt das gesteigerte Verlangen nach farbenprachtigem und besonders in die Augen stechendeni Feder-

schmuck gleichen Schritt. Die Folgen der erhôhten Nachfrage machten sich bis in die tiefsten Waldesgrûnde
von Neu-Guinea hinein bemerkbar. So berichtete W. H. Woelders im Januar 1883 aus Andâi dass die

Zahl der ternatischen Vogeljager auf 30 gestiegen sei und dass sie viel Geld verdienen mûssten, da sie

bei ihren Zûgen nach dem Arfak-Gebirge das Zwôlffache des vor 10— 12 Jahren ublichen Trâgerlohnes

entrichteten. Dementsprechend haben denn auch die Preise eine immer grôssere Hôhe erreicht. Zur Zeit

unserer Anwesenheit in Ternate galt ein Paradiesvogelbalg bereits y'/^ fl., 6 Jahre spater war er sogar auf

das Doppelte gestiegen^). Im Oktober 1914 wurden von Ternate 1372 Vogelbalge im Werte von 16034 fl-

und im November 2025 im Werte von 26803 A- ausgefûhrt *).

Uni zunachst bei den Erzeugnissen zu bleiben, die fiir den Weltverkehr von einiger Bedeutung

sind, môge in zweiter Linie das Dammaraharz genannt werden. Die ersten Nachrichten tiber das anschei-

nend auf die Insel Japèn, wo es kèsi genannt wird, sowie auf die Schouten-Inseln (Wiak und Supiori)

beschrânkte Vorkommen hat man G. L. Bink zu verdanken. Wie er unter dem 26. Oktober 1880

berichtete, hatten die im Frûhjahre angelangten Schiiîfe ihre Heimfahrt nach Ternate beladen mit Dam-
maraharz angetreten und noch tags zuvor sei ein von Ansus kommender Schoner mit ebensolcher Ladung

in der Doré-Bai eingetroff'en '"). Die gesammelten Mengen veranlassten die ternatischen Kaufleute A. A. Bruijn

und C. W. R. VAN Rennesse van Duivenbode Faktoreien in Ansus zu errichten. Trotzdem es zu Unstim-

migkeiten kam, indem die Eingeborenen von Japèn ihnen Schwierigkeiten in den Weg legten, da die aus

den Molukken eingefûhrten Kulis das Einsammeln besorgten und ihnen den Gewinn vor der Nase weg-

schnappten, liefen im April 1881 nicht weniger als 4, grôsstenteils mit dem Harze beladene Schoner in

der Doré-Bai ein, um gunstigen Wind fur die Rùckreise abzuvvarten ").

Im Jahre 1883 konnte W. H. Woelders melden, dass Bewohner von Andâi an dem Einsammeln

teilgenommen hatten und ùberreichlich mit Tauschwaren beladen von Japèn und Wiak zurûckgekehrt seien.

1) Bijdrage over de hulpbronnen voor nationale welvaarl in den Molukschen Archipel. Zwolle 1848, p. 19.

2) C. B. H. VON RosENiiEKG. Reistochten naar de Geelvinkbaai. 's Gravenhage 1875, p. 53.

3) Saggio statistico sulla Nuova Guinea Olandese. Cosmos di Guido Coia 3. Torino 1875— 76, p. 356.

4) Notes by a Naturalist of the „Challenger". London 1879, p. 391.

5) S. C. J. W. van Musschenbroek. Mededeelingen omirent grondstoffen uit het Oostelijk gedeelte van onzen

Archipel. Leiden 1880, p. 36—37.

6) Berigten van de Utrechtsche Zendingsveieeniging 25. 1884, p. 4.

7) Java-Bode 23 December 1909, N° 296, le Blad. Dièse Angabe wurde mir von L. F. de Beaufort, der Ende

des Jahres 1909 auf Ternate weilte, bestatigt, mit dem Hinzufugen, dass der Preis wieder etwas sank, als bekannt wurde,

dass das Inkrafttreten der neuen Verordnung hinausgeschoben worden sei. Kurze Zeit darauf konnte aber G. Friederici

in Erfahrung bringen, dass in Niedeil. Nord-Neu-Guinea ein Balg mit 2374 A- und mehr bezahlt wurde, auf Ternate im

Durchschnitt sogar mit 30 fl. (Von Eitape nach HoUandia. Deutsches Kolonialblatt 21. Berlin 19 10, p. 332).

8) Publicaties van het Encyclopaedisch Bureau N° 22. Batavia l Maart 1915, p. 2709—2710. •

9) Es ist mir unbekannt, ob auf dem Festlande von Niederl.-Neu-Guinea das Dammaraharz bisher angetrolTen

worden ist. Auf Deutsch-Neu-Guinea, und zwar am Waria entdeckte R. Schlechter einen wahrscheinlich zu Agalhis

gehôrenden., von den Eingeborenen wiisi genannten Baum. (Der Tropenpflanzer 12. Berlin 1908, p. 573)-

10) Berigten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging 22. i88i, p. 131.

11) P. J. B. C. RoBiDÉ van der Aa. Kritisch overzicht der reizen .... 1879— 82. Bijdragen tôt de T. L. en Vk.

ter gelegenheid van het 6de Internationaal Congres der Orientalisten te Leiden. Land- en Volkenkunde. 's Gravenhage

1883, p. 215, 219-
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Der Verdienst habe die Ertràgnisse ihres Gartenbaues weit (ibertroffen '). Nicht lange darauf folgte die

Mitteilung von W. L. Jens, dass die Preise in Ternate stark gefallen seien nnd die erwahnten Faktoreien

sich wohl nicht mehr lange vvûrden halten kônnen '). Als D. F. van Braam Morris jedoch die Ansus-

Bai im September 1883 aufsuchte, fand er sie noch vor, wenngleich tiber das Ergebnis der Ausbeiite

gekiagt wLirde ^). Seitdem fehlt es an Nachrichten ùber die Gewinnung des Harzes, doch erfàhrt nian

(s. oben p. 387), dass im Februar 1905 nicht weniger als 4000 kg iin Werte von 7700 fl. von Manokwari

ausgefohrt wurden.

Sehr rûckstândig ist die Nordkùste noch zii nennen in beziig auf ein anderes, weit aussichtsvoUeres

Produkt, nàmlich die Kopra. Sie stellt das einzige fur die Ausfuhr geeignete pflanzliche Erzeugnis dar, das

von der gleichen Gùte ist, als die in anderen Gebieten gewonnene. Ebensowenig herruht Mangel an fiir

die Kultur der Kokospalmen geeigneten Grand und Boden. Zur Zeit unserer Aufenhaltes an der Humboldt-

Bai konnten die dort wohnenden Handler nur einige wenige Pikul von den Eingeborenen erwerben. Die

im Februar 1905 von • Manokwari ausgefilhrte Menge belief sich auf 6900 kg [112 Pikul]''). Wenn man
sich vergegenwartigt, dass die „Neu-Guinea-Compagnie" auf Kaiser Wilhelms-Land mit Einschluss der

benachbarten Inseln bereits ûber 650000 Palmen besitzt, so lâsst sich daraus der Schluss ziehen, dass auch

auf dem niederlândischen Anteil der Nordkùste eine sehr erhebliche Vermehrung der Palmenbestânde

mit Leichtigkeit zu erreichen ware, auch unter Berûcksichtigung des Umstandes, dass die Verhâltnisse in

beiden Gebieten nicht die gleichen sind und auch nicht die gleichen werden kônnen. Es gilt dies ganz

besonders hinsichtlich der Eigentumsrechte der Eingeborenen,

Die an der ^Vestseite von Neu-Guinea in so grossen Mengen vorkommende Papua-Muskatnuss

{Myristica argeniea Warbg.) scheint ihre ôstliche Grenze in dem vvestlichen Teile des Geelvink-Busens zu

finden, wenigstens habe ich nirgends eine Andeutung gefunden, dass sie noch darùber hinaus auftritt.

Obschon die Muskatnuss es war, welche die ersten Reisenden Ende des 18. Jahrhunderts (Thomas
FoRRF.ST und John Hayes) nach der Doré-Bai gelockt batte so kônnen die dort vorhandenen Mengen
jedoch nicht im entferntesten einen Vergleich mit den von West-Neu-Guinea in den Handel gebrachten

aushalten. Die Angaben ûber ihr Vorkommen sind denn auch sehr dûrftig und sie fehlen sogar, was die

Hôhe der Ausfuhr betrifft.

Wir begegneten Muskatnussbaumen im Manikion-Gebiet (s, oben p. 104). Sodann erwahnt F. S. A.

DE Clercq, dass in dem sùdlicher gelegenen Gebirge hinter Karwân Nûsse gesammelt wurden ") und
endlich konnte die „Soerabaja"-Expedition 1875 berichten, dass sie von der Landschaft Wandamèn aus-

gefùhrt werden ').

Auch in bezug auf das Vorkommen der Massoia aroniatica Becc, welche die Massoirinde liefert,

steht Nord-Neu-Guinea hinter West-Neu-Guinea zurûck (s. oben p, 58—60), jedoch steht fest, dass sie zu

den Zeiten von Th, Forrest und John Hayes bereits aus der Doré-Bai ausgefùhrt wurde. Die von

P. Bleeker mitgeteilten Ausfuhrziffern von Ternate, bei denen es sich wenigstens zum ùberwiegenden

Teile um Massoirinde gehandelt haben wird, die aus dem Geelvink-Busen stammte, lauten folgendermassen :

1844 Wert fl. 10460, 1845 fl- 7762, 1846 fl. 268, 1847 fl- °) 1848 fl. 2040, 1849 fl- ïii3i 1850 fl. 3980,

1851 fl. 7040, 1852 fl. 3760, 1853 fl. 927, 1854 fl. 648»).

Nach A. Goudswaard wurde in den fûnfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in Surabaja und

Makassar ein Pikul mit 33—35 fl. bezahlt ^). Wie wir oben sahen (p. 387), wurden im Februar 1905 5400 kg

(beinahe 87'/^ Pikul) im Werte von fl. 10000 ausgefùhrt, was 114 fl. per Pikul entspricht. Hauptfundort

1) Berigten van de Utrechtsche Zendingsvereaniging 25. 1884, p. 34.

2) Ibidem p. 135.

3) P. J. B. C. RoBmÉ VAN DER Aa. Reizen van de D. F. van Biaam Morris naar de Xoordkust van Xeder-

landsch Nieuw-Guinea. Bijdr. t. de T. L. en Vk. (4) 10. 's Gravenhage 1885, p. 96, 98.

4) In Merauke an der Siidkiiste von Niederl. Neu-Guinea evreichte die Kopraausfuhr im Jahre 1907 bereils die Hôhe

von 6223 Pikul. (H. CoLijN. Nota betreffende de ten aanzien van Nieuvv-Guinea te volgen gedragslijn. Batavia 1907, p. 29).

5) Siehe oben p. 387 und ferner Nova Guinea 1. 1907, p. 222, 224, 275; 2. 2. 1912, p. 119.

6) Rapport over drie reizen naar Nederlandsch Nieuw^-Guinea. Tijdschr. voor Ind. T. L. en VI;. 34. Batavia

1891, p. 142.

7) P. J. B. C. RoRlDÉ VAN DER Aa. Reizen naar Nederlandsch Nieuw-Guinea. 's Gravenhage 1879, p. 255.

8) Reis door de Minahassa en den Molukschen Archipel 1. Batavia 1S56, p. 203.

9) De Papoewa's in de Geelvinkbaai. Schiedam 1869, p. 48.
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scheint die Wandanièn-Halbinsel zu sein. Nach F. S. A. de Clercq wird die Massoirinde im Gebirge

liinter Karwâii '), nach A. B. Mever in dem Gebiet von Napan sowie auf der Insel Japèn gesanimelt

Der Tabak ist ohne Zweifel eines des wichtigsten Genussmittel der Papuanen, so dass man An-

pflanzungen davon, selbst in ganz entlegenen Gebieten findet und nur selten solche angetroffen werden,

denen sie fehlen. Das gewonnene Produkt ist aber minderwertig, zumal die Eingeborenen das Fermentiren

nicht verstehen, so dass es fiir die Ausfuhr gar nicht in Betracht kommt. Sie zieiien daher den ans Europa

eingefùhrten bei weitem dem Erzeugnisse des eigenen Grund und Bodens vor. Tabak spielt denn auch bei

dem Verkehr mit Eingeborenen die RoUe der Scheidemtinze. Die Anlage von Tabakspflanzungen kann

schon um deswillen nicht in Erwagung gezogen werden, da Niederlandisch-Indien sich bereits auf den

grôsseren Sunda-Insehi des Besitzes von zur Tabakskultur besonders geeignoter Gebiete zu erfreuen hat.

Wie zudem die auf Deutsch-Neu-Guinea gemachten Erfahrungen gezeigt haben, kommt der Tabak infolge

der enorm hohen Produktionskosten viel zu teuer zu stehen '').

Eine mehr oder wenige starke Verbreitung besitzen in den Urwaldern Neu-Guineas die Gutta-

percha- und Kautschukpflanzen. Auch in bezug auf dièse so nùtzlichen Gewâchse hat es an lauten und

zuversichtHchen Ausserungen nicht gefehlt, aber ich wage zu bezweifeln, ob die ùberschwanglichen, an das

Auffinden von Guttaperchabilumen geknûpften Hoffnungen Aussicht auf Verwirklichung haben ''). Zunâchst

muss hervorgehoben werden, dass es sich meistens nur um minderwertige Arten handelt sodann aber,

und das ist ein Umstand, der weit nehr ins Gewicht fiillt, treten die Baume nur vereinzeit in den mâch-

tigen Urwaldern auf, wodurch die Gewinnung des Milchsaftes, abgesehen von den mange) haften Transport-

mittehi eine viel zu kostspieli^e wird. Es erscheint daher ausgeschlossen, dass sie mit den ein weit

besseres Produkt liefernden Pflanzungen auf Java und Sumatra den Wettbewerb werden aushalten kônnen.

Dasselbe dtirfte mit den ùbrigens weit selteneren Kautschuklianen der Fall sein.

Wir haben uns die Besprechung des fur die Ernâhrung der Eingeborenen wichtigsten pflanzlichen

Erzeugnisses, des Sagos, bis zum Schluss aufgespart Gegenùber den ùbrigen stârkemehlhaltigen Nahrungs-

mitteln hat er trotz seines gerungeren Nâhrwertes, den gewaltigen Vorzug, dass er von der Witterung

unabhangig ist und Hungersnôte daher in den von Sagopalmen besetzten Gebieten ausgeschlossen sind

Obwohl er in diesen in fast unbegrenzten und bequem zu gewinnenden Mengen zu erhalten ist, kommt
er, soweit dies Neu-Guinea angeht, fiir den VVeltverkehr nicht in Betracht. Desto grôsser ist seine Bedeu-

tung fur den Handelsverkehr der Inlandstâmme untereinander, derjenige mit benachbarten Inselgruppen

darunter begrififen.

Die Gewinnung des Sagomehles ist durch eine Reihe von Schriften langsl bekannt geworden ®) und

1) Rapport over drie reizen 1. c. pag. 147.

2) Auszùge aus den auf einer ÎS'eu-Giiinea-Keise im Jahie 1873 gefii'irten Tagebilchern. Drcsden 1875, p. 9, 6.

3) Paul Preuss. Die pflanîlichen Ausfuhrprodukle Neu-Guineas. Der Tropcnpflanzer 13. Berlin 1909, p. 329.

4) A. ScHULTE IM HoFE. Eine Zukunftskultur fiir Neuguinea. Deutsche Kolonialzeitung 19. Berlin 1902, p. 192

—

293. — W. voN Hanneke.v. Ûber Kautschuk- und Guttaperchakulturen in Neuguinea. Ibid. p. 336—337. — Zum neuen

Jahre. Der Tropenpflanzen 7. Berlin 1902, p. 9. — R. Schlech'VER. Die Guttapercha- und Kautschuk-Expedition nach

Kaiser Wilhelmsland. Berlin 191 1, p. 94— 125. Siehe auch Nova Guinea 2. 2. 1912, p. 688.

5) Siehe oben pag. 228.

6) Bei den lîewohnern der hôher gelegencn Gebirgslandschaften treten an die Slelle des Sagos, die auch in den

Niederungen fast iiberall behufs Abwechsliing des Speisezettels kultivirten Knollenfriichte, namlich Colocasia antiquonim

Schott. und Iponiea Batatas Poir. Eine ganz geringe Bedeutuug besitzt dagegen der Reis, der, soweit mir bekannt, nur

in der Landschaft Amberbaken als sog. Bergreis angebaut und nach dem Geelvink-Busen ausgefiihrt wird.

7) Auch hinsichtiich der auf einem und demselben Flachenraume gewonnenen Mengen steht der Sago obenan.

J. R. LOGAN hat berechnet, dass ein mit Sagopalmen besetzter acre [40,467 Ar] nicht weniger als 5220 bushel [189,75 '^^l

Sago. also den gleichen Betrag wie ein 163 acres grosses Weizenfeld, liefert. Unter der Anuahme, dass die Palme

7— 15 Jahre zu ihrer Entwicklung braucht, kommt er zu dem Schluss, dass gleich grosse Gebiete 23— 10 mal mehr Sago

als Weizen hervorzubringen imstande sind. (Journ. of the Indian Archipelago 3. Singapore 1849, p. 313).

8) G. E. Ru.MrHLUS. Herbarium Amboinense. 1. Amsterdam 1741, p. 72—-83. — A. de Stukler. De Sago-boom

der Molukko's. Tijdschr. v. Neêrl. Indië. Batavia 1846. 1. p. 367— 374. — W. L. de Sturler. Handbock voor den

landbouw in Nederlandsch Oost-Indië. Leiden 1863, p. 626—639. — A. R. Wali.ace. On the Trade between the Eastern

Archipelago and New Guinea. Proceed. R. Geogr. Soc. 6. Eondon 1861, p. 44, auch Journ. R. Geogr. Soc. 31. London

1862, p. 135. — A. R. Wallace-P. J. Veth. Insulinde. 2. Amsterdam 1871, p. 122— 125. — F. S. A. de Clercq.

Ethnographische beschrijving van de West- en Nordkust van Nederlandsch Nieuw-Guinea. Leiden 1893, P- 5^—5^- —
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was die von uns besuchten Gegenden angeht, so hat G. A. J. van der Sande eine nahere Beschreibung

geliefert '). Was die Zubereitung betrifft, so wird der Sago in den ôstlich vom Geelvink-Biisen liegenden

Gebieten fast ausschliesslich in der Gestalt eines ohne fremde Zutaten gekochten Breies aiisnalimsweise

in derjenigen einer kalten Gallerte genossen ^). Im Gebiet des Geelvink-Busens wird er gleichfalls, wie

eigentlich ùberall, in der Regel als Brei ibariavi) zu sich genommen. Ausserdem kennt man ihn, wie auf

West-Neu-Guinea, den Papuanischen Inseln sowie den Molukken, auch in der Gestalt vierseitiger harter

Sagobrote, die in eigens zu diesem Zweck hergerichteten Ofen gebacken werden und sich am ehesten noch

mit unserem Schiffszwieback vergleichen lassen, wenngleich ihr Geschmack uns weniger zusagt, da er ganz

fade ist. Ein grosser Vorzug dieser Sagobrote ist, dass sie sich bequem verstauen lassen, dabei wenig Raum
beanspruchen und, an trockenen Orten aufbewahrt, eine fast unbegrenzte Haltbarkeit besitzen. Auf See-

reisen sind sie als Proviant unentbehrlich. Sie kônnen zwar im trocknen Zustande genossen werden, doch

ist es ûblich sie ebenfalls zu Brei zu verarbeiten. Ein von mir aus Manokwari mitgebrachtes Brot wog
2 12 g und da jeder Mann 5 Stùck als Tagesration erhàlt, so nimmt er mindestens i kg Sago zu sich,

wahrend die Malaien nur i Katti Reis (0,6176 kg) zu ihrer Stattigung bedûrfen und mit dieser Menge
haben sich auch unsere papuanischen Trâger zufrieden gegeben.

Tierische Produkte des Meeres sind fur Nord-Neu-Guinea von sehr geringer Bedeutung. Fische

werden wohl allgemein, aber doch wenig ûber die persônlichen Bedurfnisse hinaus gefangen. Der Tripang

dagegen, ein ausschliesslich bei den Chinesen beliebtes Nahrungsmittel und Aphrodisiakum, war bereits in

der zweiten Hâlfte des 18. Jahrhunderts ein Ausfuhrartikel der Landschaft Doré (s. oben p. 383). Die

wenigen vorhandenen Zahlen geben ein nur ungenûgendes Bild von diesem Industriezweige. Nach O. Bec-

cari betrug die Ausfuhr aus Nord-Neu-Guinea im Jahre 1875 200 Pikul [12352 kg], die auf 30 fl. per

Pikul bewertet wurden Ferner wurde berichtet (s. oben p. 387), dass im Februar 1905 von Manokwari

500 kg (8 Pikul] im Werte von 185 fl. ausgefùhrt wurden. Die Fangplâtze dieser Holothurien scheinen

lediglich den Eingeborenen bekannt zu sein und man erfilhrt nur gelegentlich von dem Vorkommen in

der Wandamèn-Bai ferner bei Napan und bei der Insel Japèn

Wenn ich endlich noch anfùhre, dass auch geringe Mengen von Schildpatt, von Perlen und Perl-

muttermuscheln ab und zu in den Handel gelangen, so sind damit aile wesentlichen Erzeugnisse der be-

sprochenen Gebiete erschôpft.

Es ist kein erfreuliches, an Lichtblicken sogar sehr armes Bild, welches Neu-Guinea bietet und

aile mit den Zustanden auf dieser Weltinsel nur einigermassen vertraute Beobachter sind denn auch darin

einig. dass man es mit keinem Lande der Verheissung zu tun hat. Zwar hat man es an gutgemeinten

Vorschlâgen, durch deren Befolgung man sich viel versprach, nicht fehlen lassen, aber man ging dabei

nicht selten von ganz irrigen Voraussetzungen aus und hatte man bei den angepriesenen Heiimitteln nur

ganz nebensâchliche Dinge im Auge.

Einige Ziffern werden genûgen, um die Ungunst der Verhâltnisse darzutun. Java besitzt einen

Flacheninhalt von 131510 qkm bei einer Bevôlkerung von rund 30.000000 Seelen. An diesem Massstabe

gemessen, mûsste der hollandische Anteil von Neu-Guinea (382140 qkm) imstande sein 87,000000 Menschen

zu beherbergen, wahrend er in Wirklichkeit wohl kaura 300000 Einwohner zâhlt Also selbst fur den

Fall, dass es gelange den Papuanen zu einem tûchtigen Landwirt heranzubilden, wâre damit nicht viel

Alexander Tschirch. Indische Heil- und Nutzpflanzen und deren Cultur. Berlin 1892, p. 162— 168 (nach Mitteilungen

von O. Warburg). — Sagoe en Sanoepalmen. Bulletin van het Koloniaal Muséum te Haarlem N° 44. Amsterdam 1900.

1) Nova Guinea 3. 1907, p. 172— 174.

2) liber die Zutaten in der Landschaft Doré s. oben p. 209—207.

3) G. A. T. VAN DER Sande 1. c. pag. 4. — K. Gjellerup. De Sawehstam der Papoea's in Noord Nieuw-Guinea.

Tijdschr. K. Neder. Aardr. Gen. (2) 29. 1912. p. 173.

4) Saggio statistico sulla Nuova Guinea Olandese. Cosmos di Guido Cora 3. Torino 1875— 76, p. 356. — In

der Schrift von J. C. Koningsberger (Tripang en Tripangvisscherij in Nederlandsch-Indië. Mededeelingen uit "s Lands

Plantentuin LXXI. Batavia 1904, p. 55—62) wird seines Auftretens in den Gewassern von Neu-Guinea mit keiner

Silbe gedacht.

5) P. J. B. C. RoBiDÉ VAN der Aa. Reizen naar Nederlandsch Nieuw-Guinea. 's Gravenhage 1S79, p. 255.

6) A. B. Mever. Ausziige aus den.... Tagebuchern. Dresden 1875, P- 9-

7) Wahrend auf Java l qkm von 228 Menschen bewohnt wird, kommt auf Neu-Guinea noch nicht etnmal i Ein-

wohner auf die gleiche FlSche.

Nova Guinea. IV. Reisebericht. 5°
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errei'cht worden, da es an Transportmitteln fehlt, um die Erzeugnisse des Landes nach der Kùste zu be-

fôrdern und somit in den Verkehr zu biin<<en. Dièse zu schaffen ist aber eine so schwache Bevôlkeruns

ganzlich ausserstande und hochstens wûrde ein Aufschwung der kiistennahen Gebiete zu verzeichnen sein.

Aber selbst dieser crscheint ausgesciilossen, da die Frage, ob der Eingeborene auf eine hôhere Kulturstufe

gebracht werden kann, mit einem glatten Nein zu beantworten ist.

Wer einmal die unermesslichen Wâlder, die den Organismen den Zutritt von Licht und Luft ver-

wehren, durchstreift hat, wer gesehen hat, wie die jungen Waldbâume nicht aufkommen und erst dort

zur Entfaltung gelangen kônnen, wo sich die Zeit eines der âlteren Baumriesen erfùllt hat und er mûden
Hauptes zusammengesunken ist, wodurch Platz fur jiingere Genossen geschaffen wurde, der fûhlt, dass die

Ubermacht der Ptlanzenwelt dièse nicht allein selbst schadigen, sondern auch-einen hemmenden Einfluss

auf die Entwickelung der Tier- und Menschenwelt ausùben muss. Es ist bezeichnend, dass weitaus die

meisten Tiere, soweit sie nicht beflùgelt sind, ein Nachtleben fûhren und nicht weniger, dass die meisten

Xutzpflanzen minderwertig sind '). Fur den Papuanen liegt gar kein Grund vor von dem jetzigen System

der Bevvirtschaftung abzugehen. Er treibt Raubbau nicht allein, weil ihm durchgehends Land in Huile und

FùUe zur Verfûgung steht, sondern auch weil seine Krâfte dadurch am wenigsten in Anspruch genommen
werden. Er braucht namiich, da er die Gartenarbeit den Frauen und Tôchtern ùberlâsst, nur von Zeit zu

Zeit ein kleines Waldgebiet zu roden. Intensive Kultur wùrde ihn dagegen zwingen, den ihm noch unbe-

kannten Pflug selbst zur Hand zu nehmen, ganz abgesehen von anderen Arbeiten, die er nicht mehr weib-

lichen Kraften ûberlassen kônnte. Er fuhlt aber auch sonst gar nicht das Bediirfnis sich dem Ackerbau

zuzuwenden, denn wenn er auch den Reis nicht verschmaht. so beschleicht ihn doch bald wieder die

Sehnsucht nach den Sagotôpfen. VVie kann man ihm einen Vorwurf daraus machen, dass er keine Reis-

felder anlegt, deren Bestellung viel Mûhe und Zeit erheischt, wahrend er die fur die Ernâhrung wâhrend

eines vollen Jahres erforderliche Menge von Sago sich in einem Zeitraum von 8 Tagen verschaffen kann ?

Man hat ferner gemeint durch Schafifung von Bedûrfnissen den Eingeborenen zur Arbeit anzu-

regen, wodurch er Werte erzeugen kônnre. Dazu gehôrt der Vorschlag von H. Colijn ihm das Tragen von

Kleidern beizubringen -). Eine Vorliebe fur Kleidungsstùcke besitzt er schon lângst, doch glûcklicherweise

betrachtet er sie, wie wir bereits oben bemerkten (p. 272), lediglich als Zierrat und legt sie daher nur an,

wenn sich ihm die Gelegenheit bietet sich als gliicklichen Besitzer zu zeigen •'). Ganz abgesehen davon,

dass von arztlicher Seite das Tragen von Gewandungen als ein Ûbelstand bezeichnet wurde, da es die

Eingeborenen empfindlich gegen Witterungseinflûsse macht und zudem die t'bertragung von Krankheiten

befôrdert, kônnte durch den Absatz von einigen Tausenden von Kleidungsstucken doch kein wirtschaft-

licher Aufschwung zuwege gebracht werden. Weit eher ware ein solcher von einer Vermehrung der

Kopraerzeugung zu gewartigen, wodurch der aus dem Zurùckgange der Paradiesvogeljagd entstehende

Ausfall einigermassen ausgeglichen wûrde. So lange aber die Kokospalmenkultur eine ausschliesslich die

Eingeborenen angehende Angelegenheit bleibt, wird von einem wirklichen Aufschwunge niemals die Rede

sein kônnen ').

Seit einiger Zeit hat man dem an und fur sich ganz richtigen Gedanken, fremde Vôlker auf Xeu-

1) Dass dièse Minderwerdigkeit nicht am Boden liegen l<ann, wird durch die Grirten der Missionare erwiesen,

deren Erzeugnisse jeden Vergleich mit den auf anderen Inseln gezogenen Pflanzen aushalten konnen.

2) Nota belreffende de ten aanzien van Nieuw-Guinea te volgen gedragslijn. Batavia 1907, p. 25.

3) H. SCHURTZ hat zwar den Versuch gemacht die Tracht von der psychologischen Wurzel des Schamgeftihles

als einer allgemein menschlichen Eigenschaft abzuleiten. (Grundzuge einer Philosophie der Trachf. Stuttgart 1891),

aber bereits Karl vos dex Steinen (Das Ausland 64. 1891, p. iSi— 186) sowie F. G. Schultheiss (Ibid. p. 455

—

459, 466—470) sind ihm entgegengetreten und namentlich der letztgenannte hat mit Kecht hervorgehoben, dass ihr

Ursprung in der Eitelkeit, in der Sucht schoner auszusehen als von Natur, zu suchen ist. Auch C. H. Stratz sieht in

dem ersten und ursprùnglichen Zweck der Bekleidung nicht die Bedeckung, sondern allein und ausschliesslich die Ver-

zierung, den Schmuck des nackten Korpers. (Die Fraunenl^^leidung. Stuttgart 1S91). G. Friederici ist zu dem gleichen

Schluss gelangt und ihm wird jeder zustimmen, der Gelegenheit gehabt hat, sich durch eigene Beobachtung von dem

stark entwickeltea Schamgefiihl der Papuanen zu tiberzeugen. (Beitrage zur Lander- und Volkerkunde von Deutsch-Neu-

Guinea. Mittlg. aus den Deutschen Schutzgebieten. Ergzsheft N° 5. 1912, p. 15).

4) Die unter wesentlich abvveichenden Verhiiltnissen an der Kordkiiste von Deutsch-Neu-Guinea und auf den

benachbarten Inseln tiitige Neu-Guinea-Compagnie besitzt bereits iiber 650000 Palmen.
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Guinea anzusiedeln, in Wort und Schrift Ausdruck verliehen ') und dabei das Auge auf die Javanen geworfen,

deien Heimat die Uberbevôlkerung droht Ganz abgesehen davon, dass dcr Javane bisher keine besondere

Neigung zur Auswanderung an den Tag gelegt hat, fragt es sich, ob er iiberhaiipt noch die Kraft besitzt,

die ihm zugemutete Riesenaufgabe zii bewâltigen Er wird dazu umsoweniger imstande sein, als sicli, wie

die Erfahrung gelehrt hat, mit Vorliebe die wirtschaftlich schwachen und auch in anderer Hinsicht min-

derwertigen Elemente fur einen derartigen Zweck zur Verfûgung zu stellen bereit sind. Sodann darf auch

der Kostenpunkt nicht aus dem Auge verloren werden *). Falls ferner eine BesiedeUing Aussicht auf Erfolg

haben will, muss die Verpflanzung in einem grossen Massstabe vorgenommen werden. Denn es handelt

sich doch nicht allein darum mit den unermesslichen Waldungen aufzuraumen und die ungebrochene

Scholle unter die Pflugschar zu bringen, sondern zLigieicli um die Aufgabe die ungesittet dahinbrausenden

Strôme in ihrem Laufe zu bandigen und die der Urbarmachung harrenden Landereien der BerieseUing

zugânglich zu machen. Wenn man endlich erwagt, welche Opfer an Menschenleben die Inangriffnahme

jungfraulichen Bodens in den Niederungen der Tropen erheischt, dann kann man nur mit Schaudern an

den von manchen Leuten herbeigesehnten Augenblick denken.

Und doch wird einmal der noch in weiter Ferne liegende Tag herankommen, an dem lebenskraf-

tigere Vôlkerschaften, unter dem Zwange neue Grunde aufzusuchen, die jetzigen Bewohner verdrangen

oder gar vernichten werden. Dem weissen Manne bleibt in diesem Falle nicht anderes zu tun, als sich zu

bescheiden, da er ausserstande ist das Problem zu lôsen. Dank seiner Konstitution ist ihm selbst eine

Besiedelung des Landes versagt und ebensowenig ist er imstande eine solche durch andere vornehmen zu lassen.

So mancherlei Anzeichen weisen darauf hin, dass die Papuanen den Hôhepunkt ihrcr Kultur

uberschritten haben ^) und sie auf dem absteigenden Aste sitzen. Er selbst steht nicht an offen und frank

seine Minderwertigkeit zu bekunden, dem einmal auch ein Doréer durch die folgenden Worte Ausdruck

verlieh: „Der Orang Papua besitzt weder Kleider noch Essen, der Orang Malaju hat schône Kleider, der

Orang Wolanda hat aber nicht allein schône Kleider, sondern auch gutes Essen." Er weiss sehr gut, dass

dièse seine Idéale Aussicht auf Verwirklichung haben wiirden, falls er im Schweisse seine Angesichts

arbeiten wollte, aber zu einer derartigen Leistung vermag er sich nicht aufzuschwingen.

1) P. J. VAN HouTEN. Nedeilandsch Nieuw-Guinea. Onze Staatsplicht ten aanzien van Nederlandsch Nieuw-

Guinea en de toekomst van dit koloniale gebied. De Nieuwe Courant, 's Gravenhage 8— 12 April 1902 (auch séparât

erschienen). — Volksplanting van Staatswege van Javanen op Nederl. Nieuw-Guinea. Verslagen van de Vergaderingen

van het Indiscli Genootschap. 's Gravenhage 1906, p. m— 147.

2) Wenn man ei-wagt, dass auf Pflanzungen und in industriellen Betiieben sehi- Iiaufig iiber Arbeilermangel

geklagt wird, so kann, in diesem Augenblicke wenigstens, noch von keiner Uberbevôlkerung die Rede sein. Indessen ist

zu beachten, dass das Verhaltnis der Anzahl der Bewoliner zur Bodenflache auf Java zwar ungefahr demjenigen Belgieus

entspricht, der jahrliche Bevolkerungszuvvachs aber ein weit grosserer ist.

3) Die Erfolge. die man bisher mit der Uberfiihrung von Javanen gemaclit hat, sind wenig erfreulicher Art gewesen.

Im Jahre 1890 siedelten auf Kosten der Regierung zuniichst 602 Personen von Siid-Bagelen (Residentschaft Kedu) nacli Siid-

Sukapura (Preanger Regentschaften) tiber. Den 17 Geburten standen in dem namlichen Jahre 102 Todesfàlle gegeniiber.

Im Laufe der Jahre erfolgte, z. Tl. durch neue Ansiedler, eine Zunahme, so dass die Zabi der Bewohner 191 1 auf 1257

gestiegen war, was gegeniiber einer Bevôlkerung 2,700000 Seelen in den Preanger Regentschaften und 2,400000 in der

Residentschaft Kedu bitterwenig zu bedeuten hatte. (E. B. Kielsfra Volksverplaatsingen in Indië. Onze Eeuw. I2ejaarg. 4.

Ilaarlem 1912, p. 232—236). In einem grosseren Masstabe wurden 1905, mit einem Kostenaufwande von 700000 fi.,

nicht weniger als 5500 Javanen nach den Laimpongschen Distrikten auf Sumatra uberfiihrt (E. B. Kielstka 1. c. pag.

238— 245)). Auch hinsichtlich dièses Unternehmens besteht keine Meinungsverschiedenheit, dass das Ergebnis in keiner

Weise den Erwartungen entsprochen hat. (N. Scheltema. De kolonisatieproeven in de Lampongsche Districten. De Indische

Gids 34. 2. Amsterdam 1912, p. 1616— 1623. — R. Broersma. De Lampongsche Districten. Batavia—Rijwijk 1916. —
Emigratie naar de Lampongs. Tijdschr. voor het Binnenlnndsch Bestuur 44. Batavia 1913-1 P- 290— 291).

4) Man môge sich doch vergcgenwarligen, welche Geldmittel es erfordern wiirde, um z. B. 100000 Menschcn

zuniichst noch den javanischen Hafenplatzen und darauf nach Neu-Guinea zu befordern, welche Ausgaben die Uberfiihrung

von Hausrat, Yieh, Geraten und Baumaterialien verursachen wiirden, gar nicht einmal zu reden von der Notwendigkeit

aile dièse Personen iiberdies wahrend der ersten Jahre zu ernàhren.

5) Ich mbchte wissen, ob es tiberhaupt noch NaUirvôlker gibt. Die Papuanen, welche Leistungen aufzuvveisen

haben, die einem Kunsthandwerker durchaus nicht zur Unehre gereichen wurden, dazu zu zahlen, halte ich fiir unzulàssig.



IX.

HEIMFAHRT ÛBER TERNATE UND NORD-CELEBES.

In tiefes Dunkel war die Doré-Bucht noch gehùllt, als am Morgen des i8. August. mit

dem Glockenschlage 4 Uhr, die Ankerwinde in Tàtigkeit trat. Wenige Minuten spàter verliess

die „Zeemeeuw" die Reede, um mit demselben Kurse wie am i. Februar, nunmehr aber in

umgekehrter Richtung, ihren letzten Wegeabschnitt zurùckzulegen. Nachdem das Tagesgestirn

erschienen war, konnten wir bis zu seinem Verschwinden, bei heiterem Wetter, unsere Blicke

nochmals iiber die steil nach der Kùste der nordwestlichen Halbinsel abfallenden Gebirgsziige

schweifen lassen. Des Abends um 7 Ulir batte man schliesslich noch die Insein Amsterdam

und Middelburg gewahren konnen.

In der Friihe des folgenden Morgens lag Neu-Guinea bereits hinter uns. Um ô'/^ Uhr

ging es an dem Eiland Snapan vorbei, worauf die Sagewin-Strasse durchfahren wurde. Der

westlichste Teil von Neu-Guinea war noch in Gestalt einer gerundeten Bergkuppe sichtbar

geblieben. Sie wurde mit zunehmender Entfernung kleiner und kleiner, bis sie gegen 9 Uhr

weggeschmolzen war. Mit dem Bewusstsein die merkwùrdige Insel niemals wiederzusehen,

schied ich vom Hinterdeck.

Am Morgen des 20. August befand die „Zeemeeuw" sich um 6 Uhr zwischen der

Siidhalbinsel von Batjan und Halmahera. Anderthalb Stunden spàter kam Makjan und die

ganze sich daran anschHessende Inselreihe, einschHessHch Tidore, in Sicht. Van Nouhuys
war so freundHch einen kleinen Umweg zu machen, indem er Kurs làngs der Ostkùste von

Makjan setzen Hess und uns dadurch Gelegenheit gab, einen BHck in die berùhmte Krater-

schlucht, die „Ornière de Machian", zu werfen. Wir hatten uns in der Mittagsstunde dem

Eiland genàhert und konnten zunàchst im sùdwestlichen Teile deutlich 2 parasitische Kegel

an den unteren Gehàngen des Vulkans, dessen Gipfel in Wolken gehùllt war, erkennen. Auf

der Weiterfahrt gewahrte man in der Niederung Gàrten der Eingeborenen und auch ein

Dorf am Fusse des Berges. Alsdann folgte der tief eingeschnittene, nach O geofîfnete und

bewaldete Barranco (Fig. 172), wàhrend von dem mit ihm in Verbindung stehenden Krater

nur die Westwand zu gewahren war. Die erwàhnte Schlucht ist wahrscheinlich wàhrend des

heftigen Ausbruches wàhrend der Tage des 19.— 21. Juli 1646 entstanden. Bemerkenswert ist

die ungeheure Schutthalde, die sich vom Ausgange der Schlucht bis zum Strande gebildet hat ').

i) Eine gute schematische Vorstellung voa den Verhâltnissen gab R. D. M. Verbeek. (Molukken-Verslag. Jaar-

boek V. h. Mijnw. N. O. I. 37. Wetensch. ged. Batavia 1908, p. 141. Bijlage IV, fig. 118).
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Mail sieht es dem Eiland nicht an, dass es einmal eine reiche, vielleicht die reichste Gewùrz-

insel gevvesen war.

Nachdem die „Zeemeeuw" an dem weit niedrigeren Eiland Maré vorùbergeglitten,

wich sie abermals von dem ùblichen Kurse ab, indem sie, statt den Weg durch die Maitara-

Strasse zu nehmen, die zwischen Maitara und Tidore liegende Meerenge durchfuhr. Uns wurde

dadurch das Schauspiel zuteil den schlanken und regelmàssig gestalteten Pik, unbehindert

durch vorgelagerte Hugelriicken, von seinem Westfuss ansteigen zu sehen. Der erste am Strande

beobachtete Kampong hiess Taloa. Ihm folgten Leho, Mareko und Lisa, die einen zusam-

menhàngenden Komplex zu bilden schienen. Endlich ging es an Ron vorbei, das in eincr, der

Insel Maitara gerade gegeniiberliegenden Einbuchtung lag. Von dieser Stelle aus konnten wir

Fig. 172. Die Kraterschlucht des Vulkans von Makjan.

bereits die Stadt Ternate gewahren und nur kurze Zeit vvàhrte es noch, bis wir an der Landungs-

brijcke anlegen konnten. Herr Oberleutnant, jetzt Hauptmann G. J. J. DE JONGH und Herr

R. DUYVETTER waren die ersten, die uns bei der wohlbehaltenen Riickkehr begrùssten. Der

erstgenannte hatte in seiner Eigenschaft als Kommandant des Fort Oranje die grosse Freund-

lichkeit uns eine in demselben befindliche, leerstehende und ùberhaupt zum baldigen Abbruch

bestimmte Offizierswohnung als Absteigequartier zur Verfùgung zu stellen '). Wir nahmen dièses

liebenswiirdige Anerbieten mit grossem Danke an, nicht allein im Hinblick auf die recht

mangelhaften Gasthofverhàltnisse des Ortes, sondern auch, dass dadurch Gelegenheit gebo-

ten wurde die uns begleitenden Jotéfa-Leute unter unserer unmittelbaren Obhut zu behalten.

Die eigentlichen Wohnràume, zu deren Ausstattung Frau DE JONCiH noch etwas Mobiliar

i) Der Résident von Ternate, Dr. D. W. Horst, hatte inzwischen seine Entlassung genommen und kurz vor

unserer Wiederkehr die Heimfahrt eingetreten. Wenige Monate nach seiner Riickkehr nach Holland sollte er bereits

seinem Leiden erliegen.
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beigesteucrt hatte, waren von den Mitgliedern der Expédition belegt worden, wàhrend die

Kulis sowie die jungen Leute von der Humboldt-Bai in den Nebengebàuden Unterkunft

fanden. Durch dièse Regelung soUte sich unser letzter Aufenthalt anf Ternate àusserst behag-

lich gestalten. Wir konnten in den Ràumen frei und unabhàngig schalten und walten und

damit in aller Musse die Auflosung unseres Unternehmens vorbereiten. Sàmtliche noch fur

die Versendung nach Europa bestimmten Sammlungen sowie andere Gegenstànde konnten in

Kisten verpackt werden, wàhrend der Rest unserer Vorràte an Lebensmitteln sowie die keine

Verwendung mehr findenden Gebrauchsgegenstànde, wie es der Landesbrauch mit sich brachte,

fur eine oftentliche Versteigerung ausgeschieden wurden.

Es interessirte uns nicht wenig zu beobachten wie unsere Papuajungen, fur die sich ja

eine ganz neue Welt auftat, sicli in Ternate zurechtfinden wiirden. Geradezu erstaunlich war es

zu gewahren, mit welcher weltmànnischen Sicherheit sie sich in dem ihnen doch ganz unbe-

kannten MiHeu zu bewegen wussen. Mit dem natùrhchsten Anstande und ohne in Verlegenheit

zu geraten, schlenderten sie durch die Strassen. Sie unterschicden sofort was offentHches und

was personliches Eigentum war, so dass sie nicht einmal auf den Gedanken kamen in die die

Hàuser umgebenden Gàrten einzutreten. Am meisten fùhlten sie sich zu dem Pasar hinge-

zogen, denn welches papuanische Herz wiirde bei den vielen dort ausgebreiteten Esswaren

nicht ins Klopfen geraten, ganz abgesehen davon, dass es dort noch so viele andere zur Be-

friedigung der tàglichen Bediirfnisse dienende Gegenstànde zu erwerben gab. Das erste Ob-

jekt, das dort ein jeder von ihnen erstand, war eine Singapore-Kiste, womit man kleine,

mit einem Klingelschloss versehene Kistchen von rechteckiger Gestalt versteht, die die Malaien

auf den Schiffen zur Aufbewahrung ihrer Kleidungsstùcke und ihrer sonstigen Habsehgkeiten

benutzen. Das Schloss hat den Vorzug, dass das Ôffnen eines derartigen Behàlters sofort

gehort wird, wodurch Diebstahl zwar nicht verhindert, aber doch erschwert wird. Nachdem

die Jotëfas am Mittage des ersten Tages mit ihren i6 Kisten angetragen gekommen waren,

mussten sie auch ausprobirt werden und so gab es wàhrend der Nachmittagstunden ein un-

ausgesetztes Ting-Ting zu horen. Zu den Kisten gehorten Kleider, die ebenfalls auf dem

Pasar zu haben waren; einige Schlaumeier begaben sich aber mit ihren von der Humboldt-

Bai mitgebrachten Pfeilen und Bogen nach einem gerade auf der Reede hegenden Post-

dampfer, um sie den Fahrgàsten im Austausch gegen Kleidungstucke anzubicten und zwar

mit voUem Erfolge. Man hatte sich dort einen Spass daraus gemacht die guten Jungen

vom Kopf bis zu den Fi.issen in europàische Gewànder zu stecken und zwar so vollkommen,

dass sogar Kravatten und Stehkragen nicht vergessen waren. Von dem Gelàchter, das ihre

Vermummung an Bord hervorgerufen, hatten sie sich nicht im geringsten beirren lassen und

sehr befriedigt von ihrem Erfolge stellten sie sich im Fort wieder ein. Ihr Erwerbssinn

àusserte sich auch noch dadurch, dass einige sich bei Chinesen verdingten, um gegen ein ge-

ringes Entgelt Tràgerdienste zu leisten. Da in der Humboldt-Bai gemùnztes Geld keinen

Wert besitzt, so setzten sie ihren Sold in Waren um und sie durften damit, nach der Rùck-

kehr in ihre Heimat, ein gutes Geschàft gemacht haben. Bemerkenswerter Weise hatte einige

das Leben dort im Phàakenlande satt bekommen und spàter Gelegenheit gefunden, nochmals

nach Ternate zu gelangen, das fiir sie eine grossere Anziehungskraft erlangt hatte, trotzdem

sie dort durch ihrer Hànde Arbeit sich nur eines ganz bescheidenen Daseins zu erfreuen

imstande waren.
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Das Fort Oranje, in dem wir ein so gastliches Unterkommen finden sollten, war bereits

zur Zeit unserer Anwesenheit seines Charakters als Festung entkleidet gevvesen. Zwar war

die ange, Einlass gewàhrende Gnadenpforte (Fig. 173) noch immer von einem Posten be-

wacht ') und ebenso starrten von der Landstrasse aus die Wàlle und Bastioncn dem Vorùber-

gehenden unveràndert entgegen,

aber an der Ostseite war bereits

die Mauer durchbrochen worden,

um damit zu dokumentiren, dass

man es mit einem offenen Platze

zu tun habe -). Im Hinblick auf die

Wirkung der modernen Projektile

waren ja die soliden Mauern doch

keinen Pappenstiel mehr wert und

so wollte man die Fiktion einer

Befestigung, und dadurch die Mog-

lichkeit einer Beschiessung, nicht

mehr aufrecht erhalten. Eine Vor-
l ig. 173. Eingang zum tort (Jianje auf Ternate.

stellung von dem Zustande des

Forts, wie er im grossen und ganzen 1903 nocli bestand, gibt der umstehende Plan (Fig.

174), den ich in Ternate abzeichnen konnte. An die Tatsache, dass es in frùheren Zeiten,

und zwar bis zum Jahre 1840, nicht allein Sitz der militàrischen, sondern auch der bùrger-

hchen Gewalten gewesen war, erinnert noch ein grosses Magazin (civiel pakhuis), das in

damais noch ein Stockwerk hoher gewesen war und den Gouverneuren als Wohnstàtte ge-

dient hatte. Aber in dem Lazarett werden auch jetzt noch, nicht allein Militàrs, sondern auch

Zivilpersonen verpflegt, wie denn auch der im Fort wohnende Sanitàtsoffizier zugleich der

àrztliche Ratgeber Rir die gesamte Bevolkerung ist.

Die vortreffliche Beschreibung, welche der Leutn. z. See ROQUEMAUREL im Jahre 1839

von dem Fort gegeben hat passte noch zu dem Zustande, in welchem wir dasselbe vor-

1) Nach H. VON RosENBERG (Reizen naar de Geelvinksbaai. 's Gravenhage 1875, P* 2) findet sich an der Innen-

seite des Tores ein in die Mauer eingelassener Stein mit der Insclirift „De heer Simonsz Gouverneur ende Directeur over

de O. I. V. C.". Da auch der Herausgeber seines Werkes (P. T- C. Robidé van der Aa) dièse Persônlichkeit nicht

unterzubringen gewusst hatte, wie aus einer Anmerkung hervorgeht, so moge erwfthnt werden, dass ein Schreibfehler vor-

liegt. Der Name lautet in Wirklichkeit Simon Cos und der Trager desselben war von 1656— 1662 \virl-:lich Gouverneur

der Molukken gewesen.

2) Nach unserem Weggange sind aile Wàlle an der Westseite niedergelegt und die Gràben eingeebnet worden,

v/ie mir van Nouhuvs mitteilte.

3) „Le fort d'Orange s'élève entre le campong chinois et le quartier malais, à cent mètres du bord de la mer:

il a la forme d'un rectangle donc les longs côtés, qui fout face au sud et au nord, n'ont guère moins de cent cinquante

mètres de développement. Il est flanqué de bastions trop étroits pour qu'on puisse y attendre une bonne défense. C'est

peut-être pour obvier à cet inconvénient et pour suppléer à cette faiblesse des flancs qu'on a brisé les courtines en quel-

ques points; mais cette disposition ne contribue pas à la rentrant de la courtine, puisque cette partie cesse d'être vue

par les flancs des bastions collatéraux. Ee rempart et le parapet sont faits en moellons provenant des laves volcaniques;

on n'y voit que de la maçonnerie sans le moindre terrassement. Les bastions principaux sont bien armés et enfilent le

campong malais et le campong chinois. La porte, qui n'est couverte par aucun ouvrage extérieur, regarde la mer; elle

tire sa défense du flanc du bastion situé à l'angle sud-est. Le fort d'Orange contient un grand nombre de constructions

servant de magasins, de casernes ou de logements pour les troupes et les officiers. Dans les premiers temps qui suivirent
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gefunden haben, wenngleich wohl vvàhrend des dazwischen liegenden Zeitraumes mit einigen

Gebàuden aufgeraumt sein wird, demi es ist nicht gut denkbar, dass ausser der 240 Mann

Wache.

Magazin.

Kaseine fur Europcier.

Kaserne filr Eingeborene.

Bureau.

Kantine.

Schuppen fiir das weibliche Personal.

Kiiche.

Latrine.

Kommandantenvvohnung.

Wohnung und Arbeitsriiume fiir Biich-

senmacher.

und n. Ofllzierswobnungen.

Kammer.

Lazarett.

und r. Wohnungen fiir das Lazarelt-

personal.

Magazin fiir Pulver und Kriegsmaterial.

Lafettenschuppen.

Brunnen.

Fig. 174. Plan des Forts ( )ranje auf Ternate l : 2000.

zàhlenden Kompanie Soldaten und deren Vorgesetzten, auch noch genùgend Platz fur die

Beamten, nebst deren Familien, von denen einige wohl bereits sich ausserhalb der Mauern

la conquête, les Hollandais éprouvèrent sans doute le besoin d'un lieu de refuge assez vaste pour mettre en sûreté les

agents de la compagnie en cas d'attaque des indigènes: c'est peut-être ce motif qui les a portés à se battir cette enceinte

dont le grand développement, en outre de ses autres défauts, la rend incapable de résister à une attaque sérieuse. Le fort

est commandé par un capitaine ayant sous ses ordres une compagnie de deux cent quarante hommes et une batterie

d'artillerie .... Le fort est entouré d un fossé peu profond, qui est encore considérablement rétréci par une sorte de

berme revêtue, accolée à l'escarpe : les débris d'un parapet, accumulés sur cette berme, suffiraient pour rendre l'escalade

assez facile, sans avoir besoin d'ouvrir la brèche." (J. Dumont d'Urville. Voyage au Pôle Sud et dans l'Ccéanie sur les

corvettes l'Astrolabe et la Zélée. Histoire du voyage 5. Paris 1843. P- 3^4

—

3^5)-
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niedergelassen haben werden, in den 1903 noch vorhandenen Gebàuden Unterkunft hattcn

findeii konnen ').

Die ersten Anfange des Forts reichen ûber drei Jahrhunderte zuruck. Obwohl die ersten liolkin-

(lischen Schifte bereits 1599 nach Ternate gekangten, so wurde die Befestigung, und zwar innerhalb eines

Monats, erst von Cornelis Matelief de Jonge ira Jahre 1607 errichtet -). Sic eriiielt den Namen Malaju

nach der Ortschaft in der sic zu liegen kam "•). Sic sieht auf dem Bilde (Fig. 175) wohl statdicher aus, als sie

es in Wirklichkeit war, denn Adriaen

CoRsSEN schrieb,,er habe mit Paulus

VAN Caerden a.m iS. Mai 1608 die

Stadt Malayo vorgefunden, die cUirch

3 Bolhverke, welche nian l ichtiger als

Misthaufen bezeichnen kônnte, be-

schûtzt werde ''). Der weitere Ausbau

des Forts, das 1609 den Namen Oranje

erhalten hatte, erfolgte erst spater.

Es wird dazu der Umstand beige-

tragen haben, dass es bis 1619, dem
Jahre der Grûndung von Batavia, Sitz

der Indischen Regierang war.

Die nach Roijuemaurel dem
Fort anhaftenden Fehler haben nie-

mais Gelegenheit gehabt sich als solche

zu erweisen, da es seit seinem Besuch .. ^jj>

keinen Angriffen mehr ausgesetzt ge-

wesen ist, aber auch vor jener Zeit war Fig. 175. Ansicht des Piks von Ternate im Jahre 1607.

es ebensowenig zu einer Erstùrmung

gekommen. Dem in den Jahren £797, 1798 und 1799 dreimal von einer englischen Flotte gemachten Versuch,

sich des Sitzes zu bemachtigen, blieb der Erfolg versagt Am 21. Juni 1801 musste das Fort sich allerdings

ergeben, aber erst nachdem der Résident W. J. Cranssen von seinen, von den Englândern bestochenen

Beamten D. J. van Docku.m und J. Rodijk in \erraterischer AVeise gefangen genommen worden war").

1) Wie E. J. Heeres berichtet, barg das Fort Oranje im Jahre 1648 bereits an Weissen nicht weniger als 270

Rewohner. (De opkomst van het Nederl. gezag in Oost-Indië (2) 3. 's Giavenhage 1S95, p. 385). — Nach der Angabe

von J. BousQuicT bestand die Garnison im Jahre 1810 aus Uber 500 Kopfen. darunter etwa 150 Weisse. (Tijdschr. v. Ind.

T. L. en Vk. 16. 1867, p. 89).

2) Historische Verhael van de treffelijcke Reyse, gedaen naar Oost-Indien ende China . . . door den manhaften

Admirael Cornelis Matelief de Jonge. Begin ende Voorlgang der Vereenigde Oost-Indische Compagnie 2. Amster-

dam 1646, N° 2, p. 68.

3) Kampong Malaju war ein Sammelname fiir die Ansiedelungen von Angehoiigen ortsfremder malaiischer Volks-

stamme sowie deren Nachkommen, die auch noch heutigentags in dieser Gegend hausen. Der Hauptsitz der Ternater

befand sich damais dagegen in Gamlamo, das an der Siidwestecke der Insel lag und in dem auch der Sultan residirte.

Dort hatten die Portugiesen unter Antonio de Brito ein Fort erbaut, zu dem der Grundstein am 24. Juni 1522 gelegt

worden war und das den Namen San Joâo Bautista (nicht wie Valentij.n will, Nossa Senhora del Rosario) erhalten hatte.

Von diesem sind nur sparliche Mauerreste erhalten geblieben. Eine Abbildung von Gamlamo findet sich in dem Werke :

Het tweede Boeck, Journael ofie Daghregister . . . van de reyse . . . onder 't beleydt van den Admirael Jacob Cornelisz.

[van] Neck ende Wybrant van Warwijck . . . Middelburch 1601, p. 40, auch J. Th. et I. I. de Bry. Quinta Pars

Indiae Orientalis. Francofurti i6oi. Icônes XIII.

4) J. K. J. de Jonge. De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie. 3. 's Gravenhage—Amsterdam

1865, p. 267.

5) P. A. Leupe. De verdediging van Ternate, onder den Gouverneur J. (I. Budach. Bijdr. t. de T. L. en Vk.

(2) 8. 1864, p. 262—363.

6) L. W. G. DE Roo. J. \V. Cranssen te Ternate. Tijdschr. voor Ind. T. L. en Vk. 16. Batavia 1867, p. 503

—

555- — P. A. Leupe. Stukken betrekkelijk de verdediging van Ternate door den gouverneur Willem Jacob Cranssen

1800— 1801. Bijdr. t. de T. L. en Vk. (3) 5. 's Gravenhage 1870, p. 215—338.

Nova Guinea. IV. Reisebericht. 51
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Es war zu jener Zeit mit 35 Geschiitzen armirt. Die Rûckgabe an Holland erfolgte im Jahre 1803'). Sieben

Jahre spilter erfolgte die zweite Besetzung durch die Englander, welche diesmal von Edward Tucker
befehiigt wurden -). Die Stunde der Erlôsung schliig am 30. April 1S17.

Das von einem Ausbnich des Piks begleitete, heftige Erdbeben am 14. Februar 1840, verwandelte

einen grossen Teil des Ortes in einen Trûmmerhaufen, indeni samtliche aus Stein erbaute Wohnhauser

einstiirzten •'). Obwohl das Fort infolge seiner soliden Bauart etwas besser standgehalten, batte es doch

empfindliche Beschadigungen davongetragen. Man ents^hloss sich nunmehr die bùrgerliche Verwaltung

hinaus zu verlegen, wie man denn auch den Beamten, soweit dies nicht bereits der Fall gewesen war, AVoh-

nungen ausserhalb der Festungswerke anwies (s. auch oben p. 37—38). So erhielt das Fort nach dem
Erdbeben dasjenige Ansehen, welches es noch im Jahre 1903 zeigte.

Dass das Zusammenleben so vieler Menschen auf einem beschrânkten Raume keinen gùnstigen

Einfluss auf die geselischafdichen Verhaltnisse ausùben wûrde, war nicht anders zu erwarten. Dazu kam,

dass die Beamten und Militarpersonen in der Regel ungenûgend beschaftigt waren und sich daher, mehr

als lieb war, mit den Angelegenheiten ihrer lieben Nachsten befassen konnten, so dass die heilige Eintracht

manches zu wûnschen ùbrig Hess. Damit diirfte es zusamraenhangen, dass Ternate sich in Indien keines

guten Rufes zu erfreuen hat, was zum grossen Teile wohl auch auf Ûberlieferung beruht. Das ^^'erk von

François Valentijn wird ab und zu noch immer in die Hand genommen und darin kann man den Satz

lesen: „Alzo Ternate van ouds her voor een groot hoeren-nest, voor een drinkwinkel en voor een land

van een algemeene neiging tôt die twee vuile zaken bekend is" '). Dass es gelegentlich hoch hergehen

konnte, erfahren wir auch aus anderen Quellen. So wurden bei einem 1753 im Fort gefeierten Feste nicht

weniger als 280 Flaschen Rotwein und 470 Flaschen Bier vertilgt „tot des 's morgens ten halft' seven

uren logiewaarts keerden omme uijt te rusten en de dampen van den wijn te doen verdwijnen
"

Aus dem Zeitraume zwischen 1760 en 1778 sind Nachrichten, die ebenfalls kein gûnstiges Licht

auf die Zustiinde werfen, durch Paulus Jacob Valckenaer auf uns gekommen. Als dieser 1760 zum

Kaufmann von Ternate ernannt worden war, gehôrten zu seiner Ausrûstung nicht weniger als 2800 Flaschen

Bier und 1600 î'iaschen Rotwein. Zur Zeit seines Aufenthaltes lebte dort ein Prediger, „die zich eenmaal

'sweeks smoordronken op straat liet zien." Als Valckenaer 1771 zum zweitenmale, diesmal als Gouver-

neur der Molukken, nach Ternate gelangte, „waren de meeste leden van den Raad van Politie aan

den drank."

Mit der Neuordnung der Dinge, die mit dem Wiedereintritt unter die niederlilndische Oberhoheit

im Jahre 1817 sich voUzog, war die Tâtigkeit der Beamten auf die Fûhrung der Verwaltung eingeschrankt

worden. Eine Folge davon war, dass auch ihre Einnahmen im Vergleich zu denjenigen ihrer Vorganger

unter der Zepter der Ostindischen Kompanie weit bescheidener geworden waren. Es konnte daher nicht

mehr vorkommen, dass, wie dazumal, ein Gouverneur allein 10000 li. fur eine, bei der Taufe seiner Tochter

verwendete, mit Edelsteinen besetzte Spreitdecke anlegte. Jene den Grundsâtzen eines modernen Staates

mehr entsprechende Beschrankung hatte zur Folge, dass nunmehr auch unabhangige Elemente sich betâtigen

konnten. Mit dem Aufblûhen von Handelshausern und auch von Pflanzungen bildete sich eine numerisch

zwar schwache, aber kraft der erworbenen Vermôgen sehr einflussreiche Bevôlkerungsschicht, die bewirkte.

dass das Fort allmahlich aufhôrte der gesellschaftliche Mittelpunkt zu sein. Es war dies kein gesunder

Zustand, der nur in der von \V. Kiucexthal gerùgten, aber schwerlich auf Ternate beschrânkten, ,.grob

1) P. A. Leupe. Overname van Ternate van de Engelschen. Bijdragen tôt de T. L. en Vk. (4) 3. 's Cliavenhage

1879, p. 202—203.

2) J. Bousquet. Veroveiing van Ternate door de Engelschen in 1810. Tijdsclir. voor Ind. T. L. en Vk. 16.

Batavia 1867, p. 87—90. — William Thorx. Memoir of the Conque.-t of Java. Londen 181 5, p. 343—349. — Naval

Chronicle 28. London 1816, p. 71—78.

3) F. S. A. DE Clercq. Bijdragen tôt de kennis der residentie Ternate. Leiden 1890, p. 338—345. — M. Th.

Reiche. Berigten over aardbevingen en berguitbarstingen . . . . 1831—40. Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië 18. Batavia

1859, p. 202—205.

4) Oud en Nieuw Oost Indien 1. 2. Dordrecht—Amsterdam 1724. p. 13.

5) T- Bousquet. Feestviering te Ternate in 1753. Notulen van liet Batav. Genootsch. v. K. en \V. 3. 1865.

Batavia 1866, p. 105.

6) S. A. Naber. Uit oude familiepapieren. De Gids. Amsterdam 1S73. 3. p. 263—265.
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materialistischen Weltanschauung" seine Erklarung findet '). Anscheincnd hatteii die Beamten, in den

ihnen dort aiigewiesenen Behausungen sich auch nicht mehr l)ehaglich gefùhlt. 13enn, wie J. Du.moxt

d'Urville berichtet, hatte der Résident zuv Zeit seiner Anwesenheit (1839), mit lù-laubnis der Regierung,

eine ausserhalb des Forts liegende Wohnung inné.

Der erste Rûckschlag erfolgte dadnrch, dass nach der Aufhebung der Sklaverei der Plantagen-

betrieb wenig lohnend wurde, zumal auf Ternate aucli Mangel an geeigneten Arbeitskraften herrschte -).

Aus diesem Grande erwiesen sich die wiederholt in spiiterer Zeit erneuerten Versuchc als Fehlschlage Die

selbstandigen Handelshauser haben sich langer zu halten gewusst, aber auch die einzige grôssere Firma

(VAN Duivenbode) wurde 1894 mit einem Kapital von 500000 fl. in eine Aktiengesellschaft, die „Neder-

landsche-Nieiuv-Guinea-Handels-Maatschappij", umgewandelt, der ein nur 2ojahriges Bestehen beschieden

war. Nunmehr gibt es auf Ternate lediglich ein paar Filialen von Handelsgeselischaften und ist ein wirk-

lich wohlhabender Mann nicht mehr anzutreften.

Man wurde sich aber eines grossen Irrtums schuldig machen, woUte man mit H. vax Kol den

Ausspruch tun : „de hoofdplaats Ternate i.s een toonbeeld van verwaarlozing ; behoudens enkele gouver-

nementsgebouwen wijst ailes op armoede en verval" '). Ich wiisste wenigstens nicht zu sagen, was in dem
Orte armselig und verfallen ist, zumal die wirklich armlichen Dôrfer von Eingeborenen gar nicht auf

niederlandischem Grundgebiet liegen, sondern dem Sultan untertan sind. Im Fort werden aile Baulich-

keiten sorgfftltig instand gehalten und herrscht in den Kasernen sowie im Lazarett die peinlichste Sauber-

keit. Ebensowenig geben die iibrigen Gebaude von Ternate nebst den Strassen Anlass zu einem derartigen

Tadel. Man findet dementsprechend bei den meisten Reisenden Ausserungen, die das Gegenteil bekunden.

Wir wollten es vor unserer Abreise nicht unterlassen auch noch eine Besteigung des Piks

vorzLinehmen (Fig. 17S) und hatten auf den Rat von Herrn DE JONGH dazu die Nachtstunden

erwàhlt. Dadurch entgingen wir dem manche Umstànde erfordernden Ubernachten auf dem

Gipfel und zugleich der Wanderung wàhrend der in den Tagesstunden briitenden Hitze.

Unter der trefflichen Fuhrung des Unteroffiziers VAN Seters und zweier Fùsiliere, die

1) Reisebericht. Abhandlg. Senckenbergischen Naturf. Gesellsch. 22. Fi'ankfurt a. M. 1896, p. 32.

2) Nach J. B. J. VAN DOREN (Heiinneringea en schetseu van Nederlandsch Oost-Indië 2. Amsterdam 1860,

p. 266) gab es auf dem kleinen, unter der unmittelbaren niedeilrindischen Verwaltung stehenden Teil von Ternate im

Jahie 1829 II14, im Jahre 1855, kurz vor Aufhebung der Sklaverei, nur noch 323 Sklaven.

3) Die beiden, oben (p. 43) erwahiiten Unternehmungen sind, wie ich erfahre, inzwischen ebenfalls eingegangen.

4) Lit onze Koloniën. Leiden 1903, p. 215. Wir glauben es dem Verfasser gern, wenn er in der Voïrede ^mit

der Hand auf dem Herzen" emphatisch beteuert (p. l), dass er ehrlicli nach Licht und Wahrlieit gestrebt hat. Um die

Wahrheit zu ermitteln, geniigt es aber nicht gedankenlos nachzuschreiben, was man unterwegs zu horen bekommt. Es

zeugt bereits von einem Mange! an Gevvissenhaftigkeit, wenn man bereits innerhalb eines Jahres nach Ablauf der

Reise ein Buch von 826 Seiten herausgibt. Man merkt es dem Werke an, dass der Verfasser seine Fahrt mit vorgefassten

Meinungen angetreten hatte und dass es ihm nur darauf ankam mciglichst viele ungiinstigen Nachrichten iiber die Indi-

schen Insein dem Papier anzuvertrauen. Um den Wert seiner Mitteilungen in ein helleres Licht zu riicken, will ich mit

einigen Tatsachen aufvvarten, welche fiir ihre Unzuverlassigkeit beweisend sind. Auf Seite 211 wird behauptet, dass er die

Kegelberge von Makjan, Moti nnd Maré rauchend gesehen habe, was ganz unrichtig ist. Mit einer wichtigen Miene, wie

sie nur unbedeutende Leute aufsetzen Iconnen, erzahlt er, dass sein Dampfer auf der Fahrt von Batjan nach Ternate einen

Umweg habe machen mtissen, wegen der Unvollstandigkeit der Aufnahmen, von denen doch die Sicherheit der Schiflahrt

abhange. Die Lage des in Rede stehenden Hindernisses, der Wolfbklippe, ist bereits seit langer, langer Zeit genau bekannt.

Ferner meint er, dass die Dampier-Strasse noch als ein „mare incognitum" anzusehen sei, obwohl bereits am Ausgang des

18. Jahrhunderts sehr gute englische Aufnahmen bestanden. Von der Kau-Bai auf Halmahera aussert er sich dahin, dass

sie noch unbekannt sei, trotzdem auch von dieser ganz gute Karten und auch andere Mitteilungen vorhanden sind. End-

lich versteigt er sich sogar zu der Behauptung, dass ein Dampfer erst auf ein westlich von Ternate bei der Insel Mome
liegendes Rifif stossen musste, ehe man sich entschloss die Seekarte zu verbessern. Wenn Herr van Kol sich nur die

kleine Miihe genommen hatte die Seekarte zu betrachten, so wiirde er gewahrt haben, dass das Meer dort nicht allein

rilïfrei ist, sondern auch, dass das Eiland Mome im Monde liegt. Auf die Leichtglaubigkeit, um nicht zu sagen Leicht-

fertigkeit, des LIeern van Kol spekulirend, hatte ein Steuermann sich ein Vergniigen daraus gemacht ihm einen derartigen

Unsinn aufzubinden. Herr van Kol darf sich aiso nicht dariiber beklagen, wenn er nicht ernst genommen wird.
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mit Fackeln bewaffnct waren, traten wir, DE BeaufoRT, Lorentz, VAN DER Sande, VAN

Wekl und ich, zugleich in Begleitung einiger unserer Jotéfa-Leute, mit dem Eintritt der Mitter-

nachtstunde des 26. August den Marsch an. Von dem Fort aus fiihrte der Weg zunàchst an

dem Friedhof vorbei, uber den Schiessstand (s. Karte I) und darauf vveiter zvvischen Gàrten und

vereinzelt liegenden Hàuschen hindurch. Das Schweigen der lauen und dunklen Nacht wurde

nur durch Musik, die aus einigen Hiitten an unser Ohr drang, unterbrochen, um schliesslich

in der Ferne zn ersterben. Nunmehr begann durch das Steilerwerden des Pfades der eigentliche

Anstieg. Beschwerlich wurde die Wanderung aber erst, als wir in eine mit Glagah ') bewachsene

Zone gelangten. Der tonige, zum Teil sehr schlùpfrige Boden verursachte ein fortwàhrendes

Ausgleiten und zugleich gestal-

tete der Weg sich geradezu zu

einem zwisclien den dicken und

hochaufgesclîossenen Halmen ge-

bildeten Tunnel, der durchbro-

chen werden musste. Nachdem

wir aus diesem herausgekommen

waren, wurde eine Zone durch-

wandert, in der pràchtige Baum-

farne ein charakteristisches Elé-

ment bildeten.

Des Morgens um 5' 2Uhr,

also als es bereits zu dàmmern

anfing, ging es, gerade zur rechten

Zeit, abwàrts in eine Schlucht,

an der sich eine kleine Wasser-

ansammlung vorfand. Wir muss-

ten darauf làngs eines Abhanges,

auf schmalem Ffade, wobei einige

Vorsicht vonnoten war, weiter

klettern, um auf einen mehr

nordlich liegenden rippenformi-

gen Auslàufer des Vulkanes zu gelangen. Von dort aus erreichten wir um 6 Uhr ein kleines

Plateau, auf dem wir uns alsbald zum Ausruhen niederliessen. Zu gleicher Zeit liessen wir

uns einen starken Kaftee brauen, der die Geister neu belebte.

Nachdem um 6 Uhr 40 Min. der Wiederaufbruch erfolgt war, ging es weiter berg-

aufwàrts, wobei abermals eine mit Glagah bedeckte Strecke durchzogen werden musste, und

befanden wir uns 40 Minuten spàter an der hochsten von uns erreichten Stelle, an dem Rande

eines Steilabsturzes, zugleich einem Telle eines alten Kraters. Die Temperatur war auf iy\.° C.

herabgesunken. Nunmehr ging es abwàrts in eine Schlucht, in der man nur eine dùrftige

Végétation, wie ùberall in der Gipfelregion, antraf. Ausser Gràsern hatten sich am meisten

noch Vertreter von Vacciniitin und Lycopociinm eingestellt. Uberaus hàufig waren dagegen

MTZO

h^SuLa Med

Angas

'^(fd^ ^Jand/un^ Gai

i^^fel^^/TERNATE

Massstab 1 : 200000 ^

Fig. 178. Kaite dei'- Inseln Teniate.

i) Sacchanim sponic.ncum L., von den Ternatern jogo genannt; ido-'valni nach F. S. A. de Ci.ercq.
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Fig. 176. Pik von Ternate. Ostabfall des Kraters.

l'ig- 177- P'k von Ternate. Der Krater von Westen gesehen.
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zerstreut umherliegende Andersitblocke, zum Teil in schlackiger Ausbildung, und ferncr

Lapilli. Der Boden der Schlucht war um 7 Uhr 33 Min. erreicht worden, worauf ein alter

Kraterrand an einer seiner niedrigsten Stellen innerhalb einer Zeit von 10 Minuten erstiegen

werden konnte. Nach einer kurzen Wanderung standen wir vor einem Steilabsturz, dem maa

sich mit Vorsicht zu nàhern batte, da er jàh in die Tiefe abfiel, um dort den Anfang einer

Schlucht zu bilden, die ihr Ende in der Brangka Toloko findet '). Wàhrend an der genannten

Stelle zugleich der alte Sommarand sein Ende gefunden hatte, stieg zu unserer Linken steil

der Ostabhang des gegenwàrtig tàtigen Kraters an.

Naclîdem nunmehr der jenseitige Ringvvall an einer niedrigen Stelle um 7 L'hr 43 Min.

erreicht worden war, wandten wir uns dem ostlichem Steilabsturz des Kraters zu, der von

lockeren Auswùrflingen gebildet war (Fig. 176, Taf. VIII). Man konnte jedoch unterhalb

desselben deutlich geschichtete Tufte, in denen da und dort Andesitblocke eingelagert waren,

erkennen. Von diesem Punkte miisste man bei klarem Wetter eine wunderbare Aussicht ge-

niessen, aber die Luft war etwas nebelig, so dass die Kiaste von Halmahera verschleiert war.

Dabei trieben niedrige Wolken ihr Spiel und vermochte man nirgends einen Gasamtùberblick zu

gewinnen. Die Insel Hiri lag in N 20° W, der Vulkan Loloda auf Halmahera in N I5°0 und

das, gleichsam zu unseren Fiissen liegende Fort Oranje in S 80° O. Nunmehr wurde das Atrio

durchwandert in SW- und darauf in W-Richtung, worauf wir an die Westseite des Piks ge-

langten, von der aus der PLintritt in einen nach S 40° VV geoft'neten Krater erfolgte. Schàt-

zungsweise besass er eine Lange von etwa 150 m, bei einer Breite von 50 m -]. Da er zum

grossten Telle zugeschùttet war, so dass der Kraterboden ein wahres Trùmmerfeld bildete,

erschienen seine Rànder nur wenig hoch (Fig. 177, Taf. VIII) ^). An der rechten Seite der

inneren Kraterwànde befanden sich an mehreren Stellen Solfataren, indem dort SO--haltige

Wasserdàmpfe ausgehaucht wurden und auf den Gesteinsstiicken Krusten von Gyps und wenig

Schwefel zum Absatz gelangt waren. Auf unsere Jotefa-Leute machte dièses Walten unter-

irdischer Kràfte, denen ihre Heimat nichts Ahnliches an die Seite zu setzen hatte, grossen

Eindruck und sie unterliessen es nicht einige in der Nàhe der Solfataren liegende Gesteins-

stiicke ihren Taschen einzuverleiben.

Dieser, ohne Zweifel altère Krater fand in N 40° O seinen Abschluss in dem West-

abhang des Hauptkraters, dem starke Dàmpfe unter lebhaftem Getose entstiegen. LOREXTZ

unternahm den Versuch das Kraterinnere wenigstens auf die lichtempfindliche Flatte zu ban-

nen. Er eilte den Abhang aufwàrts, musste aber sein Vorhaben vor dem Erreichen des

Kraterrandes aufgeben, weil der Ostwind ihm die erstickenden Dàmpfe des Schwefeldioxydes,

1) Dièse Tatsache wav bereits friiher behauptet worden, dei- Beweis sollte aber erst im Jahre 1904 erbvacht

werden, als bei Gelegenheit eines militàrischen Marsches ein Soldat an der bewussten Stelle ausglitt und in der Tiefe

verschwand. Da sich die Unmoglichkeit, ihm von oben her Hiilfe zu bringen, herausstellte, wurde dev Versuch gemacht,

ihn von der Brangka Toloko aus zu erreichen, was endlich nach dreitagiger, mtihseliger Arbeit gelang. Um den Verun-

gluckten inzvvischen Mut in seiner verzweifelten Lage einzuflossen, hatte man einen Trompeter oben poslirt, der von Zeit

zu Zeit Signale ertonen liess.

2) Eine ganz gute Skizze von den beiden Kratern bietet das in Fig. 179 (p. 411) wiedergegebene Kartchen

von N. A. T. ARRiiiNS. Zu beachten ist jedoch dabei, dass die dort angegebene Himmelsrichtung l'alsch ist.

3) Dieser Kraterboden bat im Laufe der verflossenen 100 Jahre wiederholt Verandevungen erfahren, wie man aus

den weiter unten mitgeteilten Berichten von Reisenden erfahrt. Infolge des nach unserer Besteigung, nSmlich am 17. No-

veniber 1907, erfolgten heftigen Ausbruches muss sicli eine neue Kraterôffnung gebildet haben, wie aus der Beobachtung

von H. A. Brouwer hervorgcht.
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die auch die Schleimhiuite unserer Nasen verspùren konnten, einem weiteren Vordringen eine

Schranke setzten.

Inzwischeii batte der Nebel derartig zugenommen, dass vvir von den Abhàngen an der

Westseite des Piks kaum etwas mehr gewaliren konnten. Das Meer blieb unseren Blicken ver-

borgen und nicht einmal die beiden Seen im Nordwesten, die wir am 4. Februar (s. oben

p. 89-—90) besucht hatten, waren zu gevvahren. Das Thermometer war inzwischen auf 22^j^°

gestiegen.

Um 10 Uhr schickten vvir uns zur Rùckkehr an und fielen uns auf dem Wege durch

das Atrio eine Anzahl kreisrunder, untiefer Gruben von 3—4 m Durchmesser, die wohl lokalen

Einstùrzen, dem Zusammensinken lockerer Schuttmassen, ihre Entstehung zu verdanken haben,

auf. Auch auf dem Sommarande bekam man einige davon zu sehen.

Um 11^
'2 Uhr war das kleine Plateau, das uns als erste Raststàtte auf dem Alarsche ge-

dient hatte, wiederum erreicht worden. Auch diesmal liessen vvir uns auf demselben nieder und

zvvar um das Friihstùck zu verzehren, worauf um 12 Uhr der Aufbruch erfolgte. Auf dem-

selben Wege, auf dem wir gekommen waren, ging es bergabvvàrts, doch erfuhr die Wande-

rung eine Triibung durch zwei Regengusse, von denen ein kurzer sich gegen i Uhr, ein

langer wàhrender sich um 3 Uhr eingestellt hatte. Nach dem Verlassen der oberen Bergregion

ging es wiederholt an einzelliegenden Hiitten und Gehoften der Eingeborenen, in deren Nahe

Obstgàrten sich befanden '), vorbei. Mit dem Glockenschlage 5 Uhr hielten vvir, ziemlich

ermiidet, in dem Fort vvieder unseren Einzug.

Fur mich sollte der Marsch noch ein Nachspiel zur Folge haben, das mich der Mog-

lichkeit zu weiteren Unternehmungen beraubte. Bereits auf dem Gipfel hatten sich die Nach-

teile des zu engen Fusszeuges in empfindlicher VVeise bemerkbar gemacht, die sich beim

Abstieg zu brennenden Schmerzen steigerten und den Augenblick, an dem ich mich meiner

alten Schuhe am Geelvink-Busen entledigt hatte, verwiinschen liess. Im Laufe der folgenden

Tage losten sich von den beiden grossen, stark entzùndeten Zehen, die Nagel ab.

Trotzdem Besteigungen des Berges von Ternate nicht mit besonderen Schwierigkeiten verknùpft

sind, so gehôren sie doch zu den seltenen Begebnissen, wie sich aus der folgenden Ûbersicht ergibt. Be-

sonders klein ist aber die Zahl derjenigen, vvelche uns eine genaue Kunde von der Beschaffenheit der

Gipfelregion ûbermittelt haben.

In das Jahr 1538 fâllt der erste Besuch durch den damaligen portugiesischen Gouverneur Antonio

GalvÀo. Dieser erzahlt, dass sowohl einige eingeborene Fursten als auch mutige Portugiesen bisher vergeblich

sich bemûht hatten in die Nahe des Ortes, \vo das Feuer wûtete, zu gelangen. Erst ihm sei es vorbehalten

gewesen das Ziel zu erreichen. Das Einzige, vvas GalvÀo zu berichten weiss, ist die Mitteihmg von einem

dort fliessendeu Bach, dessen Wasser so kalt gewesen sei, dass man weder seine Hand darin hatte lassen,

noch es im Munde hatte behalten kônnen ^).

Erst beinahe 150 Jahre spâter hôrt man wiederum von einer Besteigung, die in den Tagen des

ir.— 13. Oktober i686 unter der Fuhrung des Leutn. Meindert de Roy erfolgte. Er hatte sich am 9. Ok-

tober vom Fort Oranje aus, in Begleitung einiger Europaer, in einem mit Eingeborenen bemannten Kanu
eingeschifft, um in der Umgebung von Sula Takumi nach Gevvùrznelkenbaumen zu fahnden ^). Wirklich

1) Man findet dort hauptsachlich angepflanzt : Afio/ia muricata L., Canai itim commiiiie L., mehrere C//;v/^-Aiten,

Elaeocarpus edulis T. et B., Eugenia malaccensis L.

2) B. L. DE Argensola. Conquista de las islas Molucas. Madiid 1609, p. 55. — Antonis Galvano. The Dis-

coveries of the V^^orld. Edited by C. B. Bethune. London. Hakluyt Soc. 1862, p. 119— 120, 128.

3) François Valentijn. Oud en Nieuw Oost Indien. 1. 2. Doidrecht^—Amsterdam 1724, p. 6— 10.
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gelang es ihm ihrer 15 zu entdecken, die darauf der Axt zum Opfer fielen. Das andauernd trockene Wet-

ter reizte ihn zu dem bisher vergebens geglûckten Versuche den Berg von dieser Seite ans zu besteigen.

Am Morgen des 11. trat er den Marsch an. Nachdem er zunâchst eine haibstùndige Wandening lângs

des Strandes unternommen hatte, wurde der Nordwestablang erklettert und in dem oberen Teile ûber-

nachtet. Der Rest des Weges bis zum Gipfel wurde am nilchsten Tage zurùckgelegt. Der breitspurigcn

und darum schon wenig klaren Darstellung kann man jedoch soviel entnehmen, dass die Verhaltnisse am
Gipfel der Hauptsache nach die gleichen waren wie heutigentags. Es geht dies aus der beigefûgten Abbil-

dung deutlich hervor '). Derjenige Krater, welcher damais seine Tatigkeit entfaltete, tut es auch jetzt noch.

Dass ihm eine Breite von 100 Ruten zugeschrieben wurde, war eine starke Ubertreibung. Wie man ferner

dazu gelangte die Hôhe zu 367 Ruten und 2 Fuss (1383,24 m) zu bestimmen, wird nicht gesagt. Ganz
zutreffend bemerkt Valentijn, dass die Oftnung am Gipfel von mehreren Kreisen umgeben sei, so dass

das Ganze eineni rômischen Amphitheater glich. Erwahnenswert ist noch, dass sich nahe dem Gipfel am
NW-Abhange eine Zone befand, die mit Glagah \_Saccharuin spontaneiaii L.], das de Rov Canna- Canna
nennt, bedeckt war.

Am 13. mittags trafen die Bergbesteiger am Strande und abends im Fort Oranje wieder ein.

Eine dritte von einem Anonymus angeblich ausgefùhrte Besteigung soll vom 11.— 13. Oktober 1693

stattgefunden haben. Der von Nicolaas Witsen in englischer Sprache verôffentlichte Bericht ist aber

ein unverschiimtes Plagiat -). Er lautet fast wôrtlich ûbereinstimmend mit demjenigen von de Rov. Die

vorgenoramenen Anderungen waren durch den Umstand bedingt, dass samtliche Personennamen unter-

drùckt und die Jahreszahl 1687 in 1693 umgeandert wurde. Witsen hat es auch unterlassen den Namen
seines Gewahrsmanner, der unter den Beamten auf Ternate, die Zugang zum Archiv hatten, gesucht wer-

den muss, mitzuteilen. Seine Verôffentlichung hat noch die Einfiihrung zweier Irrti'imer bewirkt, nâmlich

dass man Gama Lama bis in die Neuzeit fiir den Namen des Piks hielt und ferner, dass in den Vulkan-

katalogen ein Ausbruch aus dem Jahre 1693 Aufnahme fand.

Nach langer Pause, nâmlich im Jahre 1818, unternahmen es Europâer wiederum dem Berge einen

Besuch abzustatten. Es kann daher nicht Wunder nehmen, dass man in Ternate ein solches Unternehmen
als eine ganz ausserordentliche Begebenheit ansah, was auch dadurch zum Ausdruck gelangte, dass nicht

weniger als 200 Ternater sich der Expédition als Schweif anschliessen mussten. Am 10. Februar, nach-

mittags 4 Uhr, brachen der Kapitanleutnant Q. M. R. Verhuell sowie die Leutnants z. See J. Boelen

und H. P. N. 't Hookt von der Fregatte „Maria Reigersbergen", auf und langten nach dreistiin-

digem Marsche bei einem, ihnen vom Sultan zur Verfûgung gestellten Bambushàuschen an, in dem iiber-

nachtet wurde ^). Nach dem Aufbruch am nâchsten Morgen wurde der Pfad je langer je steiler und um
ô'/, Uhr der erste Gipfel, nâmlich der Kekau, erreicht, nachdem man sich durch dichtes Schilfgras hatte

hindurchzwûngen mûssen ''). Nach der Durchwanderung eines Taies gelangte man auf einen zweiten Gipfel,

an dem der Sultan ein Lager hatte herrichten lassen. Durch ein anderes Tal gelangte man alsdann nach

dem Krater. Es war dies ein in der Mitte geteilter Lavakegel, in dessen Boden sich hintereinander 7 Kra-

ter oder durch Lava voneinander getrennter Becken befanden. Der westlichste war fast ganz mit Asche erfiillt,

wâhrend die darauf folgenden immer tiefer und tiefer wurden, bis der nordôstlichste einen ftirchterlichen

Abgrund darstellte, dem bestandig Schwefeldâmpfe entquollen. Nach der Meinung von Verhuell hatte

er noch im Jahre 181 1 mâchtige Feuerstrôme ausgebrochen, die bei dem Fort Toloko ins Meer geflossen

waren und dort d^e „Verbrande Hoek" [Batu Angus] gebildet hatten

1) Der Zeichner hat offcnbar aus 2 Vorlagen eine Abbildung von Ternate zusammenzustellen gesucht, dabei

aber ganzUch iibersehen, dass der obère Teil des Berges von der Nordseite, das Strandgebiet aber von SO aus anfgenom-

men worden war. Die Vorlage fiir das Gipfelgebiet halte auch WlTSEN zur Darstellung gebracht. An demselben Fehler

krankt auch die Abbildung des Piks bei Valentijn (1. c. pag. 4— 5), wahrend die vveit àlteren, aus dem Jahre 1607

stammende (s. oben p. 401. Fig. 175) ein der Wirklichkeit weit naher kommendes Bild gibt.

2) An Account of the upper part of the Burning Monntain in the Isle of Ternata. Philos. Transact. 19. London

1695, P- 42—48.

3) Q. M. R. Verhuell. Herinneringen van eene reis naar de Oost Indien. 2. Haarlem 1836, p. 27—46. —
Q. M. R. Verhuell. Verhaal van een' Togt naar den Krater van den vulkaan van Ternate. Algemeene Konst- en Let-

terbode 1821. 1. Haarlem, p. 210—214. — J. Boelen. Reize naar de Oost- en Westkust van Zuid-Amerika. 2. Amster-

dam 1836, p. 172— 181. 4) Damit ist die Glagah-Zone gemeint.

5) Der Batu Angus liegt vom Fort Toloko iiber 6 km entfernt. Der Bericht tiber den Ausbruch am 1. Februar
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Uni 12 Uhr mittags zeigte das Thermometer 64°, F. (18' C.), bei Sonnenuntergang 56° F. (13° C.)

und des Nachts 52° F. (11° C). Am Morgen des 12. wiirde der Rûckmarsch angetreten. Bei der Ankunft

in Ternate wies das Thermometer 88° F. (31° C.) auf.

1821, 22.-23. -Vugust. Eine der besten Beschreibungen bat man C. G. C. Reinwardt zu ver-

danken '). Seiner Gepflogenheit gemass, beabsichtigte er auch auf den Pik von Ternate in einer Sanfte zu

gelangen, doch musste er dièses Vorhaben bereits i'/^ Stunden nach dem Verlassen der Stadt aufgeben. Gegen
Mittag batte er, wohl auf demselben Wege wie sein Vorgânger, die Hôhe des Kekau im SO des Kraters

erreicht, womit die eigentliche Kletterei ihr Ende gefunden batte. Es galt nunmehr noch mehrere Rûcken
zu iiberschreiten, um an den Fuss der grôssten Anhôhe, in der sich der Krater befand, zu gelangen, an

dem auch das Lager aufgeschlagen wurde. In einiger Entfernung, im Sûdwesten, befand sich ein anderer

bewachsener Gipfel, der in einem weiten Kreise ûber 'Siid nach Siidwest verlief und gleichsam ein grosses

Bassin oder einen grôsseren Krater bildete, innerhalb dessen der vulkanische Gipfel mit seinem sûdôstlichen

Fusse lag. Ausserhalb desselben fand sich ein weiterer Rûcken, der im Stiden bald abbrach, im NO aber

nach unten verlief. Von dort aus wurden gepeilt: Fort Oranje O 15° S, P^ort Toloko O 10° N, Batu

Angus N 34° O, Gipfel der Insel Hiri N 17° W, Pik von Tidore S 2 2'/2° O.

Am 23. untersuchte Reinwardt den ersterwahnten grôsseren Krater, der gleichsam eine nach S\V

geôffnete Schlucht darstellte. Er hatte die Gestalt einer nach NO und SVV sich verschmalernden Ellipse.

In dem fast ebenen, mit Aschen und Steinen bedeckten Boden fanden sich fûnf Vertiefungen, von denen

4 eine nur miissige Tiefe besassen. Nahe der Os'tseite der zweiten, sowie an der Westseite der vierten und

auch noch hôher hinauf drangen aus dem Gestein Dampfe hervor, durch welche das Gestein mit Schwefel

sich bedeckte. Auch an anderen Stellen des alten Kraterrandes waren Solfataren zu bemerken. Die letzte

oder fûnfte, am weitesten nach NNO liegende Vertiefung unterschied sich durchaus von allen iibrigen
;

sie stellte den tatigen Krater dar. Es war ein trichterfôrmiger Kessel von unabsehbarer Tiefe mit sehr

steilen Wanden, an dessen Boden jedoch eine Wasseransammlung bemerkt wurde. Auch aus diesem Kra-

ter drangen Schwefeldâmpfe nach oben und die inneren ^Vande erschienen ùberall weiss, infolge der durch

sie bewirkten Zersetzung. Die âusseren Abhange des alten Kraters zeigten ein steiles Abfallen. Wahrend
diejenigen des siidôstlichen Randes jedoch bereits in dem Taie, in dem sich das Lager befand, ihr Ende

fanden, zeigte der nordwestliche, in seinem oberen Telle ganz kahle Rûcken einen Abfall, der sich ûber

einen grossen Teil des Berges erstreckte. Man konnte von ihm aus eine ziemlich grosse Ebene am Fuss

desselben gewahren, sowie einen Auslâufer in NNVV, der das Tandjung Latu bildet. Ostlich davon traten

auch die beiden kleinen Seen, von Reinwardt als Talaga Takomi und Talaga Taliri bezeichnet, deut-

lich hervor. Auch der nach der NO-Spitze verlaufende Lavastrom des Batu Angus entging ihm nicht.

Die barometrische Hôhenbestimmung ergab 5567 feet = 5404 rh. Fuss = 1696,82 m. Am 22.

abends 9 Uhr betrug die Temperatuur auf dem Gipfel 52° F, (ii°C.), am 23. morgens 6 Uhr 46° F. (8° C.).

Zum Schluss meinte Reinwardt noch, dass dem Pik kein hohes Alter zukame, zum mindesten

sei er von einem jugendlichen Pfianzenkleide bedeckt, da die alten bemoosten Krûppelformen von Mcla-

stoina, Celtis und Fragaca, wie sie auf dem beinahe ebenso hohen Pik von Tidore auftreten, demjenigen

von Ternate fehlten, obwohl die Arten selbst vorhanden seien. Dièse Tatsache hat mit dem Alter des

Berges nichts zu tun, sondern beruht ausschliesslich darauf, dass durch die vulkanische Tiitigkeit Vernich-

tung und in den Ruhepausen Erneuerung der Pflanzenwelt eintreten musste.

1824 (ohne Datumangabe). Johannes Olivier erwahnt in seiner sehr wenig besagenden Beschrei-

bung -) von dem Gipfel des Berges 3 Vertiefungen in der Gestalt von erloschenen Kratern. „Ihre T^efe

181 1 lautet ubiigens dahin, dass aus dem Krater miter lautem Getose eine grosse Menge von Steinen, Rauch und Dampf

nach dei" dem Batu Angus zugewandten Seite ausgevvorfen worden waren. Von einem Lavastrom ist nicht die Rede.

(J. PljNAPPEL. Bijdrage tôt de geschiedenis der vullcaneu in NedeHandsch Indië. Bijdr. t. de T. L. en Vk. (2) 2.

1859, p. 279).

1) Reis naar het oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel in het jaar 1821. Amsterdam 1S58, p. 487

—

495. — .\uch der Reinwardt begleitende Zeichner J. Th. Bn< hat iiber dièse Besteigung berichtet. (Aanteekeningen nopens

eene reis naav Bima, Timor, de Mohiksche eilanden . . . . Tijdschr. voor Ind. T. L. en Vk. 14. Batavia 1864, p. 150 — 151).

2) Land- en Zeetogten in Nederland's Tndië. 2. Amsterdam 1828, p. 185— 189. — Reizen in den Molukschen

Archipel, naar ilakassar &c. 2. Amsterdam 1837, p. 225—228. In der letzterwahnten Schrift will Olivier die Kiiste von

Keu-Guinea iiber das hohe Land von Halraahera hinweg und in einer anderen Richtung die Scliildkroten-Inseln iil)er

Batjan hinweg erblickt haben.
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ist jedoch unergriindlich, und besonders die grôsste dieser Offnungen scheint noch nicht endgiiltig zur Ruhe

gekommen zu sein." Der an der Nordseite nach dem Batu Angiis laufende Lavastrom war ihm nicht entgan-

gen, doch meinte er, dass derselbe sich bei einem vor etwa 20 Jahren stattgehabten Ausbruch gebildet habe.

1830 (ohne Datumangabe). Der Leutn. z. See J. H. van Boudyck Bastiaanse schreibt iiber seine

Besteigung: ,Je gravis, dans une de mes excursions, jusqu'au sommet de la montagne de Ternate, d'où

l'oeil embrasse un panorama magnifique" In demselben Jahre vielleicht bei derselben Gelegenheit, be-

stiegen auch M. D. van Duivenbode und J. W. Neijs den Berg ^).

1837 (ohne Datumangabe). G. Tradescant Lay und James T. Dickinson gelangten im Jahre 1837

auf der vom Leutn. z. See A. J. Fraser befehligten amerikanischen Brigg „Himmaleh" nach Ternate. Sie

machten einen Austlug nach dem Gipfel des Berges, die Anwesenheit zweier Krater wird bemerkt, sonst

aber keinerlei Einzelheiten mitgeteilt. Die Hôhe wird zu 5600 feet (1606,88 m) angegeben

1839, Januar 30.—31. In der Mittagstunde des 29. Januar 1839 gingen die beiden unter dem
Befehl von J. Dumont d'Urville stehenden Korvetten „Astrolabe" und „Zélée" auf der Reede von Ter-

nate vor Anker. Bereits am nachsten Morgen um 6 Uhr trat der Naturforscher J. B. Hombron in Beglei-

tung des Leutn. z. See Saint-Martin, des Matrosen Bernard sowie der ihm vom Sultan von Ternate zur

Verfiigung gestellten Fûhrer den Marsch nach dem Krater an. Augenscheînlich wurde dabei genau der-

selbe Pfad eingeschlagen, dem Reinwardt 18 Jahre zuvor gefolgt war, denn er bemerkte ausdrûcklich

dass um 9 Uhr das i'/2 lieues vom Strande entfernt liegende kleine Lusthaus des Residenten erreicht

worden sei. Nach dem Frtihstiick ging es durch Anpflanzungen und sodann durch Wald aufwârts, woraufjen-

seits desselben die Glagah-Zone — „immenses saccharinées" — vor dem Erreichen des ersten Gipfels durch-

schritten werden musste. Auf diesen war man des Nachmittags um 5 Uhr gelangt, worauf es ùber ein

Plateau nach den beiden abgestutzten Kegeln, welche die ausseren Wânde der Krater bildeten, ging. Der
im Nordosten liegende war erloschen und seine Abhânge mit Glagah bewachsen wâhrend der in S^V

liegende ein dûrres Aussehen zeigte und mit Schlacken ûbersât, sowie von einer machtigen Rauchsâule

gekrônt war. Fine Sùdostbrise schûtzte die Reisenden vor den Schwefeldâmpfen. Das soeben erwahnte

Plateau fiel nach S ab und fand sich hier der Anfang einer bis ans Meer verlaufenden Schlucht. An der

Nordseite stûrzte der Gipfel plôtzlich in Gestalt einer senkrechten und steilen Mauer von etwa 200 toises

(369,8 m) ab und erstreckte sich von dort ans ein ausgedehnter, an seiner Basis 2 oder 3 lieues breiter

Lavastrom,- welcher diesen Teil der Insel im Jahre 1693 verschlungen hatte Die Hôhe des Piks wurde von
Hombron zu 640 toises (1247,36 m) bestimmt, vi'as viel zu niedrig ist. Da die Fiihrer der herrschenden

Kâlte wegen (n° R.) dort oben nicht ûbernachten wollten, so wurde bei dem Scheine von Fackeln der

Riickweg angetreten. Gegen Mitternacht konnten die Hûtten eines Eingeborenen erreicht werden, um dort

einige Stunden zu rasten. Noch vor Tagesanbruch wurde ani 31. weiter abgestiegen, worauf um 2 Uhr des

Nachmittags die Ankunft in Ternate erfolgte

1839, Mârz 6. Wie J. B. J. van Doren berichtet, hatten der Résident A. J. van Olpen, M. D.

VAN Duivenbode und Joh. W. Neijs eine Besteigung vorgenommen '). Wichtig ist die Mitteilung, dass

nur ein Krater von 30—40 Fuss Durchmesser, dem etwas Schwefeldampf entstieg, zu gewahren war,

wâhrend van Duivenbode und Neijs noch 9 Jahre vorher, ihrer vier bemerkt hatten. Es hatte sich dem-

1) J. H. DE Boudyck Bastiaanse. Voyages faits dans les Moluques, à la Nouvelle-Guinée et à Célèbes. Paris

1845, p. 146.

2) J. B. J. van Doren. Herinneringcn en schetsen van Nederlands Oost-Indië. 2. Amsterdam 1860. p. 284.

3) G. Tradescant Lay. A few Remarks made durlng the voyage of the Himmaleh in 1837. Journ. of the

Indian Archipelago 6. Singapore 1852, p. 580; Some geological notices made during a visit to the Moluccas, Bornéo &c.

.-Vsiatic Journal N. S. 25. part 2. London 1838, p, 160—-161; Notices of the moral and social condition of several places

in the Indian Archipelago. Chinese Repository 6. Canton 1837—38, p. 307, 313. — Jas. T. Dickinson. Geological Spé-

cimens from the Indian Archipelago. Americ. Journ. of Se. 35. New Haven 1839, p. 381.

4) Dièse Beobachtung ist sehr bemerkenswert, da bisher stets der nordostliche Krater als der tatige bezeichnet

worden war. Es ist daher zu bedauern, dass die Berichte iiber die beiden folgenden, in dem nftmlichen Jahre unternom-

menen Besteigungen eine Angabe iiber die Lage des tatigen Kraters verniissen lassen.

5) Wie oben (p. 407 ) bereits erwahnt, hat im Jahre 1693 kein Ausbruch stattgefunden.

6) J. DuMONT d'Urvii.le. Voyage au Pôle Sud et dans l'Océanie sur les corvettes l'Astrolabe et la Zélée. His

toire du Voyage 5. Paris 1843, P- 223—235.

7) Herinneringen en schetsen van Nederlands Oost-Indië 2. Amsterdam 1S60, p. 284.
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nach in dieser Zwischenzeit ein Verhaltnis herausgebildct, welches dem heutigen ungefahr cntspricht. Wann
dicse Boccas zugeschiittet worden sind, ist nicht mehr zu ermitteln ').

1839, Ende Miirz folgten einige Kadetten der vor Anker liegenden Korvette „Triton", die es des

starken Rauches wegen nur 5 MiniUen lang am Kraterrande auszuhalten vermochten -).

1841 (ohne Zeitangabe) bestieg der Naturforscher E. A. Forsten, dessen Aufenthalt auf Ternate

vom 19. Juni bis Mitte September gewâhrt batte, den Pik. Darch seinen fiuhzeitigen, am 3. Januari 1843,

erfolgten Tod wiirde er an der Verôffentlichung seiner Beobachtungen gehindert. Bekannt geworden ist

ledigHch, dass er die Hôhe des Haiiptkraters (Wakaf) zu 5336 rh. F. (1674,7 m) bestimmt hatte ^).

1860 (ohne Datumangabe) wurde der Berg von dem Residenten C. J. Bosch, dem Professer W. H.

DE Vriese ans Leiden und dem Hortidanus des botanischen Gartens in Buitenzorg, J. E. Teysmann, bestie-

gen. Es wurde am Abhange, etwa halbwegs, in einer Hutte ûbernachtet und der steilere Teil am folgen-

den Morgen erklettert. In dem von Teysmann erstatteten Bericht heisst es, dass der Anblick des Kraters

nichts Neues geboten habe; dagegen finden sich in ihm einige Mitteilungen iiber die Végétation in der

unmittelbaren Umgebung desselben '').

1863, Juni 15 unternahm der Résident P. van der Crab mit dem KontroUeur Jonkheer W. C.

F. Goldman und dem Kaufmann J. A. Jungmichel einen Ritt den Abhang des Berges aufwârts bis in etwa

2000 rh. F. (627,7 ''''') Hôhe, wo van der Crab ein Unterkunftshâuschen in der Nâhe der Kaffepflanzungen

von Jungmichel und van der Meer hatte errichten lassen. Da die Abfahrt Goldmans nach Neu-Guinea

auf den folgenden Tag festgesetzt worden war, so musste auf den Besuch des Kraters verzichtet werden ^).

1865, Juli 15— 16. Reichlich zwei Jahre spater gelangte der Résident P. van der Crab wirklich auf

den Gipfel. In seiner Begleitung befanden sich der Sanitatsoffizier C. D. Th. Husemann sowie die Beamten

J. Bousquet und N. A. T. Arriens. Ternate war des Nachmittags um i Uhr verlassen worden, worauf

nach dreistûndigem Marsch das obenerwahnte, in 2600 rh. F. liegende Unterkunftshaus erreicht wurde,

um darin zu ubernachten. Noch wiihrend der Nacht wurde wieder aufgebrochen und der Gipfel eben vor

Tagesanbruch erreicht.

Die Beschreibung von Arriens ist wichtig, da sie zum erstenmale eine kartographische Darstellung

des Gipfels bringt, aus der zugleich hervorgeht, dass auf demselben seit dieser Besteigung keine wesent-

lichen Verânderungen stattgefunden haben (Fig. 179). In der Himmelsrichtung hat er sich allerdings geirrt,

demi die gemeinschaftliche Achse der Krater verlàuft nicht in der Richtung N— S, sondern in NNO

—

SSW. Arriëns beschreibt ûbrigens nur den eigentHchen Gipfel; er hat den ersten Ringwall, dessen nôrd-

liche Halfte nicht mehr vorhanden richtig erkannt, die Bedeutung des zweiten, von dem ein Teil noch

auf der Karte zur Darstellung gelangte, entging ihm jedoch. Die barometrische Bestimmung der Hôhe

ergab genau dasselbe Résultat, welches Reinwardt 182 i erhalten hatte, namlich 1696 m (5402 rh. F.)'').

1865, Anfang Dezember, unternahm Albert S. Bickmore einen Ritt bergaufwârts, gelangte aber

nur bis zu dem Unterkunftshause des Residenten, das seiner Angabe nach in 2400 feet (731,5 m) liegt

und beschrieb kurz die von dort aus genossene Aussicht *).

1) Die wrihrend dieser Zwisclienzeit erfolgten Ausbrtiche f.inden statt am 23., 25. und 27. Juni 1S31, 15. Juni

l833i 4- Januar 1835, 26. Februar 1838 und 2. Màrz 1839.

2) C. W. M. VAN DE Vei.de. Gezichten uit Nederlandsch-Indië .... Amsterdam [1S47]. p. 44. — Derartige,

nur des Sportes wegen unternommene Besteigungen, von denen meistens nichts in die Ôfifentlichkeit dringt, werden wohl

zu wiederholten Malen stattgefunden haben. So teilte J. E. Teysmann mit, dass ein Offizier bald nach dem Ausbruch im

lahre 1871 den Berg bestiegen hatte. (Nat. Tijdschr. Ned. Jnd. 40. i88i, p. 196).

3) P. Melvii.L van Carnbee. Over de hoogte der bergen in den Oost-Indischen Archipel. Tijdschr. voor Neêrl.

Indië 1844. 1, p. 545. Bisher war dièse Bestimmung, wie vorher diejenige von Reinwardt, massgebend gewesen. Gelegent-

lich der Vermessung eines Teiles der SO-Kiiste von Ternate stellte R. D. M. Verbeek durch Peilungen fest, dass die

Hohe 1692 m betragt. (Molukken-Yersiag. Jaarboek v. h. Mijnw. Ned. Ind. 37. Wet. Ged. Batavia 1908, p. 149). Dièse

Bestimmung bezieht sich jedoch auf einen anderen Gipfel, namlich den Medina.

4) Verslag over de . . . . in 1860 gedane reize in de Molukken. Nat. Tijdschr. Ned. Indië 23. 1861, p. 330—332.

5) W. C. F. Goldman. Aanteekeningen gehouden op eene reis naar Dore (Noord-Oostkust van Guinée). Tijdschr.

Ind. T. L. en Vk. 15. 1866, p. 482—483.

6) N. A. T. Arriëns. Aanteekeningen omtrent eenige vulkanen van den Indischen -Archipel. Natuurk. Tijdschr.

Ned. Indië 29. Batavia 1867, p. 82—90.

7) Travels in the East Indian Archipelago. London 1868, p. 310—311.
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1873, Anfang des Jahres. Nachdem das russische Kriegsschiff „I.sunirud" N. VOM Miklucho
Maclay am 25. Dezember 1872 von der Astrolabe-Bai abgeholt hatte, dampfte es nach Ternate, um dort

6 Wochen liegen zu bleiben '). EHier Mitteilung von H. N. Mosei.ev entnimmt man dass Maclay in

der Hôhe von 4150 feet seinen Namen in die Rinde eines Baumes eingeschnitten hat. Wahrscheinlich

wird er — einmal so weit gelangt — auch den Rest des Weges bis zum Krater zuriickgelegt haben

1874, Mitte Oktober. H. N. Moseley
benutzte den Aufenthalt des „Challenger" in

Ternate zu einer Besteigung des Piks in

Begleitung des Leutn. z. See Balkour. Nach-

dem in dem, am Abhange in etwa 1000 feet

Hôhe liegenden Hause eines Regierungsbe-

amten ûbernachtet worden war, wurde am
folgenden Morgen um 4^/2 Uhr wieder auf-

gebrochen. Der ausserordentlich steile Pfad

fuhrte zunâchst durch ein Zuckerrohrfeld ; der

Marsch war umso beschwerlicher als der

Boden infolge des wahrend der Nacht ge-

fallenen Regens schlùpfrig geworden war. In

einer Hôhe von etwa 2000 feet wurde kul-

tivirtes Land, darunter ein Reisfeld passirt,

an dessen Rand mehrere Arengpahnen sich

erhoben. Als das Tageslicht begann, wurde

in den AVald eingetreten, der in 4150 feet

verlassen wurde, um nunmehr sich durch die

bis zum Gipfel anhaltende Glagah-Zone hin-

durchzuzwangen. Von diesem Gipfel — ge-

meint ist der Medina — ftihrte ein Abstieg

von 100 feet zu einem alteren Krater, ent-

sprechend den Canadas des Piks von Tene- Fig. 179. Der Krater des Piks von Ternate nach

riffa. Es war ein wùster Ort, der zahlreichen N. A. T. Arriëns.

wilden Schweinen sowie Hirschen als Wohnort
diente und bedeckt war mit Strâuchern, Farnen *), Lycopodien und Vaccinien. Der zweite Riicken war etwa

50 feet hôher aïs der vorhergehende. Innerhalb desselben zeigte sich nur wenig Grùn, wahrend der eigent-

liche Krater ûberhaupt jeglicher Végétation entbehrte. Der sûdsûdwestliche Teil war mit Ausnahme seiner

Rânder mit Auswurfsmassen erfûUt. Der Kegel des eigentlichen, noch tâtigen Gipfelkraters erhob sich steil

und unvermittelt mit einer Neigung von 30°. Er bestand nicht aus Aschen, sondern aus basaltischen

Massen von verschiedener Grosse. Der Neigungswinkel der inneren Abhange des Kraters betrug ebenfalls

30°. Der Versuch abwarts zu steigen, musste der erstickenden Dàmpfe wegen, nach Zuriicklegung von 20

yards, aufgegeben werden.

1903, April 23. Fast drei Jahrzehnte sollten verlaufen, ehe wiederum eine Besteigung des Piks

stattfand. Sie erfolgte durch ein Détachement Soldaten unter der Fûhrung des Kommandanten des Forts

Oranje, Oberleutn. G. J. J. de Jongh, in Begleitung von J. W. van Nouhuvs. Auf diesem L'bungsmarsch

wurde genau derselbe Weg eingeschlagen, dem wir 4 Monate spater folgen sollten ^).

1915, JuH 20.—21. Die letzte Besteigung erfolgte durch H. A. Brouwer, der zwei vorlâufige Mit-

1) Nova Guinea 2. l. Leiden 1910, p. 153.

2) Notes by a Naturalist of the „Challenger". London 1879, p. 392.

3) Eine Beschreibung dieser Besteigung hat Maclay, wenigstens in westeuropiiischea Zeitschriften, nichi ver-

offentlicht.

4) Die von Mosei.ev und Bai.kour gesammelten Farne sind von J. G. B.\ker beschrieben worden. (On the

l'olynesian Ferns of the Challenger Expédition. Journ. Linn. Soc. Botany 15. London 1877, p. 104— 112).

5) Bei Gelegenheit dieser Besteigung waren auch die beiden auf Taf. VIII (Fig. 176 und 177) dargestellten und

von van Nouhuys freundlichst zur Verfiigung gestellten Photographien aufgenommen worden.
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teilungen liber seine Beobachtungen verôffentlicht hat '). Auch wahrend seines Aufenthaltes wir der Haupt-

krater mit Dampfen erfiillt, doch konnte er trotz der Ungunst der Witterung den Rand besteigen und fest-

stellen, dass sein Durchmesser etwa 200 m betragt sowie dass die Kraterwande steil zum Boden abstûrzen.

Besonders bemerkenswert ist, dass der unmittelbar im SW sich daran anschliessende Krater, der zur Zeit

unserer Anwesenheit ein ebenes Trûmmerfeld dargestellt hatte, ein tiefes Loch mit lotrechten Wanden enthielt,

das ebenfalls von Dampfen erfullt war -). Brouwer erwahnt ebenfalls den Sommarand, dessen Abstand vom
Hauptkrater zu 350 m und den Rest des altesten Kraterrandes, dessen Abstand zu 850 m bestimmt wurde.

Bevor wir Ternate verliessen, wollten wir es nicht unterlassen der Mannschaft der

„Zeemeeuw", deren Dienstfertigkeit und Ausdauer wir so vieles zu verdanken hatten, eine

kleine Aufmerksamkeit zu erweisen und \\ àhlten dazu die Form des Slamétan Zu diesem

Zwecke war aus der E.xpeditionskasse die Summe von 40 fl. gestiftet worden, wofur die

braunen Jungen sàmtliche Einkàufe und sonstige Herrichtungen auf sich nahnien. Es wurde

die Erwartung ausgesprochen, dass wir bei dem Feste zugegen sein wurden.

Wir hatten uns zu diesem Zweck am 29. August auf dem Dampfer eingefunden, um in

der Mittagsstunde die Aufforderung zu erhalten, uns nach dem Hinterdeck zu begeben, das

einen ganz ungewohnlichen Anblick darbot. Es war namiich vollstàndig mit Segeltiichern

belegt worden und auf diesen prangten die mit Speisen gefiillten Schùssehi. Die Alatrosen

hatten an Backbordseite, ihre mannlichen Verwandten an Steuerbordseite Aufstellung ge-

nommen, wahrend die Frauen zunàchst nur zum Schauen zugelassen worden waren. Die Fest-

akt begann damit, dass der noch recht jugendlich aussehende Ifnam fPriester] an dem Kopfende

Platz nahm. Alsdann wurde ein mit glùhenden Kohlen gefùllter Behalter gebracht, der von

einem àlteren" Manne mit Weihrauch bestreut wurde. Hierauf wurden Blumen, die an Bind-

fàden aneinander gereiht waren, daruber gehalten und sodann von einem Matrosen an dem

Hinterteil des Schiftes befestigt. Des weiteren wurde ein anderer, nicht erkennbarer Gegen-

stand auf dieselbe Art geweiht, im Gegensatz zu dem vorigen aber iiber Bord geworfen.

Um dem Feste aber erst seine richtige Weihe zu geben, begann der Imam nunmehr

ein langes Gebet herzusagen, in das, an bestimmten Stellen, der ganze Chorus einfiek Nach

Beendigung desselben erhob er sich und nahm seinen Platz wieder in der Reihe der ùbrigen

Teilnehmer ein, worauf den Speisen zugesprochen wurde. Die Weiblichkeit sollte nicht zu

kurz kommen, denn nach Ablauf des Mahles wurden die nicht verzehrten Speisen in den

unteren Schiffsraum gebracht, um dort, den Mànnerblicken entzogen, den Mùndern zugefuhrt

zu werden. Schon vor Beendigung der Speisung auf dem Deck hatten wir uns zuriickgezogen,

um alsbald nach dem Fort zurùckzukehren.

1) Reisbeiicht omirent geologische verkenningstochten op verschillende eilanden der Molukken. Tijdschr. Koii.

Nederl. Aardr. Genootsch. (2) 33. 1916, p. 85—86. — Geologische verkenningen in de Oostelijke Molukken. Verhandel.

Geolog.- Mijnbouwk. Genootsch. voor Nederland en Koloniën 3. 's Gravenhage 1916, p. 52.

2) Dièse Krateroffnung kann meiner Ansicht nach nur wahrend des letzten heftigen Ausbruches. am 17. Novem-

ber 1907, der von einem starken Getôse begleitet gewesen war, entstanden sein.

3) Derartige Festmahler sind, wie H. A. VAN Hien uns belehrt (De Javaansche geestenwereld 1. Semarang 1S96.

p. 236—238), ein aus friiheren Zeiten iiberkommener und den Zeitumstanden entsprechend, geanderter Brauch. Obwohl

die mohammedanische Religion den Slamëtan nicht vorschreibt, ist er bei der Einfuhrung des Islam auf Java ubernommen

worden, so dass kein wohlhabender Eingeborener es verabsaumt einen Slamëtan anzurlchten, bevor er zu der Ausftihrung

eines fiir ihn wichtigen Unternehmens schreitet. Einen religiôsen Charakter erhâlt das Fest stets dadurch, dass ein Vor-

beter erscheint, um islamitijche Gebete herzusagen, die aber in Mittel-Java noch aus heidnischer Zeit stammen. Man
unterscheidet auf Java 3 Artcn des Slamëtan, namiich Festslamëtan [Walima], Heiligenslamëtan [Slamëtan] und Opfer-

màhler [Sedëkah oder Wadima], fiir die fiir jeden Monat eine bestimmte Reihenfolge vorgeschrieben ist.
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An dem nàmlichen Tage besuchte ich mit VAN NOUHUYS die kleine, aber freundliche

protestantische Kirche, die noch allerlei Erinnerungen an vergangenen Zeiten bewahrt. Sic

wurde bei dem grossen Erdbeben im Jahre 1840 zerstort '), aber bald nach Beendigung des-

selben vvieder aufgebaut. Hierùber gibt die folgende, hinter der Orgel befindliche Inschrift Kunde:

„Het oude kerkgebouw door de verschrikkelige aardbeving in den Jare 1840 vernield

zijnde zoo is het zelve op nieuw herbouwd onder de regering van den Résident D. F. Helbach

door de kerkenraad dezer gemeente J. E. HÔVEKER pr : H. COLDENHOFF ouderl: en kerkm :

M. D. VAN DUIVENBODE ouderl. en bouwm: onder wiens opzigt het is voltooid. Begonnen

den 20 Julij 1840 en de eerste Leerrede gehouden door den waarnd: predikant J. E. HoVE-

KER op den I paaschdag den 11 April 1841."

In dem Fussboden finden sich zwei Grabsteine eingesenkt, der rechts liegende mit

der Inschrift :

David van Petersom f 24 Juni 1714-), wahrend auf dem links liegenden gemeisselt

ist: JOAN Happon f 15 Febr. 1727-').

An den Wànden hàngen zwischen den Fensterrahmen vier quadratische Holztafehi. Auf

der rechten Seite besitzt diejenige in der Mitte ein Wappen und ferner die folgende Inschrift:

JOHAN GODFRIED BUDACH van Frankfort aan den Oder. In leven Raad Extra Ordinair

van Nederlandsch India mitsgr. afgaand Gouverneur en Directeur der Molukkos geboren

I Januari 1750. Overleden 3 Augustus 1800 in den Ouderdom van 4g jaren 7 maanden

en 3 dagen.

Daneben hàngt ein Schild, das ausser dem Wappen die folgende Inschrift besitzt:

Elias Jacob Beynon Oppercoopman en Secundi van Ternaten. Geboren tôt Frankfort

a. Main 7 Febr. Anno 1706. Obiit tôt Ternaten den 29 Juny A° 1773. Oud 67 Jaaren 4 Maan-

den en 22 Dagen.

An der linksseitigen Mauer hàngt eine Tafel mit der Aufschrift :

Geboren den 8 September 1734 AGATHE Catharina .Houtingh. Obiit den 28 No-

vembï 1784.

Die links davon hàngende hat den folgenden Wortlaut:

JOAN Happon in sijn Leven Gouverneur en Directeur deser Provintie. Obiit den i5den

February 1727. Oud 52 laaren 9 Maanden en 3 Dagen.

Die einzige hervorragende Personlichkeit unter denjenigen deren Erinnerung in diesem

Kirchlein wachgehalten wird, ist ohne Zweifel BuDACIl gewesen, der es verstanden hatte

Ternate wahrend der Jahre 1796— 1799 in erfolgreicher Weise gegen die Angrifte der Eng-

lànder zu verteidigen

1) Am 2. Februar 1840 fand ein von besonders heftigen Stossen begleiteter Ausbiuch des Piks von Ternate

statt, wodurch die meisten der aus Slein erbauten Hauser in Triimmerhaufen verwandeit wurden. Bis zum 8. Miirz hatte nian

noch taglich, allmahlich schwacher werdende Erschiitterungen verspiiren konnen. (J. S. van Coevorden. Beknopt ovcrzigt

van het eiland Ternate. Tijdschr. v. Neêrl. Indie 1844. 2. p. 202— 205). — Natuurk. Tijdsch. Ned. Indie 18. Batavia

1859, p. 273—276. — F. S. A. DE Clercq. Bijdragen tôt de kennis der residentie Ternate 1890, p. 338—345.

2) War seit 17 10 Gouverneur der Molukken.

3) War seit 1724 Gouverneur der Molukken.

4) Das Wappen von Budach, an dem nichts Auffalliges zu bemerken war, hatte mein Interesse nicht zu wecken

vermocht, so dass es sehr bald meinem Gedachtnis entschwunden war. Erst eine, von M. A. van Rhede van der Ki.oot

hinsichtiich des Wappens von Ternate geausserte Vermutung lenkte meine Aufmerksamkeit wieder auf diesen Gegenstand.

Es war namlich Budach als Anerkennung ftir seine Verdienste eine goldene Médaille zugedacht gewesen, deren Fertig-
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Unsere Abfahrt war auf den 4. September festgesetzt vvorden. Wir durften es als eine

besonders giinstige Fugung betrachten, dass der General-Gouverneur, Herr Geneialleutnant

W. ROSEBOOM, gùtigst gestattet batte, dass die „Zeemeeuw" unsere Befnrderung nach Batavia

ùbernahm. Es konnte dies umso cher geschehen, als der Dampfer doch Surabaja, um z.u

docken, aufsuchen musste. Dièse Verfùgung kam uns ausserordentlich zustatten, da sie ermog-

lichte unsere Sammlungen ohne Umladung bis zum Abgangshafen schaften zu konnen ').

Obwohl der Vormittag durch die Sorge um unser Gepàck stark in Anspruch genommen

war, wolite ich mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, den noch im Bau begriffenen Horst-

brunnen unter der freundlichen FLihrung des Herrn R. DUYVETTER zu besichtigen. Mit der

Anlage dièses Brunnens war beabsichtigt worden, dem mit Wasser spàrlich bedachten Stadt-

teil Klumpang aus der Not zu helfen. Er befindet sich an der Ecke des Klumpangweges und

der Coldenhoft- Allée, am Wege nach Mariaro und zwar in der Nàhe der Baracke, die fiir die

mit ansteckenden Krankheiten behaftenden Leidenden bestimmt war.

Der Brunnen, mit dessen Ausmauerung man gerade beschàftigt war, batte die erheb-

liche Tiefe von 26,35 m erreicht, ehe man am 7. Màrz 1903 Wasser angetroffen hatte. Die

Wassersàule mass 75 cm. Bei der Ausschachtung waren ausschlieslich Gerolle, zwischen denen

sich hier und da grossere und geringere Mengen eines schwarzen Sandes eingestellt hatten,

vorgefunden worden. In der Tiefe zwischen [O und 22 m waren sie zu harten Konglomerat-

stellung er aher nicht mehr erleben soUte. Auf der einen Seite findet sich eine, iibrigens gar nicht ahnliche Darstellung

des Vulkans, und ferner im Vordevgrunde eine ionische Saule, deren Fuss ein um einen Anker sich windender Delphin

ziert. (Beschrijving van Nederlandsche Histovie-Penningen, len vervolge op het werk van Gérard van l.oox 10. stuk.

Amsterdam 1869, p. 474—476, Taf. I.XXXI, fig. 847). Van der Kloot hat nun ausgehend von der Meinung, dass

BuDACH, der 1767 als Soldat nach Indien gekommen, kein Wappen besessen habe, den Schluss gezogen, dass der erwahnte

Delphin mit dem Anker als das Wappen von Ternate anzusehen sei. (Wapen van Ternate. Bulletin van het Koloniaal

Muséum N° 36. Haarlem 1907, p. 138— 139).

Das ersterwahnte Argument kann von vorn herein nicht als stichhaltig angesehen werden, da es in Holland, und

-auch wohl anderswo, bei Mannern ein sehr beliebter Brauch ist, einen mit einem Wappen versehenen Siegelring zu tragen

und dass es zu allen Zeiten ein recht eintràglicher Beruf gewesen ist, Wappen gegen eine entsprechende Vergiitung auf

Grund „archivalischer Studien" anzufertigen. Gleichgiiltig ob Budach bereits vor Antritt seiner Fahrt nach Indien in dem

Besitz eines Wappen gewesen ist oder nicht, fest steht die Tatsache, dass er ein solches in Ternate gefiihrt hat. Aus der

nebenstehenden Skisze desselben, die Herr Oberleutn. W. K. H. Feuilletait de Bruyx die Liebens-

wiirdigkeit hatte mir zu senden, geht mit Sicherheit hevvor, das der obenerwàhnte Delphin mit

dem Wappen von Budach nichts auszustehen hat. Dennoch halte ich die von van der Kloot aus-

gesprochene Vermutung ftir unbegriindet. Nirgends auf Teinate, nicht einmal an einem der alten

Gebaude im Fort, findet sich ein solches angebracht und ebensowenig ist in der ausgedehnten Literatur

iiber die Insel auch nur die geringste Andeutung dariiber zu finden. Besonders hatten es so gut unter-

richtete Leute wie F. S. A. de Clercq und J. S. van Coevorden, der sogar die erwahnte Médaille

ausfllhrlich beschrieb (Tijdschr. v. Neêrl. Indië 1844. 2. 219—220) sicherlich nicht unterlassen eine derartige ungewohn-

liche Tatsache anzufiihren. Meiner Ansicht kommt dem lîilde des Delphins mit dem Anker der Hoffnung : Die Befreiung

von der Belagerung durch die Flotte der O. Ind. Kompanie, lediglich eine symbolische Bedeutung zu.

l) Beilàufig bemerkt, sind von den auf Ternate erbeuteten Tieren die folgenden Arten beschrieben worden:

Loplmra anibohiensis Schloss., Malniia miiltifascinia Kuhl, Lygosoma atrocostaiitin Less. (Nei.LY de Roov. Reptilien. Nova

Guinea 5. p. 377, 380). — Caridina serratirostra de Man, Palaemoii \^Eiipalaciuoii\ sniniaicits de Ilaan, P. \^EupaUiemoii\

sttndaicus var. hrachydactyliis Roux, Sesarma \Parasesarmd\ leiizi de Man. (Jean Roux. Crustacés. Nova Guinea 5.

P- 59°! 597) 621). — Melania hastula I.ea, M. celehcnsis Quoy et Gaim., M. tortiatella Lea. M. tubcrctilata Miill.,

M. Cybele Gould, J/. villosa^ M. scahia Millier. M. setosa Swainson, Stenogyra oc/oiia L., Trochomorpha tcrnalanuin Le

Guillou, Hélix [^Papiiina] laïueolata Pfr., Hélix \Plcclotropis\ winteriana Pfr., Cycloliis gut/atus Pfr. var. minor Bavay,

C. pruinosiis v. Martens, Platygraphe parvus v. Martens. (A. Bavay. Mollusques terrestres et fluviatiles. Ibid. p. 274, 275,

276, 277, 279, 281, 283, 289). — Polyconoceras phaleratus basiliscus Attems. (Carl Graf Attems. Myriopoden von Neu-

Guinea. Ibid.^ p. 579). •— Gastcracantlia icrnatensis Thor. (W. Kulczinski. Spinnen aus Neu-Guinea. Ibid. p. 492).
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banken verkittet worden. Die dasselbe zusammensetzenden Rollsteine stellten Blôcke von z. Tl.

ganz erheblichen Abmessungen dar und waren sàmtlich als Augitandesit, der teilwcise eine

schlackige Ausbildung aufwies, zu bezeichnen.

Nach Besichtigung der Arbeiten begaben wir uns in westlicher Richtung nacli dem

bekannten Batu Antero, der mit Recht als eine Sehenswùrdigkeit von Ternate bezeichnet

wird In der etwa 7— 8 m tiefen Schlucht, der Brangka Batu Antero (s. Karte I) findet sich

das Stùck eines kompakten Lavastromes entblosst, dessen Obcrflàche durch die jahraus, jahr-

ein zur Regenzeit niedergehenden Fluten und von diesen mitgefiihrten Sand- und Schutt-

massen glatt gescheuert war. Sonst trifft man auf der Insel nur Blocklava und lockere vulka-

nische Schuttmassen sowie Tufife an.

Nachdem im Laufe der Naclimittagsstunden unsere Habe an Bord geschafft worden

war, begaben wir uns selbst dorthin. Und dann ging es ans Abschiednehmen. Wir driickten

unseren Freunden, die uns in Ternate stets so hùlfsbereit erwiesen hatten, und dann unseren

guten Jotêfa-Jungen, die nach ihren Rùckkehr nach der Humboldt-Bai unserer wohl noch

gedacht haben werden, zum letztenmale die Hand. Alsdann wurden die Taue gelost und

dampfte die „Zeemeeuw" um 5';^ Uhr in nordhcher Richtung ab. Noch einmal zog die ver-

ànderHche Silhouette des rauchenden Piks vor unserem Auge vorùber. Die Insel Hiri lag bereits

hinter uns, als mit dem Eintritt der Dunkelheit die Umrisse des Berges allmàhlich an Schàrfe

verloren und sich schliesslich nur noch als eine dunkle unformige Masse zu erkennen gaben.

Am Morgen des 5. September durchfuhren wir zwischen 5 und 6 Uhr die die hiigeligen

Inseln Majau und Tafuré trennende Meerenge und gegen 9 Uhr kamen die Berge von Kema -)

auf der Nordhalbinsel von Celebes, voran der schône und regelmàssige Kegel des 2019 m hohen

Klabat sowie der Doppelkegel der Duwa Sudara in Sicht, aber es wàhrte noch bis 3 Uhr

27 Min. ehe der Anker auf der Reede von Kema fallen konnte. Es lag dort bereits der

Regierungsdampfer „Raaf", Kapt. J. Kaan, der mit dem Einnehmen von Kohlen beschàftigt

war. Im Schlepptau Rihrte er mit sich die Dampfbarkasse „Palele", die das Ungliick gehabt

hatte einige Tage vorher bei Kap Flesko aufzulaufen, wobei ihr Bug eingedriickt worden war.

Durch Segeltuch hatte man an der verletzten Stelle eine Umhùllung angebracht, die eine

entfernte Ahnlichkeit mit einer Schnurrbartbinde aufwies. An Bord des „Raaf" befand sich der

auf einer Dienstreise begriffene Aspirantkontrolleur G. L. UljÉE, in dessen Begleitung wir

uns an den Strand begaben. Unsere Absicht war nàmlich von der gùnstigen Gelegenheit

Gebrauch zu machen, um dem bisher noch niemals von einem Europàer besuchten Vulkan

Batu Angus Baru, der sich in der Nàhe der NO-Spitze von Celebes erhebt, zu besteigen und zu

diesem Zwecke waren auf wir der Suche nach einem ortskundigen Fùhrer. Da Kema, wie die

Niederlassungen in der Minahassa ùberhaupt, aus aneinander gereihten, aber einzeln stehendcn,

1) C. B. H. VON RosEXiîERG. Reizen naav de Geelvinkbaai. 's Gravenhage 1875, p. 3. — H. voN Rosenberg.

Der Malayische Archipel. Leipzig 1878, p. 399.

2) In alteren Beschreibungun, wie bei F. Valentijn, findet man statt dièses Na'mens auch die Bezeichnung Oes-

terberge [Austernberge], was anscheinend keinen Sinn gibt. P. und F. Sarasin" haben daher gemeint, dass sie auf einer

Verstiimmelung beruht und dafiir „Oosterberge" zu lesen ware. (Materialien zu einer Naturgeschichte der Insel Celebes 4.

Wiesbaden 1901, p. 14). Verstandlich wird der Name unter der Beriicksichtigung, dass er gleichbedeutend war mit den

„Bergen von Kema" oder kurzweg „Kemas" und dass ferner mit keuia oder kima im Malaiischen Muscheln, besonders

grosse Muscheln wie Tridac/ia u. a. bedeuten. In diesem Sinne schrieb denn auch Rumphius: „Oc-sU/s . . . . Zij wierden

aldaar Kemas genaamt .... zijnde het slach waarvan het dorp in het gebergte Kemas is genoemd geworden." (D'Amboin-

sche Rariteitkamer. Amsterdam 1705, p. 133).'
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stets von gut gepflegten Gàrten umgebencn Hàusern besteht, so machte es wie dièse einen

freundlichen Eindruck Auf der Durchwanderung sprachen wir bei deni Ortsvorsteher [Wijk-

nieester] B vor, der sich bereit erklàrte unseren Wunsch zu erfullen. Herr ULJÉE hatte

ZLigleich die Freundlichkeit einen Brief an den Hàuptling von Likupang zu hinterlassen, in

welchem er von unserer bevorstehenden Ankunft Kunde gab und zugleich ersuchte fur ein

Unterkommen Sorge tragen zu wollen. Bevor wir an Bord des Dampfers zurùckkehrten, be-

suchten wir noch die braungelben Felsen von Bimssteintuff, welche einen Steilabsturz an der

Kùste im Siiden von Kema bilden. Einer derselben hatte in friiherer Zeit bei den Schiess-

ùbungen der Kriegsschifife aïs Zielscheibe gedient und wies dementsprechend zahlreiche Locher

auf^). Dahinter folgten zunàchst grasbedeckte Hùgel, denen sich Waldungen anschlossen. Am
Strande fanden sich, wie bereits von P. und F. SaRASIN erwàhnt, Stucke von Augitandesit

Als am Abend der Ortsvorsteher B mit dem gesuchten Fuhrer erschien, stellte sich

heraus, dass dieser ein Lotse war, der zwar die zu durchfahrende Lembeh-Strasse sehr gut

kannte, aber auf dem anhegenden Festlande nicht Bescheid wusste. Wie uns auseinander gesetzt

wurde, gehorte es zu den ObHegenheiten des weiter landeinwàrts wohnenden Vorstehers des

Bezirkes A fur eine, fur unsere Zwecke geeignete PersonHchkeit Sorge zu tragen. Nachdem

dieser alsbald davon benachrichtigt worden war, stellte sich der gewùnschte Mann am folgenden

Morgen um 6 Uhr auf der „Zeemeeuw" ein. Eine halbe Stunde spàter wurde die Reede von

Kema wieder verlassen. Die Berge Klabat (2019 m) und Duwa Sudara (1373 m), die noch beim

Erwachen des Tages hervorgetreten waren, fingen alsbald an sich mit einer Wolkenhaube zu

bedecken, die indessen gegen 7^2 Uhr zeitweilig wieder verschwand. Als wir um dièse Zeit in

die Lembeh-Strasse einfuhren, konnte man am oberen Teil des Nordabhanges des Klabat einen

parasitischen Kegels in Gestalt einer hockerartigen Hervorragung erkennen *). Alsdann begann

der Berg Duwa Sudara vor unseren Blicken vorbeizuziehen. Der Name muss in der Uber-

setzung lauten : die „beiden Geschwister", nicht aber, was sonst ebenfalls statthaft wàre, die

„beiden Schwestern" ''), denn, wie unser Fuhrer uns auseinandersetzte, heisst der hohere Gipfel

in der Landessprache Tuama, was dem malaiischen Laki-Laki (der Mann) entspricht, wàhrend

der Name des niedrigeren Wewène dem malaiischen Pârampuwan (die Frau) entspricht. Auf

die Duwa Sudara folgte die langgestreckte Bergmasse des Batu Angus doch bevor wir uns

mit dieser befassen, wollen wir unser Auge auf die Ostseite der Lembehf-Strasse, die durch

die langgestreckte Insel Lembeh gebildet wird, lenken (Fig 180). Die kleinen, aus der Meer-

enge aufragenden Inseln bestehen aus einem gelblichweissen Gestein, anscheinend Bimssteintuff

1) P. und F. Sarasin haben sich 1893 Ltngere Zeit in diesem Ort aufgehalten und ihn eingehend beschrieben.

(Reisen in Celebes 1. Wiesbaden 1905, p. 4—21).

2) Dièse Tuffe enthalten zahlreiche Brocken von Augitandesit und seltener ein bisher in der Minahassa nicht

bekanntes Leucitgestein. Sie haben zugleich die Eigenschaft an der Luft zu erhfirten und werden zur HerstelUmg eigen-

tiimlich gestalteter Siirge benutzt. (P. und F. Sarasin 1. c. pag. 10). C. G. C. Reinwakdt hatte 1821 diesen TufT bereits

als Trass bezeichnet und auch Mitteilungen iiber die erwàhnten Siirge gemacht. (Reis naar het oostelijk gedeelte van den

Indischen Archipel 1821. Amsterdam 1858, p. 541).

3) Materialien zu einer Naturgeschichte der Insel Celebes 4. Wiesbaden 1901, p. 306.

4) Siehe die Abbildung bei P. und F. Sarasin 1. c. Taf. VIII. Fig. 16.

5) Sudara (mal.) bedeutet im Singular ausschliesslich Schwester. Es ist daher unrichtig, wie es auch geschieht,

diesen Doppelkegel als die Gebriider zu bezeichnen.

6) Seine Hôhe betrâgt nach E. A. Forsten 699 m. (S. C. J. W. van Musschenbroek. Toelichtingen behoorende

bij de kaart van den golf van Tomini. Tijdschr. Aardrijksk. Genootsch. 4. 1880. Hôhentabelle auf Karte 2).
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und ganz tibereinstimmend ist damit dasjenige, welches sich an den Steilabstiirzen der Insel

Lembeh zeigt '). Wenige Tage spàter, am 9. September, erzàhite uns, wàhrend unseres Aufent-

haltes in Menado, der Bergingenieur Herr M. Koperberg, dass auf der genannten Insel

auch Schlacken und Lapilli auftreten.

Fig. 180. Aiibicht der Ix-mbeh-Stiasse.

Nachdem die „Zeemeeuw" die engste Stelle der Lembeh-Strasse durchfahren batte,

wurde der Batu Angus mit dem ausgesprengten Krater sichtbar (Fig. 181) Wie der Fùhrer

aussagte, und die Bewohner von Likupang am folgenden Tage bestàtigten, ist der von F. JUNG-

HUHN erwàhnte Name G. Tonkoko ^) den Eingeborenen unbekannt. Auf der Weiterfahrt trat

der dem Berge vorgelagerte regelmàssige, abgestumpfte Kegel des Batu Angus Baru allmàhlich

deutlich hervor. Er unterscheidet sich von allen in der Gegend aufragenden Hùgein und Ber-

gen dadurch, dass er eine, fast jeglicher Végétation entbehrende schwarze Schutthalde dar-

stellt, wie sie noch im Jahre 1828 J. DUMONT d'Urville erschienen war *). Nur da und

dort bemerkte man wenige Spuren von Grun an den Abhàngen. Als der Vulkan ungefàhr

im W vor uns lag, fiel der Anker, worauf ein Boot gestrichen wurde, das uns aile an den

Strand beforderte. Bereits beim Nàherkommen batte man gewahren konnen, dass dort ein

Lavastrom bis ans Meer geflossen war und nach der Landung stellte sich heraus, dass die

Lava stellenweise bis in einer Màchtigkeit von 6 m entbiosst war. Sie bestand aus Augitan-

1) Siehe auch H. Bucking. Beitrage zur Géologie von Celebes. Petermanns Mittlg. 45. 1899, p. 259.

2) P. und F. Sarasin gaben von dem Berge, wie er sich dem Auge vom Gipfel des Klabat darbot, die fol-

gende Beschreibung : „Er zeigt einen breiten Gipfel ; sein nordwestlicher Abhang erscheint als klare Curve, dagegen sehr

stark gestort der gegen die Lembestrasse abfallende Theil seines Mantels." (Materialien zu einer Naturgeschichte der Insel

Celebes 4. Wiesbaden 1901, p. 14— 15).

3) Java 2. Leipzig 1854, p. 847.

4) Voyage de la corvette L'Astrolabe. Histoire du voyage 5. Paris 1833, p. 429.

Nova Guinea. IV. Reisebericht. 53



4i8

desit, war steinig, kompakt und nur der obère Teil zeigte schlackige Ausbildung. In der

unmittelbaren Umgebung waren die nur spàrlich auftretenden Baumgewachse meistens durch

Casuarinen vertreten. Viele von ihnen, besonders jungere Stàmme, waren afgestorben und

Alang-Alanggras wucherte zwischen ihnen. Uni 9'/^ Uhr traten wir den Marsch landeinvvàrts

an. Wir durchzogen ein vollig menschenleeres, flaches und von einem schwarzen vulkanischen

Sande bedecktes Gebiet, in dem streckenweise die hockerige Masse des Lavastromes immer

wieder von neuem zutage trat. Das an sich durch den Mangel an fliessenden Gewàssern bereits

wasserarme Land, machte in dem zurzeit herrschenden Ostmonsun erst recht einen àusserst

Fig. 181. Batu Angus und Batu Angus Baiu von der Lemheh-Stiasse aus gesehen.

oden Eindruck. Anfànglich in W, darauf in S und endlich SW wandernd, mussten wir uns durch

ein allmàhlich ansteigendes, mit Gestrùpp und Wald bedecktes Gebiet, in dem auch ab und

zu Wokapalmen (Livistona rotnndifolia Mart.) auftauchten, hindurcharbeiten. Nachdem hierauf

eine kleine Schhicht aufwàrts gezogen war, betraten wir um 10 Uhr 10 Min. eine Ebene, die

mit dùrrem Alang-Alang bekleidet war. Unter dem Grase fanden sich ùberall LapilH und vulka-

nische Sande. Der Kegel des Batu Angus Baru lag nunmehr frei vor uns (Fig. 182) und nach

Ablauf von 20 Minuten standen wir an seinem Ostfuss. Die Besteigung des nur 435 m hohen

Berges gestaltete sich in der Sonnenglut zu einer nicht so leicht zu bewàltigenden Aufgabe.

Denn da der Kegel sich ausschhessHch aus LapilH ') und lockeren Sanden aufbaute, so gab

es ein fortwàhrendes Ausrutschen und Abgleiten. Nur ab und zu gaben Ballen von Alang-Alang

einen willkommenen Stùtzpunkt ab Dann und wann wurde uns die Kletterei etwas erleich-

tert, sobald sich die Gelegenheit bot den Wegespuren des Anoa zu folgen. Nachdem meine

1) Auch dièse Lapilli bestehen wie der Lavastrom aus Augitandesit.

2) Ausserdem bestand die Flora des Berges nur noch aus einer rot bluhenden Melastomacee.
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Gefàhrten lângst auf dem Kraterrande sich niedergelassen hatten, gelang es mir erst um ii^ '^Uhr

keuchend das Ziel zu erreichen. Uer Krater besitzt eine sehr regelmâssige Gestalt und das-

selbe ist mit dem Rande der Fall, der nur in N 30° O, vom Mittelpunkte aus gedacht, eine

kleine Einsenkung besitzt. An der inneren Kratervvand konnte man im siidwestlichen Teile einen

Steilabsturz beobachten. Van Nouhuys und van der Sande fùhlten sich nôch frisch genug,

um, mit dem Aneroid bewaffnet, bis zu dem Kraterboden hinabzusteigen und vermoch-

ten dadurch festzustellen, dass seine Tiefe zu 119 m mass. In dem Krater konnte nirgends

kompakte Lava nachgewiesen werden. Wàhrend man vom Rande aus in ostlicher Richtung

Fig. 182. Der Batu Angus Baru von seinem Fuse aus gesehen.

den Lauf des Lavastromes verfolgen und den Blick ùber die Meerenge hinaus bis auf die

Insel Lembeh schweifen lassen konnte (Fig. 183), erhob sich westHch von unserem Aussichts-

punkte, einer Gebirgsmauer gleich und nur wenige Kilometer entfernt, der Batu Angus, wel-

cher fast ganz mit Wald bedeckt vvar. Wir bedauerten es beim Anblick des Berges mit seinem

an der Ostflanke ausgesprengten Krater, dass unsere Ankunft in Likupang fiir den folgenden

Tag bereits gemeldet worden war, denn es vvàre ùberaus lohnend gewesen auch diesen Berg

zu untersuchen, wozu allerdings ein Tag bei weitem nicht gereicht hàtte. Wie der Fiihrer

uns mitteilte, fuhrt der Batu Angus auch den Namen Rumasun ').

i) Wie uns indessen die Hâuptlinge von Likupang spater mitteilten, sind die Namen durchaus nicht gleich-

bedeutend. Der Rumasun ist ihver Angabe nach ein anderer, in der Nàlie sich erhebender Berg. Man erh.llt den Ein-

druck, aïs ob man es bei dem Batu Angus mit einem liis zur Nordkiiste sich erstreckenden Riicken zu tun hat, dem
mehrere Gipfel aufgesetzt sind, von denen der Batu Angus einer ist und zwar derjenige, an dem es zur Bildung eines

Explosionskraters gekommen ist. Ubrigens konnten wir aus der Ferne an dem Ostabhange des Batu Angus noch einen

anacheinend aus l apilli bestehenden Kegel erkennen, der etwa 30 m lioher als der oberste Rand des Batu Angus Baru-

Kraters liegen diirfte.
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Um 12 Uhr 20 Min. erfolgte làngs des Nordostabhanges der Abstieg. In raschen

Spriingen kollerten wir bergabwàrts und hatten innerhalb 10 Minuten einen Lapillistrom, der

einen Absatz bildete, erreicht. Nach weiteren 15 Minuten standen wir wieder am Fuss des

Berges. Von dort ans ging ein Pfad nach der Kiiste, der ùber den an seiner Oberflàche

schlackigen und zackigen Lavastrom fuhrte. Unebenheiten desselben waren mit vulkanischen

Sanden ausgefùllt und stellenvveise hatten Stràucher und Gràser auf ihm Wurzel zu fassen

vermocht. Nachdem um i '/.^ Uhr der Strand wieder erreicht worden war, bestiegen wir das

unserer bereits harrende Boot, das sàmtliche Teilnehmer an Bord zuriickbeforderte.

Fig. 183. Lavastrom vom Gipfel des Batu Angus Baru gesehen.

Im Hintergrunde die Insel Lembeh.

Ûber die Ausbrûche des Batu Angus und des Batu Angus Baru sind nur sehr dûrftige Berichte

auf uns gekommen. Wenn S. Roorda van Evsinga unter dem 15. Juh 1823 berichtet: „Abends waren

wir vor Celebes; rechts von uns die Gebrilder, zwei Berge von denen der eine bei einem schrecklichen

Ausbruch im Jahre 1801 seine Spitze abgeworfen bat, die zu einem Teile in die Limbië-Strasse fiel" '),

so darf man nach Prûfung der Angaben aller ûbrigen Gewahrsmânner wohl annehmen, dass ihm ein Irrtum

untergelaufen ist und dass man vielleicht auf dem Schiffe selbst nicht mehr genau wusste, welcher Berg

der eigentliche Ûbeltâter gewesen war.

Die erste Kunde von dem Bestehen des Batu Angus Baru gab J, Dumont d'Urville. Beim Durch-

fahren der Lembeh-Strasse am 25. Juli 1828 bemerkte er nâmlich, dass „a mi-distance environ du volcan

[Batu Angus] une troisième montagne au rivage, dans la direction de l'est est un petit monticule conique,

tout noir, entièrement nu, et qui paraît être un cratère récemment éteint, la trace de la lave jusqu'au

canal de Limbé est complètement brûlée et dépouillée" ^). Darauf folgte ein augenscheinlich von dem
Sanitâtsofhzier C. M. Lenz verfasster Bericht, in dem er sich hinsichtlich des Batu Angus folgendermassen

1) P. P. Roorda van Evsinga. Verschillende Reizen en Lotgevallen van S. Roorda van Eysinga 2. Amsterdam

1831, p. 103.

2) Voyage de l'Astrolabe pendant les années 1826, 1827, 1828, 1829. Histoire du Voyage 5. Paris 1833, p. 429.
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âusserte: „Aus diesem erfoigte im Jahre 1821 ein heftiger Ausbruch, wodurch ein zweiter Berg, beinahe

dem Batu Angus gleichend und von pyramidaler Form mit abgeplattetem Gipfel aufgeworfen wurde. In

demselben befindet sich eine Grube, in der der Schwefel auch jetzt noch kocht. Sein Fuss dehnt sich in

nôrdlicher Richtung ziemlich vveit ins Meer aus. Dort, wo man friiher fischen konnte, ist niinmehr festes

Land. Der Gipfel des Berges ist nicht zu besteigen, der ausgeflossenen Lava sowie der lockeren Auswûrf-

linge wegen, es sei denn, dass man Gefahr laufen woUte von ihnen verschùttet zu werden. Der Krater des

eigentlichen Batu Angus besitzt eine ovale Gestalt und mehrere Hûgel. Er scheint noch nicht ausgebrannt

zu sein." ')

Zwei Jahre spâter erhielt F. Junghuhn ûber den Gunung Tonkoko „nach seinem Ausbruche theil-

weise G. Batu Angus genannt," von C. A. J. Pecqueur in Menado, dem Nachfolger von Lenz, die fol-

gende Mitteilung: „Ini Jahre 1801 stiess der Berg zum ersten Maie Feuer, Asche und Steine aus; dieser

Ausbruch begann gegen 3 Uhr Nachmittags; der Vulkan warf eine so furchtbare Menge Asche aus, dass

die beiden folgenden Tage noch die Sonne dadurch verdunkelt wurde. Zu gleicher Zeit- verbreitete sich

ein starker Schwefelgeruch ; die ausgevvorfene Asche wurde bis Kema fortgeschoben. Auch warf der Vul-

kan so viele Steine aus, dass auf 3 Pfâhle Entfernung ein neuer Berg entstand, wovon sich ein Tandjung

[Kap] noch ziemlich weit in See erstreckte ; nur diesen neuen Berg gibt man den Namen Batu-Angus, da

er aus verbrannten Steinen gebildet ist. Der Krater des G. Tonkoko liegt auf dem hôchsten Gipfel; aus-

gebrochene Asche und Steine bilden rings urn den Rand einen Wall, wie den einer Benteng [Schanze].

Die Tiefe des Kraters soU etwa 600' [188 m] betragen; auf seinem Boden steigt ein neuer Berg empor,

welcher aber nur bis zur Hâlfte der Hôhe der Kratervvand reicht. Der Fuss dièses innerhalb des Kraters

liegenden Berges ist von Wasser umsptilt. Die Menge Schwefel, die im Krater gefunden wird, ist sehr

bedeutend; die ausseren Gehange des Berges sind mit Wald bedeckt." ^)

Eine Prùfung dieser Berichte fiihrt unter Berùcksichtigung unserer eigenen Beobachtungen zu dem
Ergebnis, dass es sich bei ihnen um ein und dasselbe Ereignis handelt, Ich bin, was den Zeitpunkt der

Ausbruche anbetrifft, nunmehr der Ansicht, dass die Angabe von Lenz, der sie in das Jahr 182 1 verlegt,

auf einem Schreib- oder Druckfehler beruht '*). Abgesehen davon, dass der Bericht mit dem PECQUEURSchen

ziemlich ubereinstimmend lautet, kommt in Betracht, dass Roorda van Eysinga von einem Ausbruche

von 1821 nichts weiss, was doch weit naher gelegen hâtte, da er 1823 vorbeisegelte. Sodann aber ist zu

beachten, dass C. G. C. Reinwardt vom 17. September bis zum 13. November 1821 auf Nord-Celebes

weilte und dass man ihm sicherlich etwas tiber das noch lange Jahre bei der Bevôlkerung nachwirkende

Ereignis Mitteilung gemacht hâtte ^). Auch wenn die Ausbruche noch am Schluss des Jahres erfolgt wâren,

wiirden die Behôrden von Menado bei der Stellung, die er bekleidete und dem Interesse, welches er den

vulkanischen Erscheinungen in der Minahassa entgegengebracht hatte, es sicherlich nicht verabsaumt haben,

ihn nachtrâglich von einem derartigen Ereignis in Kenntnis zu setzen. Dumont d'Urville liess sich durch

das schwarze Aussehen des noch jeglicher Végétation entbehrenden Kegels tâuschen, wenn er meinte, dass

er erst kurz vor seinem Kommen entstanden sein musse. Auf einer anderen Tauschung beruht die Angabe

von F. H. H. Guillemard, der am 14. September 1883 in die unmittelbare Nahe des Batu Angus Baru

gelangte und gemeint hatte es mit einer Bildung „of quite récent date" zu tun zu haben, „for the ashes

and lava are devoid of ail végétation save a few patches of coarse grass." Einige Tage spâter bemerkte

1) Warme bronnen in de negorij Passo. Natuur- en Geneesk. Archief van Nedeil. Indië 3. Batavia 1846. p. 604.

2) I paal = 1596,9 m. Danach miisste der Batu Angus Baru 4'/., km vom Batu Angus entfernt liegen, was wohl

stimmen konnte.

3) F. Junghuhn. Java 2. Leipzig 1854. p. 847.

4) Aus den obenangefiilirten Griinden sehe ich mich genotigt meine friiher ausgesprochene Ansicht. dass der

Batu Angus 1801 tàtig gewesen sei und die Bildung des Batu Angus Baru erst 1821 stattgefunden hube, zuriickzunehmen.

(Zur Géologie der Minahassa. Petermanns Mittlg. 46. 1900, p. 20). — Albert S. Bickmore verlegte die Eruption in das

Jahr 1806 (Travels in the Indian Archipelago. London 1868, p. 328—329), doch beruht dièse Angabe auf einem Druck-

fehler, da er JUNGHUHN als Quelle angegeben hatte und daher keine andere Jahreszahl als 1801 zulassig gewesen war.

5) Noch im Jahre 1844 hatte Sir Edward Belcher wàhrend seiner Anwesenheit in Menado (19.—26. Mai)

davon gehôrt, dass an der Ostseite der Kema-Halbinsel ein Kegel sich gebildet habe „within a few years and is at this

moment a heap of cindars". (Narrative of the voyage of H. M. S. Samarang 1. London 1848, p. 127).

6) Daher denn auch die Bezeichnung Tampat Hitam (der schwarze Ort), welcher Name sich auf der Karte von

N. Graafland (Kaart der Minahassa. Rotterdam 1890) findet.
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er, „that burned trees were in many instances still standing in the lava stream, so charred at the base

of the trunk that we could easily push theni down" ').^ Dièse Erscheinung kann nur darauf zurùckgefùhrt

werden, dass das dùrre Alang-Alang, wie dies vielfach geschieht, wâhrend des vorhergehenden Ostmonsuns

angeziindet und dadurch auch die sparlich vorhandenen Baume von dem Feuer ergriffen worden waren.

Ganz abgesehen davon, dass in einem fliessenden Lavastrome unmôglich Baumstâmme wurzehi kônnen

und dazu an der Basis noch so wenig verkohlt werden, dass sie sich noch aufrecht zu halten imstande

sind, muss betont werden, dass die Lava alter ist, als der aus Lapilli aufgebaute Kegel, denn dieser ruht

auf ihr. Der vermeintliche, dem Besuche von Guillemard kurze Zeit vorhergehende Lavaausbruch ist

ilemnach zu slreichen

Ich môchte es bei dieser Gelegenheit nicht unterlassen die Aufmerksamkeit auf einige Beobach-

tungen von A. R. Wallace, die mir zur Zeit unseres Aufenthaltes leider nicht gegenwârtig waren, zu

lenken. Er war 1859 auf einer Wanderung von Likupang aus an eine, der Nordspitze gegenùberliegende

Bucht geraten, die westlich von der Nordspitze der Lisel Lembeh und nôrdlich von unserem Landungs-

platz am Batu Angus Baru liegt ^). Dort hatte er ein steilabstûrzendes, vom Fliisschen Tawua im N und

dem Batu Puti-Fluss im S begrenztes Strandgebiet von etvva l'/a km Ausdehnung gefunden, an dem sich

lediglich schwarze Sande und Gerôlle vorfanden. Auch der dahinter liegende breite Taleinschnitt war

von derartigen Gesteinsfragmenten und Sanden erfiillt, die Wallace fur einen zu Grus zerfallenen, vom
Klabat herrûhrenden Lavastrom ansah, was mir nicht wahrscheinlich vorkommt '). Vielmehr dûrfte man
es mit vom Batu Angus herrûhrenden vulkanischen Schuttmassen zu tun haben. Sehr bemerkenswert ist

noch, dass jenseits der erwâhnten Flùsse am Strande lediglich weisse Sande angetroften worden waren ^).

Den ausfûhrlichen Auseinandersetzungen von P. und F. Sarasin iiber den Batu Angus [Tonkoko]

ist nur Weniges hinzuzufûgen Ob der Berg vor 1801 einen Krater besessen hat, weiss man nicht und

môchte ich dièse Frage eher verneimen, da er nicht den Eindruck eines Schuttkegels, sondern vielmehr

denjenigen eines Andesitrùckens macht (Fig. 181). Der Krater scheint an der Ostseite eines Gipfels aus-

gesprengt worden zu sein, oder, wie Roorda van Eysinga sich ausdriickte, der Berg hatte seine Spitze

abgevvorfen. Da sich hinterdrein, nach Pecqueur, auf dem Boden des Kraters ein aus Auswûrflingen

gebildeter Kegel aufbaute, so sieht die stehengebliebene Westwand einer Somma ahnlich, da der Krater

nach Osten geôffnet ist ''). Von dem erwâhnten Kegel haben wir nichts zu bemerken vermocht, da die

Beobachtung von unserem Standpunkte aus durch die Bewaldung sehr erschwert wurde.

Um 3 Uhr ging die „Zeemeeuw" wieder unter Dampf und setzte die Fahrt làngs der

Kiiste fort, bis die àusserste Nordostecke von Celebes, das Kap Polisan Laki-Laki erreicht wor-

den war, das schrofif zum Meere abfàllt (Fig. 184)®). Nach dem Durchqueren der 5 km breiten

Likupang- oder Bangka-Strasse wurde die hiigelige und waldige Insel Bangka erreicht und

liefen wir in die, nahe ihrem Sùdende nach SO ofifene Sahûng-Bai ein, in der um 5V.J Uhr,

1) The Cruise of the Marchesa to Kamschatka and New Guinea 2. London 1886, p. 198.

2) Es bleibt also als der einzige, auf der Klabat-Halbinsel noch sonst in historischer Zeit erfoigte Ausbruch

derjenige ûbn'g, welcher von Junghuhn in das Jahr 1683 verlegt worden war, aber 1680 stattgefunden hatte.

3) Sie wurde von F. H. H. Guillemard (1. c. pag. 198) Wallace-Bai getauft.

4) The Malay Archipelago 1. London 1869, p. 415. — A. R. Wallace-P, J. Veth. InsuHnde 1. Amsterdam

1870, p. 452.

5) Dièse Beobachtung weist darauf hin, dass im Gebiete nordlich vom Tawua und siidHch vom Batu Puti-Fluss

bisher auf der Klabat-Halbinsel kaum bekannte Kalksteine auftreten, zunial das, was der Malaie Batu Puti (weisser Stein)

nennt, in den meisten Fallen Kalkstein ist.

6) Materialien zur einer Naturgeschichte der Insel Celebes 4. Wiesbaden 1901, p. 14— 18.

7) Damit diirften auch die Bemerkungen von J. F. Niermeyer (Minahassa-vulkanen. Tijdschr. K. Nederl. Aardr.

Genootsch. (2) 24. 1907, p. 675—676) ihre Erledigung gefunden haben.

8) Es gibt zwei Vorgebirge, die den Namen Polisan tragen. Das oben erwahnte heisst Potisan Laki-Laki (Kap

Coffin der Englânder), wShrend das weniger schrofî abstiirzende und westlich davon liegende Polisan Parampuwan heisst.

Eine Erklàrung dariiber, weshalb das erstgenannte als das mannliche und das andere als das weibliche bezeichnet wird,

war nicht zu erlangen. Die Bezeichnung Poeisan [Puisan] ist unrichtig.
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sudlich von dem kleinen Sahùng-Eiland Anker geworfen wurde. Hinter dem meist felsigcn

Strande erhoben sich sanft gerundete, durchweg grasbedeckte Hùgel, wàhrend der von NW
SO streichende Rùcken, an dessen Abhàngen man zahlreiche Arengpalmen bemerkte, bewal-

det war ^). Keine Menschen-

seele, und nicht einmal eine

bescheidene Behausung, war

in der ganzen Umgebung zu

bemerken.

Wie W. C. F. Goldman
berichtet, war die Sahimg-Bucht

in frûheren Zeiten ein, fiir die von

den Sulu-Inseln konimenden See-

râuber, sehr beliebtes Stelldichein,

da sie dort ungestôrt waren und

ihre Schiffe zugleich einen sicheren

Ankerplatz fanden ^). Eine einge-

hende Untersuchung der Insel hat niemals stattgefimden und die bisher ûber dieselben niitgeteilten Nach-

richten sind sehr dûrftig Nach S. J. Hickson besteht sie aus „Korallenriffen, Fiussand und steilen

Felsen" *). Wie mir scheint, baut sie sich im wesentlichen aus Pyroxenandesiten auf, die als eine Fort-

setzung des ani Kap Polisan an der Nordkùste von Celebes endigenden Andesitrùckens aufzufassen sind.

Vulkanische Aufschùttungskegel sind bisher nicht beobachtet worden.

Eine Merkwûrdigkeit wollen wir nicht unerwâhnt lassen. Im Januar 1874 verkaufte Theophiles

Thomas, ein eingeborener Hâupding in Menado, die Insel an A. B. van der Parra Breton Vincent,

der mit der Absicht umging sie in Kultur zu bringen, fur den Preis von 18000 fl. Jahre hinterher lehnte

es der Generalgouverneur, dessen Zustimmung aile mit Eingeborenen abgeschlossene Verkaufe von Grund
und Boden unterliegen, ab, die Gultigkeit des Vertrages anzuerkennen, da die Indische Regierung behaup-

tete, dass die Insel Domâne sei. Der darauf von Vincent gegen die Regierung angestrengte Prozess

beschâftigte schliesslich — ein ganz aussergewôhnlicher Fall — den hôchsten Gerichtshof in den Nieder-

landen, der im April 1881 ein dahingehendes Urteil erliess, dass das Besitzrecht des Klâgers anzuerkennen

sei, unter Verurteilung der Indischen Regierung in die Kosten Man hat aber niemals davon gehôrt, dass

auf Bangka Pflanzungen angelegt worden sind, noch dass eine Besiedelung stattgefunden hat.

Am Morgen des 7. September bestiegen VAN NOUHUYS und ich mit Tagesanbruch ein

Boot, das uns zunàchst nach dem Kap Sahùng, dem Siidkap von Bangka, brachte. Am Fuss

des steil nach dem Meere abstùrzenden Felsen lagen zahlreiche Gerolle von Andesit, von

Andesitkonglomerat sowie Korallen. Der Felsen selbst bestand aus Andesitkonglomerat, der

von einem, etwa '/o màchtigen Gang von Augitandesit durchsetzt wurde (Fig. 185). Hierauf

1) Der hôchste Berg liegt an der Ostseite der Insel und ist nur 362,5 m hoch. (Zeemansgids voor den Oost-

Indischen Archipel 4. 's Gravenhage 1906, p. 43).

2) Jhr. W. C. F. Goldman. Beschrijving van het eiland Bangka (Moluksche eilanden). Tijdschr. v. Iml. T. !..

en Vk. 10. Batavia 1861, p. 145^— 162 mit Karte.

3) F. A. A. Gregory. Zeemansgids voor de Vaarvvaters van Java naar en door den Molukschen Archipel en

terug. Amsterdam 1853, p. 309. — M. H. SCHU'PERS. Herinneringen uit mijn vorigen werkkring. Mededeelingen van

wege het Nederl. Zendelinggenootsch. 36. Rotterdam 1892, p. 214— 215. — N. Graafland. De Minahassa 1. Haarlem

1898, p. 19; 2. p. 343—-344. — Zeemansgids voor den Oost-Indischen Archipel 4. 's Gravenhage 1906, p. 43—46: Aan-

vullingsblad 2. 19C9, p. 8—9.

4) A Naturalist in North Celebes. London 1889, p. 17.

5) Tijdschr. voor Nederl. Indië. 1881. 1. p. 229— 231, 397.



424

liessen wir uns nach der kleinen Insel Sahùng rudern, an dessen Sudufer aus Augitandesit

bestehende, niedrige Felsmassen sich erhoben.

Unmittelbar nach der Riickkehr an Bord wurde der Anker gelichtet und verliessen wir

um 7 Uhr die Bucht, worauf bereits innerhalb einer Stunde die Ankunft auf der Reede von

Likupang, dem nordlichsten Ort von Celebes erfolgte. Gleich darauf kam bereits ein Boot

làngsseits des Schiffes, um die mitgekommenen Wùrdentràger zu entladen. Es vvaren die ver-

schiedenen Hàuptlinge (Hukums) von Likupang mit dem Hukum tuwa von Kokoleh, der

Fig. 185. Gang von Andesit in Andesitkonglomerat am Kap Sahiing auf der Insel Bangka.

fliessend Hollàndisch sprach, erschienen, um uns willkommen zu heissen '). Nach gepflogener

Unterhaltung verzogen sie sich wieder, nachdem ihnen die Zusicherung gegeben war, dass

wir uns nach dem Friihstùck an Land begeben wiirden. Da die Reede von Likupang untief ist,

hatte die „Zeemeeuw" ziemlich weit draussen ankern miissen, so dass das Ruderboot, welches

uns um g'/o Uhr an den Strand beforderte, ein halbe Stunde brauchte. Nach seiner Riickkehr

ging die „Zeemeeuw" unter der Fùhrung von VAN Weel wieder unter Dampf, um Kurs nach

Menado zu setzen, wàhrend wir selbst den Weg zu Fuss. durch einen wenig bekannten Teil

der Minahassa zurùckzulegen gedachten.

"V^on der Reede aus gesehen steigt das Land von der flachen Kiiste allmàhlich an und

fallen dabei keine bemerkenswerten Erhebungen ins Auge. In nordHcher Richtung liegen die

bewaldeten und hiigeligen Inseln TaHsse, Lehaga, Gangga und Tendila, wàhrend im NO. das

soeben verlassene Bangka den Horizont abschliesst. Der niedrige Strand von Likupang bestand

an der Stelle, an der uns die Hukums empfingen, aus einem schwarzen Sande und zur Lin-

ken bemerkten wir die Miindung des Likupang-Flusses. Zur Rechten dehnte sich ein Strandort

aus, der den niedriggelegenen Teil von Likupang ausmacht und der sich durch den Besitz

zahlreicher Kokospalmen auszeichnet. Die Bewohner waren lebhaft mit der Anfertigung von

dem zur Dachbedeckung dienenden Atap beschàftigt. Nach Eintritt der Flut wird dieser Teil

von dem hoher liegenden des Ortes, nach dem wir uns nunmehr begaben, getrennt, der ein

ganz andeies Aussehen besitzt. Er wird von vortrefflichen Strassen durchzogen und die freund-

lichen Hàuser erheben sich inmitten wohlgepflegter und stets eingefriedigter Gàrten. Die

Landstrasse, welche wir durchwanderten, machte geradezu den Eindruck, als ob hoher Besuch

erwartet wurde, denn zu beiden Seiten bis zur Grenze des Weichbildes waren in regelmàssigen

Abstànden mit Fàhnchen verzierte Stangen in den Boden eingesenkt. In dem Hause des

i) Aile dièse Hàuptlinge trugen europaische Kleidung, nSmlich schwarzen Clehanzug mit dazu gehorendem hohem

Hute. Dièses Gewand ist von den protestantischen Missionaren eingefiihrt worden und wird bei Festen sowie dem sonn-

tàglichen Kirchgange von allen erwachsenen mànnlichen Gemeindemitgliedern angelegt. Denselben Brauch findet man auch

auf Ternate, Amboina und Batjan. Im Gegensatz dazu sind die Frauen der einheimischen Tracht treu geblieben.
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Hukum tuvva hielten wir Einkehr und wurde als Erfrischung Kokosnussmilch gespendet. Zur

allgemeinen Verwunderung wurde die Benutzung der vor dem Hause bereit gestellten Pferde

dankend abgelehnt. Die guten Leute hatten in der Tat Ursache erstaunt zu sein, denn

in der Minahassa reist nur der Plebejer auf Schusters Rappen. Und es wird sicher nach

unserem Weitermarsch ein Gegenstand des Nachdenkens gewesen sein, welche sonderbaren

Kàuze von Herrn UlJÉE dem geneigten Wohlwollen der Hàuptlinge anempfohlen worden waren.

Bereits der Umstand, dass kein Europaer mehr in làkupang, das doch ein Hafenort ist, ansâs-

sig ist, beweist, dass kein besonderer Wohlstand in dem hôchstens 400 Seelen zâhlenden Dorfe herrscht.

In fruheren Zeiten war ein der Regierung geiiôrender Reisspeicher vorhanden nebst einem zum Schutz

desselben gegen Seerauber errichteten kleinen Fort am Strande, das wohl nicht viel mehr als ein Blockhaus

gewesen sein wird. Zu der Zeit als S. Roorda van Evsinga den Ort besuchte (16. Juli 1823), war bereits

eine kleine Kirche vorhanden '). Spâter, in den 5oger Jahren, hatte die Regierung Salzgârten angelegt,

den Betrieb aber 1865 wieder einstellen nii'tssen, da er nicht lohnend war was ja auch an der Verwal-

tung gelegen haben kann. Von allen den erwahnten Dingen war keine Spur mehr zu bemerken.

Auch die Missionare haben sich dann und wann der Einwohner angenommen, doch hielten sie sich

nur gelegentlich in der kleinen Gemeinde auf, um zu predigen und zu taufen sowie den von einem ein-

geborenen Lehrer geleiteten Unterricht zu beaufsichtigen. Als erster wird J. G. Schwarz genannt, ferner

F. Hartig, F. H. Linemann ^) und H. J. Tendeloo *). Likupang gehôrte zum Missionsbezirk Kema und

war von dort aus nicht so leicht zu erreichen. Auch Naturforscher hat das Dorf beherbergt. Im Jahre 1859
verweilte hier A. R. Wallace ^) und 1885 Svdney J. Hickson

Nach kurzer Rast traten wir unsere Wanderung nach Menado an. Zunàchst ging es wei-

ter durch den Ort, der iiberall das gleiche Gepràge zur Schau trug. Darauf folgten zu beiden

Seiten des Weges Anpflanzungen von Areng- und Kokospalmen sowie von Muskatnussbàumen.

Ab und zu gestattete ein Einschnitt einen Blick in den das Gebiet zusammensetzenden Boden

zu werfen, der durchweg aus lichten, der Zersetzung bereits anheimgefallenen Andesittuffen

bestand. Die Strasse war allmàhlich angestiegen, wobei zugleich zur Linken nunmehr eine breite

Schlucht, durch die der Likupang-Fluss dem Meere entgegenrauschte, liegen gelassen wurde.

Um I I Uhr 26 Min. erfolgte die Ankunft in dem Dorfe Paslaten, auch Likupang di

atas genannt, an dessen Grenze wir von dem Ortsvorsteher empfangen wurden, der uns durch

den abermals mit Fàhnchen geschmiickten Ort nach seiner Wohnung geleitete und uns dort

mit Kokosnùssen bewirtete. Die in ihrer Bauart mit denen in Likupang ganz iibereinstim-

1) P. P. Roorda van Eysinga. Veischillende leizen en lotgevallen van S. Roorda van Eysinga 2. Amsterdam

1831, p. 105.

2) N. Graafland. De Minahassa 2. Haarlem 1898, p. 340— 341.

3) F. H. Linemann. Verslag eener bezoekreis in 1858 in het Likoepangsche gedaan. Mededeel. van wege het

Nedeil. Zendelinggenootscli. 3. Rotterdam 185g, p. 315—348; Berigt omirent de toetreding van een luiitcngewoon aantal

heidenen in het Likoepangsche. Ibid. p. 299—314.

4) N. Graafland. De Minahassa 2. Rotterdam 1869, p. 248—249; 2. Aufl. 2. Haarlem 1898, p. 335—343.

5) The Malay Archipelago i. London 1869, p. 413, auch A. R. VVai.lace-P. J. Vetu. Insulinde 1. .Amsterdam

1870, p, 451.

6) A Naturalist in North Celebes. London 1889, p. m; Omzwervingen in Noord-Celebes. Tijdschr. Kon.

Nederl. Aardr. Genootsch. (2) 4. 1887. M. U. A., p. 133. HlCKSON macht darauf aufmerksam, dass er beim Dredschen in

der untiefen Likupang-Bucht nur sehr sparliches animalisches Leben vorfand. Es lâsst es unentschieden, ob die l'rsache in

dem reichlichen Siisswasser, das vom Plusse zugefiihrt wird, oder in der von anderer Seite behaupteten Anwesenheit von

Schwefel zu suchen sei. Ich mochte mich doch fiir die erste Alternative entscheiden, denn erstens entspringt der Likupang-

Fluss an keinem Vulkan und enthàlt iiberhaupt keine schadlichen Schwefelverbindungen. Etwa vorhandener. aber nirgends

festgestellter Schwefel wurde sich iiberdies ganz indiffèrent verhalten.

Nova Guinea. IV. Reisebericht. 54
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menden Hàuser waren von Gàrten umgeben, in denen insbesondere Muskatnuss- und Liberia-

kaffeebàume gediehen '). Nachdem wir uns um ii Uhr 50 Min. verabschiedet hatten, erfolgte

bereits nach Ablauf von 10 Minuten die Ankunft in dem Dorfe Sawangan, wo die Begriis-

sungszeremonie sich wiederholte. Um nicht allzusehr aufgehalten zu werden, batte es diesmal

mit einigen freundlichen Worten und einem Hàndedruck sein Bewenden.

Eine Viertelstunde spàter erfolgte die Ankunft in dem stattlichen Dorfe Kokoleb, das

gerade 5 Paal [7,53 km] von Likupang entfernt liegt. Es zeichnet sich vor allen ùbrigen

durch den Besitz eines Pasanggrahan aus, in dem der Reisende nach einem von der Regie-

lung festgesetzten Tarif Unterkunft findet. Dank dem Schreiben des Herrn UljÉe fanden wir

eine gedeckte Tafel, der sogar eine Flasche Rotwein nicht fehite, vor. Ein gegen 2 Uhr

niedergehender Gewitterregen zwang uns die Mittagsrast, langer als ursprùnglich beabsichtigt,

auszudehnen. Der Wiederaufbruch erfolgte erst um 4 Uhr. Unmittelbar nach dem Verlassen

des Ortes gelangten wir durch den Kampong Palaes. Nunmehr traten zu beiden Seiten der

Landstrasse Tone zutage, die als Umwandlungsprodukte von Tuffen angesehen werden mùssen.

Sie enthielten da und dort Blocke von Andesit. Weiter aufwàrts, und zwar bei dem nàchsten

Orte Werot, trat an ihre Stelle ein weiches, weisses Gestein, anscheinend ein stark zersetz-

ter Andesit.

Um 4 Uhr 26 Min. kamen wir durch den Kampong Kaweruan und erreichten nach

diesem, um 4^74 Uhr bei Paal 20 (von Menado aus gezàhlt), das Dorf Wangurer-Kaweruan.

Dort traten an beiden Seiten des Weges aufs neue Tone mit Andesitblocken auf. Eine Vier-

telstunde spâter erfolgte die Ankunft in dem grosseren Orte Lumpias in dem wir uns nach

der Begrùssung seitens der Honoratioren am Eingang desselben, nach der Wohnung des Ober-

hauptes, des Hukum tuwa, begaben,. in der Tee und Zigarren gereicht wurden. Von den

Fenstern aus konnte man gerade in einer Verlàngerung einer Seitenstrasse, in S 60° O, einen

bewaldeten Hùgelrùcken, den etwa 2 km entfernt liegenden Gunung Kauwâ aufragen sehen.

Da es in Lumpias keinen Pasanggrahan gab, so hatte man in 4 verschiedenen Hàusern ange-

sehener Einwohner fiir unsere Unterkunft Sorge getragen. Im Dorfe wurde gerade eine Hoch-

zeit gefeiert und hatte der Hukum die Freundlichkeit uns zur Teilnahme einzuladen. Bei

7) Dièse schonen Biiume bildeten einen wahren Sclimuck der in den beiden Tagen durcliwanderten Diirfer.

Was die Musskatnussbâume betiifft, so wurde ihi'e Kr.ltur in der Minahassa gerade in der Mitte des vorigen Jahrluin-

derts eingefulirt. Im Jahre 1853 zahlte man 143, sieben Jahre spàter aber bereits 42500 Baume, allein in den Garten

der Eingeborenen, ungerechnet also die in Pflanzungen gezogenen. Von der Bedeutung, die dièse Kultur fiir die Bevol-

kerung erlangt hat, kann man einen Begriff erlialten, wenn man sich vergegenwàrtigt, dass 1897, allein im Distrikt jNIaùmbi,

die Zalil der Baume auf 1 55000, darunter 28478 fruchttragende, gestiegen war. Die Hauptlinge klagten aber iiber die

Beeintriichtigung, die dièse Kultur erfaliren und zu einer erlieblichen Verminderung der Einnahmen gefiihrt habe. Die

Krankheit, welche die Anlagen bedroh'.e, hatte bereits Jahre zuvor die Aufmerksamkeit der Regierung auf sich gelenkt

und hatten die in ihrem Auftrage von J. M. Jansb angestellten Nachforschungen ergeben, dass die sogen. Bastkrankheit

sich dadurch âusserte, dass die Friichte bereits im halbreifen Zustande aufsprangen, wodurch die Niisse erheblich an Wert

einbiissten. Merkwurdigervveise ist das erwàhnte Ubel an den Pflanzen in ihrem Mutterlande, den Banda-Inseln, niemals

beobachtet worden. (De nootmuskaatkultuur in de Minahassa en op de Banda-eilanden. Meded. uit 's Lands Plantentuin 28.

Batavia
—

's Gravenhage l8gS, p. 97— 103). Hoffentlich wird es gelingen dem drohenden Unheil zu steuern, zumal die Mina-

hassa bereits einmal von dem Untergange eines bluhenden Erwerbszweiges, der Kakaokultur. heimgesucht worden ist.

2) Nach F. S. A. de Clercq (Nieuw Plantkundig Woordenboek. Amsterdam 1909, p. 177) heisst der Ort

eigentlich Lumpijas und ist zugleich der einheimische Name fiir Avcyrlwa Blimbi L. Er liegt nach S. H. de Lange

(Verslag der reis van de geographische ingénieurs. Natuurk. Tijdschr. v. Ned. Indië 5. Batavia 1853, p. 66) in 236,3 m
Meereshohe. Im September 1859 hielt A. R. Wallace sich in demselben auf, um auf einige begehrenswerte Vogelarten

Jagd zu machen. (The Malay Archipelago 1. 1869, p. 412). ,
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unserem Erscheinen in der Abendstunde empfingen uns in der Véranda des Hauses das junge

Eliepaar nebst ihren Familienangehorigen, worauf, nach dem Umherreichen eines Glâschen

Genever, alsbald zu Tische gegangen wurde. Bei dem beschrànkten Raume nahmen an der

Tafel, ausser dem Ehepaar, nur die Hukums und wir teil, wàhrend fiir die ùbrigen Gàste

im Garten unter einem ad hoc hergerrichteten Schuppen (Pondok) an zwei langen Tischen fur

die ùbrigen Gâste gedeckt worden vvar. Bei dem Mahle ging es sehr still zu, so dass es als

eine angenehme Abwechslung empfunden wurde, als VAN NoUHUYS sich erhob und in flies-

sendem Malaiisch auf das Wohl des jungen Paares trank, das wenige Stunden zuvor den

Bund fùrs Leben geschlossen batte. Nacli aufgehobener Tafel begann der Tanz, an dem die

Mehrzahl meiner Reisegenossen noch bis nachts gegen 2 Uhr eifrig teilnahni, wàhrend ich

mich baldigst empfahl.

Am 8. erfolgte bereits um 6 Uhr 40 Min. bei schonem Wetter der Abmarsch, auf dem
uns noch bis zur Grenze des Weichbildes von den Hukums das Geleite gegeben wurde. Die

Strasse stieg zunâchst noch weiter an und sehr bald stellte sich zur Rechten ein 6 m hoher

Aufschluss von Ton, der Andesitgerolle enthielt, ein. Um 5 Minuten vor 7 Uhr war die

Anhohe (239 m) erreicht worden, die zugleich die Grenze zwischen den Unterdistrikten Liku-

pang und Maûmbi bildet. Der Klabat erhob sich von dieser Stelle aus gesehen in S 20° O
und es lief der Weg, auf welchem sehr bald die Wasserscheide erreicht wurde, seinem breiten

Westfuss entlang. Um j^j^ Uhr ging es durch den Kampong Wasian mit seiner langen und

geraden Dorfstrasse, worauf wir 10 Minuten spàter an der Wegekreuzung standen. Der eine

Weg fùhrte nach Ajer Madidi, der andere, den wir einschlugen, direkt nach Menado. Nach-

dem 5 Minuten spàter Paal 15 erreicht worden war, wurden hintereinander zweimal niedrige

Hiigelrùcken durchquert, die sich aus Tufif, denen Andesitblocke eingelagert waren, aufbauten.

Aïs eine halbe Stunde spàter die Ankunft im Dorfe Talawaàn erfolgte, waren die Leute,

die nicht wussten mit wem sie tun hatten, lange nicht mehr so entgegenkommend, da sie,

einem anderen Unterdistrikt angehorend, von unserem Kommen nicht unterrichtet waren.

Uberdies hatte der Distriktshàuptling es gewaltig ùbelgenommen, dass wir nicht zuerst bei

ihm vorgesprochen hatten, gerade als ob uns seine genaue Adresse hàtte bekannt sein miis'-

sen. Nach einigem Warten hatte er dennoch die Gnade die 3 fur unser Gepàck erforderlichen

Tràger herbeizuschafifen, die die von Lumpias mitgekommenen abzulosen hatten. Um 8''/^ Uhr

setzten wir iiber den Fluss Talawaàn, worauf die Ankunft in Kolongan um 9 Uhr 20 Min.

erfolgte. Wenig spàter befanden wir uns bei Paal 11.

Um 10 Uhr war das grosse Dorfe Paniki di bawa erreicht worden, das damais dadurch

viel von sich reden gemacht hatte, dass die Hàlfte der Bevolkerung am i. Januar 1901 zum

katholischen Glauben ubergetreten war '). Auch wir konnten bemerken, wie der Vorfall, der die

Gemiiter heftig erregt hatte, noch nachwirkte. Wie gewohnlich, war die Ursachc des Zwistes

eine ganz geringfugige gewesen, nàmlich eine Meinungsverschiedenheit zwischen dem Hukum
tuwa und einem Hulfslehrer uber die Einrichtung eines Schullokales -). Bemerkenswert ist es,

dass die Residentschaft Menado s. Zt. zahireiche kafholische Verwaltungsbeamte besass.

In Begleitung des Hukums, der anfànglich auf sich hatte warten lassen, setzten wir um

1) Die Bevolkerung setzte sich darauf aus 247 Katholiken. 180 Piotestanten und 47 Heiden zusanimen.

2) Eine Schilderung dièses Vorganges hat man H. van Kol (Uit onze Koloniën. Leiden 1902, p. 304—307)
zu verdanken.
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lo'/j Uhr die Wanderung fort. Zu unserer Rechten tauchte der Berg Tumpah ') und bald

darauf der vulkanische Kegel der Insel Manado Tuwa auf. An der Strasse fand sich ein

Bimssteinkonglomerat aufgeschlossen, dessen Bindemittel infolge Zersetzung bereits tonig ge-

worden war. Weiterhin kamen wir um ii Uhr 25 Min. durch den Kampong Kaju Watu

worauf der Weg sich zu senken begann. Zur Linken erhob sich ein Hùgel, an dem zu oberst

ein rothcher, brockehger Sandstein, unter dem eine Tufifschicht, die ihrerseits von einer ver-

steinerungsreichen Tonbank unterteuft wurde, aufgeschlossen war. Dieser Aufschluss rùhrte

von einem in den çoger Jahren gemachten Einschnitte, behufs Anlage einer Strasse, her und

war von dem Bergingenieur R. Fennema dazu benutzt worden eine reiche Sammlung zusam-

men zu bringen. Da die Stelle spàter noch von dem Bergingenieur M. KOPERBERG ausge-

beutet worden war, bUeb uns nur die Nachlese. Das Material hat erst zu einem Teile Be-

arbeiter gefunden, doch hat K. MARTIN sich hinsichtlich des Alters jener Ablagerung dahin

geàussert, dass sie ^ohne Zweifel posttertiâren Schichten" angehore Vermutlich hat er sich

durch den Erhaltungszustand der Mollusken, die ein sehr frisches Aussehen besitzen, zu dieser

Meinung verleiten lassen, genau so, wie ihm dies bei der Beschreibung der Fossilien vom

Gunung Sèla auf Java s. Zt. iiberkommen war Bisher haben nur die Krebsreste sowie die

Gasteropoden eine Bearbeitung erfahren, aber leider steht diejenige der wichtigen Lamelli-

branchiaten noch aus. Wenn man das Verhàltnis der sich unter ihnen findenden rezenten

Arten, zu den bisher unbekannten oder nur in fossilem Zustande vorkommenden, miteinander

vergleicht, so ergibt sich, dass den 181 im lebenden Zustande bekannten 25 oder, wenn man

auch die zweifelhaften hinzuzàhlt '), 37 gegenùberstehen. In dem ersten Falle wàre der Pro-

zentsatz lebender Arten 87,8, im zweiten nur 83.

HinsichtHch der Entscheidung der Frage, ob die erwàhnte Ablagerung in das Pleistozàn

zu stellen ist oder ob sie dem jiingsten Tertiàr angehort, mochte ich mir noch die folgenden

Bemerkungen gestatten. Wir hatten auf der ganzen Strecke von Likupang bis Kaju Ragi, wo

man in die flache alluviale Niederung eintritt, ein welliges, meistens mit Gras und ausserdem

mit spàrlichen Waldungen, der landschaftlichen Reize durchweg entbehrendes, welliges Hùgel-

land durchzogen. Dasselbe baut sich aus andesitischen Gesteinen und deren Tuft'en, die bereits

eine tiefgrùndige Zersetzung erfahren haben, auf. Zugleich bilden sie den Untergrund der im

nordlichsten Teile der Minahassa aufgesetzten Vulkane, wie Klabat, Duwa Sudara usw. und

1) Ùber die mutmnsslichen Vulkane Tumpah. Werot und Paniki ist das Nflheie bei P. und F. Sarasin (Mateiia-

lien zu einer Naturgeschichte der Insel Celebes 4. Wiesbaden 1901, p. 19—20) nachzulesen. Eine Kraterform ist an

ihnen nicht zu gewahren.

2) Mit Kaju Watu bezeichnet mnn nach F. S. A. UE Clf.rcq (Nieuw Plantkundig Woordenboek. Amsterdam

1909, p. 256, 294) das zum Bauen der Hriuser in der Minahassa Verwendung findende harte Ilolz von Homalium foai-

iliim Benth. und von Osinelia cehhica Koord.

3) Neues Jahrb. f. Minéralogie 1901. 2. p. 263 (Référât).

4) Die Tertiârschichten auf Java. Leiden 1879—80. AUgem. Theil, p. 34.

5) J. G. DK Man. Beschreibung einiger Bracliyurer Krebse aus posttertiâren Schicliten der Minahassa, Celebes.

Beitrage zur Géologie Ostasiens und Australiens 7. Leiden 1902—4, p. 254—278.

6) M. M. ScHEPMAN. Mollusken aus den posttertiâren Schichten von Celebes. Ibid. 8. 1912, p. 153—203.

7) M. M. SCHEPMAN schickte seinen Beschreibungen die folgende Bemerkung (1. c. pag. 153) voraus: „Die

Schalen befinden sich in sehr gutem Zustande, oft besser erhalten, als man sie in recenten Sammlungen zu sehen be-

kommt ; dentioch hatte es seine Schwierigkeit sie zu bestimmen, weil so oft kleine Unterschiede von recenten Arten vor-

kommen, wobei zu entscheiden ist, ob es sich um neue Arten oder um Lokalvarietàten oder nur um Mutationen han-

delt." Daraus liesse sich schliessen, dass der Prozentsatz fossiler Arten eher ein hoherer als ein niedrigerer ist.
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sind demnach àlter als dièse, so dass ihre Entstehung wâhrend der Tertiàrzeit stattgefunden

haben wird. Dass auch die Ablagerung zwischen Kaju Watu und Kaju Ragi dazu gehort,

ergibt sich aus dem Umstande, dass die fossilfùhrende Schicht noch von Tuff und Tuffsand-

stein uberlagert wird, eine Tatsache, die man bisher unerwàhnt gelassen hatte.

Nach dem Verlassen des Einschnittes gelangten wir, weiter abwàrts steigend, innerhalb

5 Minuten auf die grosse Landstrasse, welche Menado mit Ajer Madidi und Kema verbindet,

und trafen nach wenigen Schritten in dem bereits in der Niederung liegenden Kaju Ragi ein,

wo wir uns in dem Garten eines Hauses den gegohrenen Saft der Arengpalme, den sogen.

Saguwër, kredenzen liessen. Er war nicht allein wohischmeckend, sondern auch bei dem heissen

Wetter eine wahre Erquickung.

Um 12^ j^ Uhr brachen wir wieder auf und setzten nunmehr die Wanderung auf der

ebenen, geraden und gut gepflegten Landstrasse, die -an beiden Seiten fast unausgesetzt von

Pflanzungen eingefasst war, fort. Nach Ablauf von 12 Minuten befanden wir uns bereits bei

Paal 3 und alsbald ging es bei dem Kampong Bantik ùber die lange Briicke, welche die

beiden Ufer des Tondano- oder Menado-Flusses miteinander verbindet. Mit dem Uberschreiten

derselben hatten wir Menado in seinem àlteren Stadtteile erreicht, das sich in dem Chinesen-

viertel nicht von seiner besten Seite zeigte. Indessen waren wir sehr froh bei einem Bewohner

Schutz gegen den sich plotzlich einstellenden heftigen Gewitterregen zu finden. Nachdem der

àrgste Guss ùberstanden war, brachen wir wieder auf, um noch den Weg zur Landungsbrùcke

zuri.ickzulegen, die um Uhr erreicht wurde. Ein Boot beforderte uns unmittelbar darauf

nach der auf der Reede liegenden „Zeemeeuw".

Nachdem wir sozusagen den Staub der Minahassa von unseren Fùssen geschùttelt hat-

ten, konnten wir uns in spàter Nachmittagstunde noch des schonen Landschaftsbilde erfreuen,

das uns vom Deck des Schiffes aus dargeboten wurde und bereits wiederholt von Reisenden

geschildert worden ist. Am wenigsten anmutig erscheint der Strand, in dessen unmittelbarer

Nàhe sich das Fort Nieuw-Amsterdam und noch andere Baulichkeiten àlteren Uatums erheben.

Aber dahinter liegt die Stadt, besonders der neuere Teil, im Grian versteckt. Weiterhin stei-

gen bewaldete Anhohen an, wàhrend als Abschluss des Bildes Vulkankegel erscheinen, unter

denen der Klabat der màchtigste ist und der Lokon noch immer raucht.

Da die Abfahrt des Dampfers in der Mittagsstunde erfolgen sollte, so sputeten wir uns

am Vormittage des 9., um uns noch den Ort etwas anzusehen. In dem neueren, sehr schonen

Stadtteile liegen die Hàuser inmitten von Garten làngs vortrefflich unterhaltener Pfade. In

einem derselben trafen wir den Bergingenieur M. KorERBERG an und hatten Gelegenheit die

dort in Celebes zusammengebrachte und von ihm verwaltete geologische Sammlung, welche

jedoch ein Jahr spàter bereits nach Batavia ùberfùhrt wurde, zu besichtigen. Darauf be-

suchten wir Herrn UljÉE, dem wir noch miindlich unseren Dank fur seine liebenswiirdige

Fùrsorge, die sich unserer Wanderung wàhrend der beiden hinter uns liegenden Tage so

fôrderlich erwiesen hatte, abzustatten. Nachdem wir endlich auf dem Markte (Pasar) noch

die Gelegenheit wahrgenommen hatten, dem Tun und Treiben der Eingeborenen zuzu-

schauen, kehrten wir an Bord des Schiffes zurùck, wo man bereits damit beschàftigt war die

beschàdigte Dampfbarkasse „Palele" (s. oben p. 415) mit einem Kabel zu verbinden, um nach

Surabaja geschleppt zu werden. Die Opération nahm làngere Zeit in Anspruch, aber um

12^/^ Uhr war ailes so weit, dass die „Zeemeeuw" die Menado-Bai verlassen konnte. Wàhrend
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der Ausfahrt konnten wir die im Norden liegenden Inseln vor unseren Augen vorbeiziehen

sehen. Das uns zunàchst liegende Manado Tuwa tràgt einen 873'/^ m hohen Kegel, der eine

deutliche Vulkangestalt besitzt, dessen Abhànge aber, mit Ausnahme einiger Grasflâchen ùber

und ùber bewaldet sind. Von den umgebenden Eilanden war das zur Rechten davon liegende

Bunaken wellighùgelig und langgestreckt. Auch das kleinere Siladen erschien ziemlich niedrig,

wâhrend das nordlich davon sich erhebende Mantehaga wiederum durch eine Vulkanform

sich auszeichnete.

Der Kurs des Schiffes ging in einem ziemlichen Abstande làngs der Celebes-Kùste, so

dass eine zeitlang noch die Berge der Minahassa im Laufe der Nachmittagsstunden in Sicht

blieben. Am Mittage des 10. konnten wir in weiter Ferne das Massiv des Boliohuto-Gebirges

erblicken, worauf wir des Nachmittags um 4 Uhr uns auf der Hohe des Palele-Gebirges be-

fanden. Am Morgen des 11. fuhren wir um 6 Uhr an der Insel Matau und um 11 Uhr an

dem kleinen Eiland Noordwachter [Tuguan], das seit dem Jahre 1902 einen Leuchtturm tràgt,

vorbei. Nachmittags um 6 Uhr wurde von mir die Kùste von Celebes zum letztenmale gesehen.

Das Schiff nahm in der Makassar-Strasse hierauf seinen Kurs nach der Ostkiiste von Bornéo,

von der aber ani Nachmittage des 12. nur. ein ganz schmaler Streifen gesichtet werden

konnte. Auch Pulu Laut, das am 13. auftauchte, liessen wir in weiter Ferne liegen. Nàher

heran kamen wir an der bewaldeten, wellighùgeligen Insel Sebuku in den spàten Nachmit-

tagsstunden desselben Tages vorbei.

Wie an den beiden vorhergehenden Tagen wehte auch am 14. unausgesetzt ein kràfti-

ger Ostwind, der ein heftiges Stampfen des Dampfers verursachte. Die hinter uns herziehende,

einer Nussschale gleichende „Palele", auf der ein Mann ihrer Besatzung zuriickgeblieben war,

machte wunderliche Sprùnge, ohne jedoch in Gefahr zu geraten. Des Morgens um 6 Uhr begann

der Kurs der Schiffe an den Moresses-Inseln (4° 22' S, II5°48'0) vorbeizufùhren und glitten nach

einander vor unseren Augen vorbei das kleine und niedrige Tukan Kumudi, dem das grossere und

aus einem ansehnlichen Berge bestehende Moresses oder Maratua folgte. An dièse Insel schloss

sich das niedrige Danawaàn und diesem das etwas hohere Pajung Pajungan an. Leider sind

aile dièse Eilande noch so gut wie unerforscht '). Um 8V2 Uhr passirten wir die Laut Ketjil-

Inseln, die im Siiden liegen gelassen wurden, und eine halbe Stunde spàter kamen wir ganz

in der Nâhe von der am weitesten nach N liegenden, hiigeligen und bewaldeten Insel Kada-

pangan und um io'/2 Uhr an Kalambau, das ihr àhnlich sieht, vorbei.

Der 15. September brachte unsér Schifif in weit bekannteres Fahrwasser. Mit sùdost-

lichem Kurse waren wir des Morgens an den Eingang der Madura-Strasse gelangt und wàhrend

an den verflossenen Tagen kein Segel am Horizont zu erblicken gewesen war, begegneten

uns nunmehr zahlreiche Fischerboote von Madura. Um g Uhr kam Pulu Raàs, den Sapudi-

Inseln angehorend, in Sicht. Zwischen 11% und irVé Uhr ging es an Gili Jang, einer ziem-

lich niedrigen, aber stark bevolkerten Insel vorbei. An ihrer Nord- und Siidseite konnte man

Steilabstiirze des Kalksteines, an dem Siidufer selbst unterwaschene Felsen beobachten. An
der Ostseite gab es dagegen einige Stellen mit einem flachen, sandigen Strande. Um 12' ^ Uhr

ging es an Puteran vorbei und darauf folgte Madura, das wàhrend des ùbrigbleibenden Telles

des Tages nicht wieder ausser Sicht kommen sollte. Im Laufe der Nachmittagsstunden tauchte

l) Zeemansgids voor den Oost-Indischen Archipel 3. 's Gravenhage 1903, p. 612—613.
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auch Java auf und war es zuerst der an seiner Nordostspitze sich erhebende Gunun<^ Baluran,

der sich, in allerdings undeutlichen Umrissen, vom Horizonte abhob.

Nach Eintritt der Dunkelheit setzte ein hochst unangenehmer kraftiger Westwind cin,

der spàter nach Sùden umsprang und ein heftiges RoUen des Dampfers verursachte. Es war

dies der von den Fischern in der Madura-Strasse gefùrchtete Gending. Gegen Mitternacht

trafen wir bei dem Feuerschiff von Surabaja ein und gingen in dessen Nàhe vor Anker.

Am Morgen des i6. wurde bald nach 5 Uhr damit begonnen das die „Zeemeeuvv" mit

der „Palele" verbindende Kabel zu Ir)sen, worauf um 6 Uhr die Weiterfahrt erfolgte. Das letzt-

genannte Schift" bHeb, nunmehr unter eigener Dampfkraft fahrend, in unserem Fahrvvasser.

Um 8 Uhr 40 Min. erfolgte die Ankunft auf der Reede von Surabaja, worauf VAN NoUHUYS
und VAN DER Sande sich zunâchst zur Meldung auf das Wachtschiff begaben. Alsdann be-

suchten wir gemeinsam den Direktor des Marine-Etabhssements, Herrn D. A. P. KONING,

der noch 2 Jahre vorher, in seiner Eigenschaft als Kommandant des Kreuzers „Ceram", die

Vermessungen an der Humboldt-Bai sowie am Sentani-See, welche uns ganz besonders zustat-

ten gekommen waren, geleitet hatte.

Der Abend fand uns in dem bekannten Restaurant Grimm mit dem Kommandanten

und den Offizieren der „Zeemeeuw", soweit der Dienst dies gestattete, zum letztemale zu

gemeinsamem Tun beisammen. Dièse Zusammenkunft wuchs zu der am làngsten wàhrenden

Sitzung aus, die wir wàhrend der ganzen Reise gehabt hatten. Am nàchsten Morgen verhes-

sen uns DE Beaufort und Lorentz, der erste um nach Tosari zu fahren, wàhrend der

letztgenannte sich nach Djember begab. Beide stiessen aber in Batavia wieder zu uns. Wir

ùbrigen aber setzten in der Friihe des folgenden Morgens die Fahrt nach Batavia fort und

trafen nach einem kleinen Maschinendefekt, der unsere Ankunft um einige Stunden verzogerte,

am Mittage des ig. im Hafen von Tandjong Priok ein.

Nur zu rasch entschwanden in Batavia und Buitenzorg die uns noch zu Gebote stehen-

den Tage, an denen uns noch viele FreundUchkeiten erwiesen wurden. Dann aber schlug die

Trennungsstunde. Am Abend des 2. Oktober schififten DE BEAUFORT, LORENTZ, VAN DER

Sande und ich uns auf dem der Maatschappij „Nederland" gehorenden Dampfer „Koningin

Wilhelmina" ein und am 25. desselben Monats betraten wir in Genua wieder den Boden

Europas, wo uns nach den hinter uns liegenden sonnigen Tagen, ein durch Mark und Bein

gehender rauher und kalter Wind entgegenvvehte.



BERICHTIGUNGEN UND ZUSÀTZE.

Titelblatt. Ein sonderbarer Heiliger, namens S. P. L'HONORÉ Naber, bat sowohl an dem

Namen Nova Guinea, als auch an den entsprechenden Wortbildungen in anderen

Sprachen, Anstoss genommen, mit der Begrùndung, dass das Guinea der Westktiste

von Afrika Guinée genannt wùrde und daher der Name der grossen Insel ebenfalls

eine Anderung erfahren musse. (Nueva Guinea, Nova Guinea, Nieuw-Guinea, Nieuw-

Guinee, Tijdschr. K. Nederl. Aardrijksk. Genootsch. (2) 32. 1915, p. 527— 533)-

Bei seinen Auseinandersetzungen bat Herr Naber nicbt im Auge zu bebal-

ten gewusst, dass i) in der Wissenscbaft das Recbt der Prioritàt nocb immer Gùl-

tigkeit besitzt, weshalb es mit dem bisberigen Namen sein Bewenden baben muss.

Aucb die Hollànder baben von alters ber „ Nieuw-Guinea" gescbrieben, so dass sie

gar keinen Grund baben sicb eine Anderung dièses Namens aufdràngen zu lassen
;

2) dass der Name Guinea fur das westafrikaniscbe Kùstengebiet ebenfalls seine

historiscbe Berecbtigung bat. Es ist die bei den meisten Vôlkern, mit der fast

alleinigen Ausnabme bei den Franzosen und Portugiesen, gebràuchlicbe Form. Be-

stimmend fur die Namengebung ist diejenige der Angebôrigen eines Landes durcb-

aus nicbt immer gewesen. Herr Naber scbreibt docb, wie seine Landsleute,

„Frankrijk" und „Spanje", aber weder „France" nocb „Espana".

Drittens ist zu bemerken, dass der Name Guinea, wie Tausende anderer,

falscb ist, dass das von Herr Naber in Vorscblag gebracbte „ Guinée" es aber nicbt

weniger ist. Es erscbeint als ein Unding, um nicbt zu sagen Unfug, einen an sicb

unricbtigen, aber seit Jabrbunderten eingebùrgerten Namen durcb einen anderen

von gleicb zweifelbafter Gùte und uberdies in feblerbafter Ortbograpbie ') ersetzen

zu wollen. Erwùnscbt wàre freilicb die endgultige Feststellung des wirklicben

Namens, falls es einen einbeitlicben ùberbaupt gibt, und Herr Naber wurde sicb

obne Frage ein wirklicbes, wenngleicb nicbt besonders bervorragendes Verdienst

erworben baben, falls ibm die Ermittelung desselben gelungen ware. Man findet die

Bezeicbnungen Ganuya und Guinauba bei J. J. Egli '-), aber es gibt nocb andere

wie Genea und Genna. Einige weitere werden sogar von Herr Naber selbst angefubrt.

Von jemanden, der leicbten Herzens seinen eigenen Familiennamen umfrisirt,

ist keine Acbtung vor dem bistoriscb Gewordenen zu erwarten, im Gegenteil muss

beftircbtet werden, dass Herr Naber das Publikum nocb mit weiteren Vorscblàgen

àbnlicber Art bebelligen wird.

1) Die Portugiesen schreiben namlich gar niclit Gttiiiei\ sondern seit alter Zeit (JoÀo DE Barros. Da Asia.

Decada i, liv. i, cap. 2. Lisboa 1777, p. 23) bis auf den heutigen Tag durchweg Gitiiié.

2) Nomina geographica. 2. Aufl. Leipzig 1893, p. 381.
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Seite I, Z. 6 v. o. den statt dem.

„ 6, Z. 7 V. u. NyctinoiHiis plicatus Buch.Ham. statt Dysopes tennis Horsf.

, — Z. 2 V. u. Internat. Archiv. f. Ethnogr. 15. Leiden igo2, p. 208 statt 1901, p. 203— 207.

„ 24, Z. 10 fif. V. o. Zum Bevveise dafiir, das die Bewohner der Molukken nicht erst infolge von

Monopolen verarmt sind, fùhre ich zwei Stellen aus dem nach der Riick-

kehr der Magalhàesschen Expédition, am 5. Oktober 1522, von Maximi-

LIANUS Transilvanus geschriebenen Briefes an: „Los naturales destas

islas Molucas es gente paupérrima, porque carecen cuasi de todas las

cosas necesarias para sustentacion de la vida humana, salvo de la espe-

cien'a que tienen en gran abundancia" .... „Las casas que tienen son como

unas chozuelas muy bajas y pobres, é por no me detener en todas las

particularidades de su pobreza, dicem los nuestros que todas las casas

destos indios de las islas Molucas son muy humildes y de gran bajeza,

y la gente muy puerca é sucia." (Martin Fernandez DE Navarette.

Coleccion de los viages y descubrimientos, que hizieron por mar los

Espaùoles 4. Madrid 1837, p. 279).

„ 34, Z. 18 V. u. Gelegentlich einer im Jahre 1915 unternommenen Reise konnte H. A.

Brouwer immer noch die durch das Beben vom 28. Màrz 1902 bewirk-

ten Niveauverànderungen beobachten. „Auch jetzt noch sieht man abge-

storbene Baume an einigen Stellen aus dem Wasser hervorragen. Ganz

Klein-Tawali zeigte ringsum im Meere stehende Baume, ebenso wie Kasi-

ruta làngs seiner Westkùste, an der ebenfalls ein Wegsinken erfolgt war."

Zu Toamoda [Nord-Kasiruta] waren 6 Menschen durch eine Flut-

welle unis Leben gekommen. Nach in Labuha auf Batjân erhaltenen

Mitteilungen hatte man dort innerhalb 3 Wochen 84, beinahe stets N—

S

gerichtete Stosse gefiihlt (in einer Nacht allein 13). (Reisbericht omtrent

geologische verkenningstochten op verschillende eilanden der Molukken.

Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Genootsch. (2) 33. 1916, p. 86).

^ 38, Z. 15 v. o. Erythrina indien L. var. picta statt E. picta.

„ 54, Z. 24 v. o. Weitere Kalksteine aus der Umgebung von Fak-Fak hat L. RUTTEN
kùrzlich aus der von H. A. Brouwer mitgebrachten Sammlung beschrie-

ben und zvvar i) einen Globigerinenkalkstein von Fak-Fak, der einige

kleine Textulariden sowie Pulvinulinen enthielt. Daneben traten einige

zweifelhafte Reste von Cycloclypeiis, Carpenteria und Lithotliamniuin auf.

2) enthielt ein anderer Kalkstein desselben Fundortes Lithothanuuuni,

Carpenteria, Aniphistegina, Spiroclypens cf. pleurocentralis Carter, eine

kleine megalosphàre Lepidocyclina [L. Verbeekit), vereinzelte Globigeri-

nen sowie Cyclocypensl. 3) Mehr landeinwàrts von der Fak-Fak-Bai stàmmte

ein vveisser korallenfiihrender Lithothamnienkalkstein mit zahlreichen

kleinen und grossen Lepidocyclinen, Spiroclypens cfr. plenrocentralis, Milio-

lina sp., Cycloclypens}, kleinen Nummuliniden aus der Gruppe A^. Cumingliii,

Polystoniella r. Sâmtliche Vorkommen sind posteozànen und pràpliozanen

Alters. N° 2 ist vielleicht in das Ober-Aquitanien zu setzen. 4) Bànke

Nova Guinea. IV. Reisebericht. 55
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von Kaimana, das an der Nordseite der Adi-Bucht liegt, bestehen ans

einem gelblichvveissen Kalkstein mit Spiroclypeus orbitoideus Douv., klei-

nen Lepidocyclinen, Gypsina und vereinzelten Globigerinen. (H. A. Brou-

WER. Geologische verkenningen in de Oostelijke Molukken. Verhandel.

Geolog. Mijnbouwk. Vereenig. 3. 's Gravenhage 1916, p. 48).

Seite 98, Z. 13 v. u. Paropsides statt Paropeides.

— Z. II V. u. ClielisocIu'S niorio statt Ch. inoris.

^ 102, Z. 4 V. o. anzufiigen: [''ca anmdipes Latr.sp. (JEAN Roux. Crustacés. Nova Guinea 5.

p. 614; s. auch Jean Roux. Nouvelles espèces de Décapodes.... Notes

froni the Leyden Muséum 33. 191 1, p.- loi— 104).

,,
III, Z. 2 V. o. F. Graebner schreibt : „So ist die Tatsache, dass . . . . die Mehrfamilien-

hàuser auf Neu-Guinea so gut wie impier Pfahlbauten sind, neben ande-

ren Griinden ein neuer Anhaltspunkt dafùr, dass die Spiralornamentik

und die Gewohnheit des Mehrfamilienhauses der gleichen Kulturschicht

angehoren, wie der Genuss des Bétel und die Pfahlhàuser." (Méthode der

Ethnologie. Heidelberg 191 1, p. 119). Wie a. a. O. gezeigt wurde, ist

Mapar ein Mehrfamilienhaus, ebenso Inagoi usvv. Andererseits findet man

als Einfamilienhauser dienende Pfahlbauten allgemein verbreitet in der

Jotëfa-Bai wie auch im Sentani-See. Der Genuss des Bétels hat ebenso-

wenig als die Spiralornamentik das Geringste mit den Pfahlbauten zu

tun. Die Bewohner anderer Hàuser lassen sich den Sirih ebenfalls gut

schmecken. Ehe man tiefsinnig sein sollende Betrachtungen anstellt,

sollte mail dafùr Sorge tragen, dass die Voraussetzungen richtig sind und

niclît eine Hàufung von Unwahrheiten zur Grundlage haben. Man moge

eine derartige Behandlung eines Ge^enstandes als Méthode des Ethno-

logie bezeichnen, Wissenschaft ist es jedenfalls nicht.

„ — Z. 4 V. o. Nach L. M. F. Plate kennt man auch an der Siidkùste von Neu-Guinea,

und zwar in der Umgegend von Merauke, den Genuss des Leichenwas-

sers, dem dort jedoch eine ganz andere Bedeutung zukommt. Man be-

stattet nàmlich zunàchst den Kadaver, um ihn darauf, nach Ablauf einer

Woche, wieder auszugraben, um das Leichenwasser zu gevvinnen. Alsdann

wird durch das Kauen von Piper [Macropipcr] vietliysticitin Forst., die in

der Siidsee bekannte Kawa hergestellt und dièse mit dem erwàhnten

Wasser gemischt dem Munde zugefiihrt. (De Bestuurstaak in Nieuw-

Guinea. Koloniaal Tijdschrift 5. 's Gravenhage 1916, p. 595). In einer

kùrzlich erschienenen Abhandlung hat A. G. Haddon gezeigt, dass der

Genuss der Kawa auf Neu-Guinea sehr verbreitet ist. Uber eine Mischung

derselben mit Leichenwasser fîndet sich in derselben jedoch nichts. (Kava-

drinking in New Guinea. Man 16. London 1916 (N° 87), p. 145— 152).

• Wie G. A. J. VAN DER Sande bereits bemerkte (Nova Guinea 3. p. 14),

ist der Genuss der Kawa in den von uns besuchten Gegenden unbekannt.

„ 118— 128. In seiner „Nota betreftende de ten aanzien van Nieuw-Guinea te volgen ge-

dragslijn. Batavia 1907. Landsdrukkerij", schreibt H. COLIJN in einer
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Anmerkung (p. ii) das Folgende : „Het door Professer Wichmann be-

zochte Horna ligt op de kaart geteekend op een afstand van de kust ±
dubbel zoo groot aïs de werkelijke, het overschatten van een afgelegden

afstand is een gevvoon verschijnsel bij icder die voor het eerst tochten

in een Indisch bergland onderneemt; wijl Prof. Wichmann intusschen

reeds jaren te voren groote tochten in Nederl. Indic gemaakt had, ligt

de oorzaak dezer font waarscliijnlijk elders."

Ich mochte, besonders im Hinblick auf die in den Schlussworten

liegende Verdâchtigung, doch etwas nàher auf die vorstehende Ausserung

eingehen. Zunàchst mochte ich mir die Frage erlauben, vvoher Herr COLIJN

^ ' ^ Lu —^ I
' ^

Fig. l86. Kartenkizze von einem Telle des Mam'kion-Gebietes.

die Berechtigung nimmt, zu behaupten, dass ich den Abstand zvvischen

Horna und der Kùste zweimal so gross dargestellt habe, aïs er in Wirk-

lichkeit ist? Er seibst ist doch gar nicht in Horna gevvesen und, soweit

bisher bekannt geworden, hat weder vor noch nach uns ein Weisser

diesen Ort erreicht. Von jemanden, der gewohnt ist sein Christentum zu

Markte zu tragen, hàtte man in allererster Linie eine Beherzigung des

achten Gebotes erwarten dùrfen. Bezeichnend fur den Charakter des Herrn

COLIJN ist ausserdem der Umstand, dass sein Angrifif in einer gar nicht

fur die Offentlichkeit bestimmten Druckschrift erfoigte, die mir unter ge-

wohnlichen Umstànden denn auch gar nicht zu Gesicht gekommen vvàre.
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Seine Âusserung findet ein wùrdiges SeitenstUck zu der Behauptung des

berùchtigten A. L. VAN Hasselt, dass unsere Expédition sich ùberhaupt

meistens nur auf Gebieten bewegt habe, die bereits frùher von Europâern

besucht und beschrieben worden seien. (Tijdschr. Kon. Nedeil. Aardr.

Genootsch. (2) 23. 1906, p. 162).

Ich will mich jedoch nicht mit einer einfachen Zurùckweisung

der COLIJNschen Beschuldigung begniigen, sondern unter Vorlage der

ursprùnglichen Kartenkizze (Fig. 186)') meine Annahme, dass der Abstand

70 km betràgt, begrùnden. Da wàhrend der ganzen Wanderung kein von

der Kiiste aus sichtbarer und seiner Lage nach bekannter Punkt bemerkt

werden konnte, so war ich zur Bestimmung der zurùckgelegten Wege-

strecke ausschliesslich auf Kompass und Uhr angewiesen. Der Rùckmarsch

von Horna zur Kùste, auf dern es keine besonders zeitraubenden Hin-

dernisse mehr zu bevvàltigen gab, beanspruchte 5 Tage und zwar folgen-

dermassen, nach Abzug der Ruhepausen :

24. Februar 7 Stunden 33 Min.

25- ^ 7 V 35
26. . 5 ^ 54 V

27- 7 . 55 «

28.- „ 7 „ 35 „

36 Stunden 32 Min.

Geht aus den vorstehenden Zahlen bereits zur Geniige hervor, dass

von einer Ubertreibung meinerseits nicht die Rede sein kann, so moge

noch darauf hingewiesen werden, dass unsere Pfade im Mam'kion-Gebiet im

Februar 191 1 zweimal von einem Détachement, das geschultes Vermes-

sungspersonal mit sich fùhrte, unter der Leitung des Oberleutn. J. P. VAN

DER Ploeg, gekreuzt wurden -). Der Schnittpunkt unseres Rùckmarsches

Hegt 13 km ostHch von Mapar und 25 km von der Kiiste entfernt

Seite 129, z. 28 v. 0. Crotalaria statt Crotularia.

V z. 15 v. u. Pellionia Novae-Britanniae Lautbch. statt P. aatntinatissinia Val. Siehe

Th. Valeton. Bull. Dép. de l'Agriculture N° X. Buitenzorg 1907, p. 72.

V 130, z. 7 v. 0. vor Melania einzufiigen : Paratelpliusa \LiotelpIiusa\ bcaiiforti Roux sp.

(Jean Roux. Crustacés. Nova Guinea 5. p. 606—608; s. auch JEAN RoUX.

Nouvelles espèces de Décapodes . . . Notes from the Leyden Muséum 33.

191 1, p. loi— 104),

V .

z. 8 V. 0. Cristigibba statt Christagibba.

V z. 21 V. 0. Mononyx statt Monoinyx.

V z. 23 V. 0. ChelisocJies viorio statt Ch. morts.

z. 27 V. 0. Etiiinostigmus statt Ethnostigmiis.

V z. V. 0. OtJiostigmus statt Otostigvia.

1) Maatschappij ter Bevordering van het Natuuvk. Onderzoek der Nedevl. Koloniën. Bulletin 44. 1903, p. 39

2) De exploratie van Nieuw-Guinea. Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Genootsch. (2) 29. 1912, p. 210— 211.

3) Schetskaart van Nieuw-Guinea (Nederlandsch Gebied) l : 1.000000. Batavia. Topographische Inrichtung 1909

(Bijgewerkt tôt 191 2).
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leite I ^O, z. 27 V. 0. Orphnaeus statt OrpJianaens.

V z. 6 V. u. Mononychidae statt Monomychidae.

z. 2 I V. 0. Mononvx statt Mono}nvx.

V I ^2, z. QJ V. u. Adenosteinma statt Adonosfeimna.

V j j' z. 2XJ V. 0. vor Neritina einzufùgen: Atya moliiccensis de Haan. (JeaN Roux. Cru-

stacés. Nova Guinea 5. p. ^oO.

144, z. 2 V. u. Enyo-riis statt Eiif^yrus.

V 14. "ï, z. 10 V. 0. Ethmosti^mus statt Ethnostis'iiius.0 0

V 147. z. 12 V. u. Tuadja statt Tuatja.

V 187, z. 24 V. 0. vor Melania einzufùgen: Paratelphnsa [Liotelphnsa] heauforti Roux sp,

(Jean Roux. Crustacés. Nova Guinea 5. p. 606—608),

1)
z. 30 V. 0. Mononyx statt Monomyx.

» 195. z. 5 V. 0. Xylocopus statt Xylocopa.

n z. 9 V. 0. Mosoia albiceps Lom. sp. statt Maracandiis albiceps Lom. (C. Fr. Roe-

WER. Die Familien der Assamiden und Phalangodiden der Opiliones-

Laniatores. Archiv fur Naturgeschichte 78. A. 3. Berlin 191 2, p. 17).

197 und 201. Wie kaum anders zu erwarten, sollte den Bewohnern von Seisârâ am Sentani-

See eines schonen Tages eine empfindliche Lektion fiir ihr herausfordern-

des Benehmen zuteil werden, da sie die ihnen bisher gegenùber geùbte

Nachsicht lediglich als Schvvàche aufgefasst hatten. So geschah es denn

Ende April 1916, dass sie zum tàtlichen Angriff ùbergingen als eine

Patrouille, dem ihr erteilten Befehl gemàss, einen Verbrecher verhaften

woUte, Die Pfeilschùsse wurden mit Gewehrschiissen beantvvortet, durch

vvelche ausser mehreren Angreifern, auch einige Frauen und Kinder, die

sich unter der Menge befanden, totlich getrofifen wurden. (Nieuwe Rotterd.

Courant 28 Augustus 1916. Ochtendbl. A, p. i).

208, Z. 21 v. u. Mit Kaskadu — Tinea imbricata der Àrzte — bezeichnet man im ost-

lichen Telle des Indischen Archipels eine Hautkrankheit, die eine schup-

penartige Ablosung der Haut bewirkt, so dass sich ein schorfartiger,

ekelerregender Uberzug bildet. Sie kommt iiberall an der Nordkùste vor

und wird an der Humboldt-Bai chàsc genannt. Nach G. L. BiNK machten

die von ihr dort behafteten Individuen im Jahre 1893 etwa ein Drittel

der Bevôlkerung aus. (Drie maanden aan de Humboldts-baai. Tijdschr.

voor Ind. T. L. en Vk. 39. Batavia 1897, p. 190). Inzwischen muss die

Krankheit weitere Fortschritte gemacht haben, denn nach G. A. J. VAN

DER Sande vvar 1903 bereits die Halfte davon befallen. (Nova Guinea 3.

1907, p. 327). Àhnlich lagen die Verhàltnisse auch am Sentani-See.

Aus friiherer Zeit liegen iiber die genannte Krankheit nur spàr-

liche Nachrichten vor. J. L. C. POMPE VAN Meerdervoort gab Kunde

ùber ihr Auftreten auf Ceram, den Aru-Inseln sowie auf Gisser, Goram

[Gorong] und Ceram Laut. (lets over eenen vreemden vorm van huid-

ziekte, welke bij eenige eiland-bewoners van den Molukschen Archipel

wordt waargenomen. Tijdschr. voor Geneeskunde 3. Amsterdam 1859,
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p. 629). Bald darauf beschàftigte sich auch J. G. Th. Bkrnelot Moens
mit diesem Gegenstand und tat dar, dass auch Bewohner von Batjân,

Halmahera, Tidore, Sangi-Inseln, Celebes, Bornéo und Neu-Guinea von

diesem Leiden behaftet waren. (Beschouwing der mededeeling omirent

eene nieuwe tropische huidziekte de huidklei of cascadoe .... Geneesk.

Tijdschr. v. Nederl. Indië 9. Batavia 1862, p. 602— 619). 1879 zeigte

Patrick Manson (s. Archiv fur Dermatologie und Syphilis 12. Wien

1880, p. 147), dass der Urheber dieser Krankheit ein Schimmelpilz ist.

In neuerer Zeit hat A. W. NiEUWENHUIS sich mit dem weiteren Studium

desselben befasst. (Tinea imbricata. Archiv f. Dermatologie 46. Wien

—

Leipzig 1898, p. i6i-—-172; Tinea albigëna. Geneesk. Tijdschr. Ned.

Indië 29. Batavia 1904, p. 562—564).

Durch Behandlung der leidenden Korperteile mit Jodtinktur er-

zielte VAN DER Sande zur Zeit unseres Aufenthaltes gute Erfolge. Zur

Beseitigung der Plage hàtte es aber ganzer Passer des Heilmittels und

zugleich eines ungeheuren Zeitanwandes bedurft, ohne Gewàhr dafiir zu

haben, dass nach unserer Abreise durch erneute Ansteckung der alte

Zustand sehr bald vv^iederkehren wiirde. Siehe ferner J. D. Kayser. Voor-

drachten over Tropische Huidziekten. Batavia 191 1, p. 199-—207.

Seite 209, Z. 3 v. o. AcanthopJiis statt Acantopsis.

„ — Z. 7 v. o. vor Bytliinia einzuschalten : Caridina nilotica var. j^raci/ipcs de Man, Fara-

telphusa [Liotelphusa] beanforti Roux sp. (J. Roux. Crustacés. Nova

Guinea 5. p. 590, 606).

210, Z. 12 V. o. Hypoliinnas statt Hypilimnas.

„ 216, Z. I V. u. anzufiigen: Caridina deinani Roux, C. cogiiata de Man. (J. G. DE Man.

Zur Fauna von Nord-Neuguinea. Macrura. Zoologische Jahrb. Abt. Syste-

matik 38. Jena 191 5, p. 392—407.

„ 221, Z. 5 V. o. In dem Ja Ti wurde von P. N. VAN Kampen erbeutet Leander lepidus

de Man. (J. G. DE Man. Zur Fauna von Nord-Neuguinea. Macrura. Zoolog.

Jahrb. Abt. Systematik. 38. Jena 191 5, p. 410—415).

^ 223, Z. 2 v. u. Gagrella statt Gragella.

, 228, Z. 26 v. o. vor Melania einzuschalten: Palaemon \Eitpalaeinon\ disparv. Mart., Falae-

vion [Eîipalae}non\ weberi de Man, Paratelphnsa [Liotelphusa] luichinanni

Roux, Var7cna litterata Fabr. sp., Sesaniia \Sesan)ia\ trapezoidea Guér.,

5. edwardsi de Man var. crassissiina de Man. (JEAN Roux. Crustacés.

Nova Guinea 5. p. 595, 600, 604, 614, 619, 621.

229, Z. 7 V. o. Gagrella statt Gragella.

— Z. — V. o. Mosoia albiceps Lom. sp. statt Maracandits albiceps Lom. (C. Fr. Roewer.

Archiv f. Naturgesch. 78. A 3. Berlin 19 12, p. 17).

230, Z. 7 V. o. vor Neritina einzuschalten: Sesanna [Sesanna] edwardsi de Man. (JEAN

Roux. Crustacés. Nova Guinea 5. p. 610.

241, Z. 19 v. o. vor Neritina einzuschalten: Palaemon [Macrobranclii/nii] placidnliis de

Man, P. [Macrobranchinnt] latiniantis v. Mart., Varuna litterata Fabr. sp..



439

Ptychognathtis demani Roux, aus dem Flusschen Waitjiri. (Jean Roux.

Crustacés. Nova Guinea 5. p. 601—602, 614, 615—618).

Seite 243, Z. 4 v. u. anzuzufùgen : Ferner Palaenion \Eupalaemon\ weberi de Man, P, \Jiiipa-

laenioii\ acantliosoiiia Nob., P.
\

Macrobranchiiiiii\ placiduhis de Man,

Thalassina aiioinala Herbst sp., T/t. anouiala var. gracilis Dana. fj. G.

DE Man. Zur Fauna von Nord-Neuguinea. Macrura. Zoolog. Jahrbùchcr

Abt. Systematik 38. Jena 191 5, p. 420—432, 444—455).

„ 251, Z. 4 V. u. Pegontâr statt Pagontâr.

„ 252, Z. 4 V. o. Rliyticeros statt RJiytoceros.

^ — Z. 8 V. o. vor Pahidina einzufùgen : Paratelphnsa \Liotelphusa\beaiiforti Koux. {]Y.h'i>i

Roux. Crustacés. Nova Guinea 5. p. 606—608).

„ — Z. 15 V. u. LiTH DE JeUDE statt LlDT DE JeUDE.

„ — Z. 3 V. u. Janicki statt Janicke.

„ 253, Z. 17 V. u. Verhàltnisse statt Verhàlltnisse.

„ 254, Z. 9 V. u. selbst statt selhst.

„ 255, Z. 6 V. u. Begleitung statt Begleituug.

^ 258, Z. I I V. u. BOEHM statt BoHM.

„ — Z. 3 V. u. Orthophraginiiia dispansa Sow. statt 0. dispansa Sm.

„ 259, Z. 19 V. u. Rotang statt Rottang.

„ — Z. 3 V. u. Hornblendeandesit statt Homblendeandesit.

„ 264, unter Fig. i 1 5 Schotter statt Schotten.

,. — Z. 13 V. u. Strecke statt Stecke.

„ 267, Z. 23 V. o. Rotang statt Rottang.

„ 268, Z. 8 V. o. vor Hélix einzufùgen: Caridina demani Roux, Palaenion \Eiipalanion\snn-

daicus de Haan, P. [Httpalaemon] weberi de Man, Paratelphnsa \Liotel-

plmsa\ beauforti Roux, Varuna litterata Fabr. sp., Sesarnia \Sesarma\

modesta de Man. (JEAN RoUX. Crustacés. Nova Guinea 5. p. 592— 594,

597, 600—601, 606—608, 614; s. auch Jean Roux. Nouvelles espèces

de Décapodes d'eau douce provenant de Papouasie. Notes from the

Leyden Muséum 33. 191 1, p. 94—95, loi— 104).

„ -- Z. 15 v. o. Sipyloidea statt Sipyloides.

„ 269, Fig. 117. Kaptiâu liegt, wie bereits aus dem Text hervorgeht, unniittelbar am
Borowâi und nicht, wie die Eintragung des Namens auf dem Kàrtchen

vermuten làsst, am Sigiau.

„ 281 — 289. l'ber den Besuch der Landschaft Nimburan seitens des unter der Leitung von

F. J. P. Saciise stehenden Détachements siehe : Gouvernements-exploratie

van Nieuw-Guinea. Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Genootsch. (2) 27. 191 2,

p. 75 und J. C. VAN Eerde. Ethnographische gegevens van de Exploratie-

detachements. Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Gen. (2) 28. 191 i, p. 935.

„ 291, Z. 10 V. u. anzufijgen : Ferner Caridina nilotica var. gracilipes de Man. (JeaN Roux.

Crustacés. Nova Guinea 5. p. 590— 591).

„ 293, Z. 13 V. u. Férussac statt Ferrusac.

„ 294, Z. 3 V. u. Gùnther statt Grùnther.
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te 294, Z. 13 V. o. Gasteracantha Théisii statt G. Théissii.

299, Z. 5 V. o. Gùnther statt Gamther.

— Z. 6 V. o. DoryicJithys statt Dorichtliys.

— Z. 9 V. o. vor Colpodes einzufùgen : Palaemon \Eiipalaemon\ dispar v. Mart., Para-

telphusa \Liotelphusa\ festiva Roux. (Jean Roux. Crustacés. Nova Guinea 5.

p. 595—597. 608—613; s. auch Jean Roux. Nouvelles espèces de Déca-

podes.... Notes from the Leyden Muséum 33. 191 1, p. 104— 106).

301, Z. I V. o. anzufùgen: W. Behrmann. Abtragungsvorgànge in den regenfeuchten

Tropen. Zeitschr. Gesellsch. f. Erdkunde. Berlin 1914, p. 313— 315.

305, Z. 19 V. o. Jagdziige statt Jagedziige.

— Z. 16 V. u. Tijdschrift voor Entomologie 32. statt 33. In der erwàhnten Abhandlung

von P. C. T. Snellen wurden ùbrigens lediglich aus dem Geelvink-

Busen (Andâi und Insel Rôn), aber keine aus der Humboldt-Bai stam-

mende Schmetterlinge beschrieben.

307, Z. 8 V. o. Regenfall statt Regelfall.

308, Tabelle. Feuchtigkeit statt Feuchtigket.

310, Z. 3 V. o. rekonstruiren statt rekonstuiren.

311, Z. 4 V. o. Metu Debi statt Meti Debi.

— Z. 1 1 V. o. Bei der Besprechung der geologischen Verhàltnisse im Gebiet der Humboldt-

Bai wurde verabsàumt der wenigen dort beobachteten Erdbeben zu

gedenken. Sie mogen daher an dieser Stelle einen Platz finden :

22. Màrz 1903, 10^/4^1 p. m. Metu Debi. Ein schwacher Stoss.

(G. A. J. VAN der Sande. Aanteekeningen omtrent de vveersgesteldheid

op Meto Debie. Natuurk. Tijdschr. voor Nederl. Indië. 63. Batavia

1904, p. 257.

19. August 191 1, 9!^ a. m. und 311 p. m. Im Bivvak Hollandia an

der Kajo-Bucht wurde jedesmal eine Flutwelle beobachtet.

25. August 191 1, 2'/2^ p. m. Biwak Hollandia. Ein heftiger, von

einem schvvachen Rollen begleiteter Stoss, dem um 2li53ni ein kràftiger

folgte. Wàhrend der erste + 4 Sekunden wàhrte, betrug die Dauer des

zweiten 3 Sekunden. Die beobachtete Richtung war jedesmal SO—NW.
(De exploratie van Nieuw-Guinea. Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Genootsch.

(2) 29. 1912, p. 76).

— Z. 22 v. u. Enygrus statt Enygnrus.

3 1 2, Z. 4 V. o. Sceliphron statt Sceliphra.

— Z. 5 V. o. Jerd. statt Jard.

— Z. 6 V. o. Eiiploea treitsclikei statt E. treiskei.

— Z. 9 V. o. Atteins statt Atfeins.

— Z. 18 V. o. Lndl. statt Ludl.

314, Z. 2 V. o, Miissaenda statt Miissaendra.

— Z. I2V. o. Combretiiin fllavo-vii'ens statt C. jlnvo-virens.

— Z. 19 V. o. Vaiiilla statt Vamilla.

— Z. 2 1 V. o. Psenderia statt Pisciidleria.
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te 314, Z. 4 V. u. hinzuzufiigen p. 214, 221.

318, Z. 19 V. u. unter statt nnter.

324, Z. 6 V. u. vor lipilachna einzufLigeii : Sesarma [Sesan;ia\ etkuardsi de Man var. bre-

vipes de Man. (JEAN Roux. Crustacés. Nova Guinea 5. p. 610).

326, Z. 6 V. o. Der Globigerinentuff von Mios Aifondi ist zugleich ein Augittandesittufif.

Siehe auch L. RUTTEN, Nova Guinea 6. p. 31.

345, Z. 21 v. o. vor Melania einzufiigen : Caridina nilotica Roux sp., C. iveberi papiiana

Roux. (Jean Roux. Crustacés. Nova Guinea 5. p. 590— 592).

367, Z. 6 V. u.

I

j-^.^ erwàhnten Kalksteine sind vermutlich sàmtlich tertiàren Alters.
368, . 10 V. o.

> g.^ enthalten nur spàrliche Reste von Foraminiferen.
370, Z. 1 5 V. o. )

— Z. 8 V. o. Auch von der Sudwestkùste aus, làngs des Urama, ist man bisher eben-

sowenig nach dem Jamur-See gelangt. Im Jahre 1904 war zunàchst von

J. W. VAN HiLLE der Versuch gemacht worden, in den Omba genann-

ten Mùndungsarm des Urama einzulaufen, was indessen nicht gliickte.

(H. HiRSCill. Reisen in Nordwest-Neu-Guinea. Jahresbericht der Geogr.-

ethnograph. Gesellsch. 1907— 8. Zurich 1908, p. 97). Besseren Erfolg hatte

im Jahre 1910 ein Détachement insofern, als es diesem nicht allein gelang

in den Omba einzufahren, sondern auch auf dem Strome, also weit in den

Urama hinein, eine Strecke von 45 km zuriickzulegen. (Gouvernements-

exploratie van Nieuw-Guinea. Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Genootsch. (2) 27.

1910, p. 1042).

372, Z. I v. u. anzufùgen : sowie Caridina fecunda Roux. (J. Roux. Nova Guinea 5.

P- 594—595)-

374, Z. 10 V. u. Siminé statt Siniimi.

376, Z. 2 V. u. Eleotris mogiirnda statt E. moguriida.

378, Z. 13 V. o. vor Melania einzufiigen: Caridina fecunda Roux, Palaeiiion [Eupalaemon]

weberi de Man. (Jean Roux. Crustacés. Nova Guinea 5. p. 594— 595,

600—601).

382, Z. 13 V. o. Gragella statt Gagrella.

389, Z. 15 V. o. Ûber die Einfuhr von Paradiesvogelbàlgen aus den Molukken nach Java

und ihre Wiederausfuhr hat G. F. DE Bruijn Kops iiber den Zeitraum

von 1825—49 die folgenden Ziffern, die schwerHch auf Zuverlàssigkeit

Anspruch erheben diirfen, veroffentHcht :

Einfuhr.

1825— 29, nichts Wert in fl. — .

—

1830, 210 Stiick „ „ „ 1050.

—

1833—40, 9414 Stuck . ... „ „ „ 47880.—
1841, nichts „ „ „ — .

—

1842, 90 Stùck „ „ „ 237.—
1843—45, ? Stiick .... „ „ „ 2665.—
1846—48, nichts „ „ — .

—

1849, 29 Stiick ...... „ „ „ 29.—

fl. 51861.—
Nova Guinea. IV. Reisebericht. 56
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Ausfuhi

1833—40, 13600 Stuck

1841, nichts ....
1842, ? Stùck . . .

1843, 238 Stùck . . .

1844, 1 10 Stùck . . .

1845, ? Stùck . . .

1846—56, nichts. . .

Wert in fl.

1) 62350.—

n « V

n 11 11
300.—

)i 11 11
878.—

» 11 11
460.^

—

51 1; II
510.—

n V n

fl. 64498.

(Statistiek van den handel en de scheepvaart op Java en Madoera sedert

1825. 1. Invoer. Batavia 1857, p. 316; 2. Uitvoer 1858, p. 164— 165).

Hinsichtlich der aus neuerer Zeit stammenden Angaben kann noch

hinzLigefùgt werden, dass E. KrausS wàhrend seines Besuches der Hum-
boldt-Bai, im Jahre 1906, von dem dort gerade weilenden Walter. Good-

FELLOW vernahm, dass im vorhergegangenen Jahre nicht weniger als

58000 Balge in Manokwari fur die Ausfuhr registrirt worden seien. (Eine

Reise nach Kaiser Wilhelmsland. Deutsches Kolonialblatt 18. Berlin 1907,

p. 203). In séineni eigenen Reiseberichte beschrànkte GooDFELLOW sich

dagegen auf die Bemerkung, dass im Jahre 1906, nach màssiger Schatzung,

20000 Bàlge von der Nordkùste von Niederl. Neu-Guinea zur Ausfuhr

gelangt seien. (Account of his Expédition to New Guinea. Bull. Brit.

Ornith. Club 19. 1906— 7. London 1907, p. lOi).

Seite 400, Fig. 174. Auf der Klein-Bolvverk genannten Bastion des Fort Oranje befindet sich

die Flaggenstange, deren Lage von J. A. C. OUDEMANS zu o°47'43" N,

I27°22'39" O bestimmt worden ist. Auch die Salutbatterie hat dort ihre

Aufstellung gefunden.

„ 408, Z. 7 V. o. Médina statt Kekau. Hinsichtlich der Namen der einzelnen Gipfel des

Berges besteht keine Ubereinstimmung. Nach F. S. A. DE Clercq heisst

der eigentliche Pik Mekah (Arfat nach VAN COEVORDEN und VAN DER

Crab) und der tàtige Krater insbesondere Kaf oder Wakaf. Mit Médina

wird der àlteste Kraterrand an der von O nach S verlaufenden Stelle be-

zeichnet. Die sùdwestlichste Erhebung des.selben, welche man erst gewahr

wird, wenn man sich im Norden oder Nordwesten von Ternate befindet,

heisst Terkan bei DE Clercq, Kekan bei VAN DER Crab und Kekau

bei VAN Coevorden. (F. S. A. de Clercq. Bijdragen tôt de kennis der

residentie Ternate. Leiden 1890, p. 3 Anm. — J. S. VAN COEVORDEN.

Beknopt overzigt van het eiland Ternate. Tijdschr. v. Neêrl. Indië 1844.2,

p. 196. — P. VAN DER Crab. Geschiedenis van Ternate .... door den

Ternataan Naidah. Bijdr. t. de T. L. en Vk. (4) 2. 's Gravenhage 1878, p. 494).
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Aa, P. J. B. C. Robidé van (1er., 6r, 63, 77

132! i35> 166, 167, 170, 218, 232, 304, 305,

334, 353> 39o> 39^ 393> 399-

Abankebèr

183, 186, 202, 204,

173, i75>

176,

106, III,

Abar

Abé

Âbé
Aberglaube

Abihe

Abori

Abreu, Antonio d'.,

Abroma molle P. DC.
Abrus praecatorius L.

Abtragungen 301, 440. s. auch Erdschlipfe

Abu 355, 356, 357, 363, 365,

Acacia Siinsii Cunn. 312,

Acalypha Hellwigii Warbg. var. mollis Warbg.

A. insulana Muell. Arg. var. piibcsccns Muell. Arg.

Acanthoneura for//tbsipennis Walk.

Acanihophis antarcticiis Shaw 209, 311,

Achoroloplucs \_Erythracus\ de Bcauforti Oudem.s.

Acoley, Wollebrand.,

Acronychia trifoliata Zoll. var. paucifiora Val.

Acusilas coccineus E. Simon

Adeiiostenuna viscosum Forst.

Adi, Insel.,

Adi-Bucht

Adiantum hollandiae v. A. v. R.

Adjip, Pflanzensammler.,

Adriani, M. A.,

Adriani, N.,

Aeseniia coralliccps Gestro

A. formosa Gestro

A. splendida Boisd.

A. sumptiiosa Gestro

Afzelia bijuga A. Gray

Agara = Lakahia

Agaria

Agas \^Ceratopoii\

Agastrophus crinitus Att.

59> 76-

65, 75, 78, 206,

92, 193,

223, 230, 252,

130,

278,

79,

333,

igo.

205.

246.

205.

279.

356.

323-

2.

312.

2 10.

377-

313-

312.

312.

294.

381.

312.

58.

187.

382.

132.

-78.

434-

314-

2 1 2.

385.

35-

378.

312.

345-

312.

313-

371.

371-

112.

382.

390

381

190

210

210

3U
314

129

194

195

130, 379, 382

Agathis sp.

A. albolineata Canier.

Agia

Aglaia brevipednnciilata C. DC.
' A. Gjdlcrupii C. DC.

A. polvncura C. DC.

A. porjilifera C. DC.

A. stellipula C. DC.
Agonia Mcijerci Ws.

Agonosoma aeneuin F.

A. benedictum Walck.

A. splendidum v. d. Wulp 379
Agrostopliylliciii curvilabre J. J. S. 194

A. cydopelise J. J. S. 194
Agrypincs rcsectus Cand. 145

Aibes 272

Aibodarî 275

Aidotowari, Kap., 241

Aiduma, Insel., 72, 75, 74, 75

Aifondi, Insel., = Mios Aifondi [Mios KorwârJ

Aifor 275

Ailnrocdes buccoides geislerorum A. B. Meyer 230

Aimaun (Zauberhôlzchen) 321

Aimétan 275

Aiserîn 260

Aiwaitjâi 191

Aiwaitjâi Fâm 191

Aiwaitjâi Tâm 191

Aivvan 280

Ajanijo, Insel., 178, 195

Ajapo 171, 173, 174— 176, 179, 181, 204, 205, 206,

208, 305.

Ajarobega, Insel., 178, 202.

Ajer Madidi 427.

Akamptogoniis sentaniciisis Att. 209.

Alang, Kap., 84.

Alang-Alang \Impcrata cylindrica Beauv.] 12, 118,

128, 132, 169, 173, 176, 181, 183, 190, 193, 198,

199, 250, 295, 418, 422.

Albertis, L. M. D'., = D'Albertis, L. M.,

Albitamphibolit 186, 190, 191, 239, 252.

Albit-Epidotamphibolit 190, 239.
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Albitcrossitit 239- AinpJiiroa (?) foliacca 219.

Albit-Epidotcrossitit 239- A. fragilissiina Lmx. 219.

Albizzia sp. « 2 26. Amphistegma sp. 118, 140, 175, 225, 433-

A. molticcana Miq. ii, 257, 278. A. Lessonii d'Orb. 76, 78, 79, 97, 107, 149, 243,

Alcyone lessoiii Cassin 311- 247, 315, 316, 323.

Alderwerelt van Rosenburgh, C. R. W. E. van., 314- Amsterdam, Fort., 13, 14--16.
Alep/iarus Iwutonii Desj. var. pcj'Oiiii Cost. 130. Amsterdam, Insel., (Mios Su) 95, 396-

Algen 177, s. auch Lithothanmium 177. Amuku 356.

Ali Ambon 99. Amycisea alboinacnlata Cambr. sp. 230.

Alkohol 206, 321. Analaches pubcriiis Kuwert 194, 230.

AUophylus liUoralis Bl. 137- Analysen 258, 299, 327-

A. hrnatiis Radlk. 313- Ananas \^Ananassa sativa L.] 12, 20, 119, 262.

Alor, Insel., 6. Anax guttatiis panybeiis Hagen 324-

Alpinia Gjellerupii Val. 314- Aiichialc maculata Oliv. 145, 209.

Alsodeia pruinosa PuUe 313- Andâi 97—98, 207, 385, 390, 440.

Alt-M"a\ves= Mawes 269. Andâi-Fluss 97-

Alt-Moso 224. Andari = Nètar 177.

Alvarado 332. Andé, Kap., 276.

Alveolina JVic/imanni Rutten 71- Andesit 18, 19, 40, 46, 47, 86. 93, 405, 422, 426,

Alveolinella sp. 108, 275, 323- 427, s. Augitandesit, Biotit-Hornblendeandesit,

A. Bofttangensis Rutten 127, 175- Hornblendeandesit, Hornblende-Augitandesit,

Alveolinellenkalkstein 204. Pyroxenandesit.

Alveolinen 71, 72
> 79> 258. Andesitkonglomerat 295, 317, 423-

Alveolinenkalkstein 51, 71, 72, 73 , 74, 258. Andesittuff 93, 182, 198, 204, 249, 252, 317, s. auch

Am, Kap., 199. Tuff.

Aviaracarpus ciincifolius Val. 129, 313- Aneba 35S.

? A. microphylliis Miq. 1 29. Anétam, Kap., 178.

Amaiirornis violuccaiia Wall. 208. Angâdi, In^el., 363—366, 373--375-
Amba 183. Angelhaken 156.

Arabâra 275- Anggra Mios, Insel., 136, 139— 140.

Ambassis intcrrupta Blkr. 216. Angiap 289.

A. nahia Ham.Buch. 299. Angiopieris sp. • e 135-

Ambelau, Insel., 8. Angi-Seen 97, 115, 208.

Amberbaken 208, 386, 392. Angitiila cyaiica Guér. 382.

Amberofris 382, Angranu 365
Amberpon [Rumbarpon] 98, 103, "7, 131- Angriffs-Hafen 217, 245-

Amberpôn-Strasse 103, 104, 127, 142. Anguilla labiata Peters 299.

Amblyotnma scanwla Oudems 382. Anisolnbis annulipcs Lucas 3S2.

Amblypodia aexoiie Hew. 210, 312. Anisonielcs sah'iacfolia R. Br. 210.

A. ceiitaurus F. 312. Annandale, N., 252.

Amboi 187. Anoa depressiconiis Smith 418.

Amboina 8—30, 60, 61, 73, 80, 84, 97, 133, 206, 424. Anoeins Lorentzi Oudems. 195-

Ambon = Amboina. Anomala aenciveniris Fairm. 98, 209, 311-

Amboner 383. A. bicolor F. 209.

Ambrobido 143- A. hiiiiicralis Burm. 294.

Ameisen 327- Afiona iiiuricata L. 406.

Amingareni-Bucht 298. An sa 302.

Ammoniten 258, 267, 340, 341, 342, 343, 345, 346, Ansiedelungen 394—-395-

361, 362, 380, s. auch Alacrocephalites, Oppelia, Ansus 135, 327, 3S0, 383, 390, 391-

F/tylloceras, Sphaeroceras und Sttphattoceras. Antar 241.

Amphibolandesit= Hornblendeandesit. Ant/iophora zonafa F. 379-

Amphibolit 34, 97, 158, 169, 170, 179, 180, 186, Anthropophagie 207.

190, 192, 204, 221, 239, 241, 259, 301, 302, 309- Antiaropsis dccipiens K. Schum. 187.
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Aiitrophvsnm plantagincutn Kaulf. 313.

Aparopsis marginata W.s. 378.

Aphrodisiaca 62, 393.

Aplit 354-

Apogon Beaiiforti Max Weber 209, 213.

A. funatus Fal. 299.

A. Sandei Max Weber 376.

A. IVickmatini Max Weber 209, 228, 252, 268, 345.

Appendicula biloba J. J. S. 130.

Appias ada tliasia Fruhst. 299.

A. ceiesiina sekarensis Ribbe 229, 252, 345.

Aquilaria malaccensis Lam. 137.

Araber 3» 5^-

Arabien 121.

Arabu 190,

Arâi = Taritânsii 275.

Aramasa 343.

Araneiis caudifcr Kulcz. 136.

A. egregius Kulcz. 138.

A. flavisier?ns Thor. 379.

A. Gcstroi Kulcz. 209, 379.

A. Laglaizii E. Sim. 102.

A. paptiamis Kulcz. 90, 131.

A. posiikna Thor. 230.

A. providens Kulcz. 137.

A. simillijiius Kulcz. 209, 379.

A. Théisii Walck. sp. 98, 135— 136, 312. 332.

Araucaria Cimninghainu Svveet 191.

A. cxceha R. '^x. — A. Cimninghaviii 19 r, 194.

A. Hunsteinii K. Schum. 191.

Arca sp. 258, 264, 267, 287.

Archidaeiis Infasciatus Redt. 195.

A. roseiis Stoll. 195.

Areca Catechu L. 18.

Arego 331.

Arenga saccharifcra Lab. = Arengpalmen.

Arengpalmen 11, 36, 43, 423, 429.

Arengzucker \gula dja-ani] 230.

Arfak-Gebirge [Bon Fak] 95, 96, 97, 98. 103, m,
127, 131, 191, 216, 207, 380, 382, 383, 386, 390.

Arfat [Mékah] 442.

Argensola, L. B. de., 332, 406.

Argiolesies obscura Selys 195, 382.

Argiope aemtcla Walck. .sp. 312.

A. aetlierea Walck. sp. 229.

A. acthcrea var. confusa Kulcz. 131, 135, 209, 312,

382.

A. aetherca var. conjuncta Kulcz. 379.

A. creniilata Dolesch. sp. 131, 382.

A. inaereus Kulcz. 98, 209, 230. 292, 342.

A. picta L. Koch 98, 312, 346, 379.

A. picta var. gorgonea L. Koch 98, 102, 135, 209,

230. 294, 3t2, 317, 379, 382.

A. picta var. principalis L. Koch 135, 209, 294, 379.

Arguni, Insel., 57, 182.

Argyranioeba argenteolus Kulcz. 379.

A. distigma Wied. 382.

Argyrodes amboincnsis 'J'hor. 312, 332, 355.

A. iiiiiiiaccus Dolesch. sp. 135, 241.

Aria [MinkomâiJ 371.

Ariadna papiiana Kulcz. 229.

Arimo = Arimoa 317.

Arimoa-[Kumamba-]Inseln 160, 315—318.

Arius leptaspis Blkr. 293.

Armbânder, s. Kâs 167.

Armo [Mare Bu] 295, 297.

Armofin = Niru Moiïr, Insel., 318.

Armorsira 105, 128.

Aro [Warimo] 217, 222.

Arobi 76.

Arompang 365, 371.

Arop= Aro [Warimo] 224.

Aropen [Waropen] 365.

Arriëns, N. A. T., 20, 22, 49, 87, 405, 410, 411.

I

Arrow, G. J., 98, 145, 187, 194, 209, 268, 294, 3ri,

345. 381.
' Arses iiisularis A. B. Meyer 208, 311.

: Arso 228.

Artainus IcucorhyiicJius kucopygia/is Gould 208,311.

Artocarpus sp., s. auch Brotfruchtbaum 257.

î A. communis Forst. 18, 129, 277, 279.

A. incisa L. = A. communis Forst.

A. integrifolia L. [Nangka] 18, 28, 105, 129.

1 A. Polyphema Pars.
. 129.

Aru-Inseln 58, 390.

Arunoidca aruana Westw. 130.

Arusi Kamberé, Insel., 142.

Aruwini 136.

Asakûm 122.

Asang, Bursche., ' 2, 7.

Asbeck, H. E. Baron van., 96, 233.

!
Asé, Insel., 173, 175, 176, i77> 179, 188, 205, 254.

!

Aséer 180, 181.

Asêr 195, 204, 205.

Asiribaum 107.

j

Aspidium rcpandium Willd. 313.

Aspidomorpha adhaerens Fabr. 381.

A. adhaerens subsp. testudinaria Montr. 209.

A. australasiac Boisd. 345.

A. australasiac var. Douci Boh. 209, 294.

A, australasiac var. Gucrini Boisd. 209,

A. novaeguinccnsis Boisd. 345.

A. punctum Fabr. 355.

A. punctum var. lunifcra Spaeth 209, 312.

A. socia Boh. var. flovovariegata Spaeth 209.

A. socia var. Staudingeri Spaeth 209.
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Asplenium falcatum Forst. 313.

A. nidits var. pachyphylluiii Kunze 313.

A. Sancii Christophori Christ. 313.

Assen, E. von., 10, 84.

Assen, P. von., 35.

Assulthan Usman Schah 35.

„Astrolabe", Korvette.. 328, 409.

Astrolabe-Bai 206, 207, 333.

Atap 93, i4p, 250, 251, 424.

Atapupu 6.

Atar 302.
c

Ate Begugu 250.

Ateti 19.

Ati-Ati 63.

Ati-Ati Onin 54, 82.

AtoUc 80, 329.

Attems, Cari Graf., 98, 131, 145, 195, 209, 218,229,

230, 252, 268, 294, 312, 379, 382, 414.

Âtutâ [Otutà] 347, 354.

Atya mohicccnsis de Haan 437.

Augit 198, 230.

Augitandesit, s. auch Pyroxenandesit 86, 414, 416,

417, 418, 423, 424.

Augitandesitkonglomerat 295, 423
Augitandesittuff 252, 441

Augitporphyrit 259
Aulacophora acukata Ws. 381

A. hicituta Mont. 381

A. Boisduvali Baly 381

A. papuaiia Jac. 378, 381

A. pygidialis Baly 228, 312, 378, 381

Ausbrûche, viilkanische., 21—23,40,86—88,90—91,

396, 407, 408, 409, 412, 420, 422.

Ausleger 321, s. auch Kanus.

Ausscheidungen, basische., 354.

Austern 66, 74, 158.

Austernberge = Vulkane bei Kema 415.

Australien 307.

Auwâr 346.

Averrhoa Bi/iiitlu L. 28, 210, 313, 426.

Aware 222.

Awauwé 242.

Awauwi 199, 205.

Aweri Piamé 372, 374.

Awura, Kap., 68.

Baarda, M. J. van.,

Bàb

Baba

Baboràge

Babrongko = Baboràge

93-

282, 286—288.
272.

196, 205.

196.

Badi, Korporal.,

Bacckea frutcscciis L.

Bagelen

Bai von Amboina
Bai von Kajeli

Bai von Labuha

Baigîp

Baik, Berg.,

Baka

Bakarui

Baker, J. G.,

Balambangan

196.

129.

395-

9> 30.

30.

32, 36.

285, 288.

6t, 67.

285.

259, 262, 264.

313) 411-

63-

Balen, J. A. van., 135, 141—142, 341, 343, 345-

Balfour, Leutn. z. See., 411.

Bali 60, 63.

„Bali", Kreuzer,, 8.

Baltin, E., 384, 386.

Balu Lemon = Mios Mapi 143.

Baluran, Gunung., 430.

Bambus 3, 36, 123, 342.

Bananen \_MHsa paradisiaca L.] 11, [2, 18, 28, 36,

48, 82, 88, 89, 110, 112, 113, 119, 121, 123, 124,

138, 169, 178, 179, 183, 189, 197, 198, 214, 235,

237, 238, 284, 293, 358, 359, 368, 377.

Banda-Insein 9, 10, 26, 28, 62, 70, 83, 426.

Banda-Muskatnusse

„Bandera barahu", Boot.,

Bandjarmasin [Banjermasin]

Bangka, Insel bei Nord-Celebes.,

Bangka-[Likupang-]Strasse

Banguey [Banggai], Insel

,,Bantam", Dampfer.,

Bantik

Bar = Bakarui

Bârâ Batuwa

Baratâwâr

Barbour, Thomas.,

Barcelona

Barclay, Andrew.,

Bari

Bariam= Sagobrei

Barneveld, Fort.,

Barowei = Borowâi

Barringtoiiia sp.

Barros, Joào de.,

Baryrrhyncinis liiicicollis Power

Basait

Basaltkonglornerat

Basaittuft'

„Basilisk", Kriegsschiff.,

62—6
1 2.

422-

8, 10, 30,

Basiiropis aff. solitaria Pasc.

Basoro Semongka

Bassia Cocco Scheft".

7-

424.

422.

383-

3i> 34, 36-

429.

259-

T42.

316.

306.

321.

332.

272.

393-

O- OÙ-

255-

I 29.

2, 432.

312.

85, 275, 276.

275, 276.

85. 275. 276, 292, 293.

304, 318, 328.

314.

192.

210.
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s, 232, 409.

43-

43-

192.

94-

Bastiaanse, J- H. van Boudyck.,

Bastion, Kampong.,

Bastion, Tandjung.,

Batahéra

Batan Ta [Batantà], Insel.,

Batavia i. 7, 58, 59, 92, 139, 380,384,401,429,431.
„Batavia", Kreiizer., 334.

Batawi 192.

Batissa violacca Less. 270.

Batjân, Insel., 31—36, 51, 65, 84, 93,396,433,438.
Batjan-Exijloratie-Maatschappij 33.

Batjâng = Batjân 3 1

.

Batjan-Maatschappij 33, 35.

Batou, Pointe., = Kap Hdharu [Germania-Hiik] 304.

Batu Angus (Nord-Celebes) 416, 417, 422.

Batii Angus (Ternate) 86,-88, 407, 408, 409.

Batu Angus Baru 415, 417—422.

Batu Antero 415.

Batu Buwa 30.

Batu Gadja 84.

Batu Gantung 29—30.

Batu Gantung-Fluss 29.

Batu Merah (Leitimor) 10, 29.

Batu Merah (Hitu) 13.

Batu Puti-Fluss 422.

Batur=Pdur [Fdur], Insel., 79.

Bâu 293.

Baumwollenzeuge [Tjelopan] 119, 382, 383, 384.

Bavay, A., 73, 98, 130, 135, 138, 181, 187, 194, 209,

218, 228, 230, 241, 243, 252, 268, 291, 293, 294,

31], 317, 326, 327, 332, 345, 372, 378, 414.

Bawé 131, 136—137, 139.

Bearikwâr 316, 318.

Beaufort, L. F. de., 48, 49, 85, 89, 90, 92, 97, 102,

104, 133, 134, 135, 136, 138, 157, 168, 169, 171,

172, 176, 178, 179, 181, 182, 187, 188, 194, 203,

208, 224, 228, 229, 230, 232, 233, 241, 243, 245,

247, 249, 251, 252, 253, 268, 293, 302, 311, 316,

317, 320, 322, 324, 326, 327, 343, 345, 347, 355,

365, 372, 376, 378, 380, 390, 404, 431.

Beccari, Odoardo., 61, 64, 97, 98, 191, 218, 305,

387, 390, 393-

Bedaun, Handler., 233, 289, 292.

Bégonia sp. 191.,

B. bipinnatifida J. J. S. 130.

B. isopiei-a Dryand var. hirsuta B. 194.

B. Lauterbachii Warbg. 194.

Begrâbnis, s. auch Bestattung 379.

Beguwri 228.

Behrens, Cari Friederich., 62.

Behrmann, W., 440.

Beile, s. auch Steinbeile 156— 157, 389.

Beinwunden 277, 293.

Beiangkat

Belcher, Sir P^dward.,

Belemniten

Belemnitcs sp.

Belionaia aciica H. Deyr.

Bemmelen, W. van.,

Benauwa
Bengalen

Bengandan'

66, 68, 365.

317, 421.

52, 343-

344-

138, 209, 311, 38J.

i35> 306.

292.

5-

275-

„Bensbach" = „Resident Bensbach", Dampfer., 96.

Béra

Berâu

Berbare Nerâi= Moso-Fluss

Berckel, J. M. van.,

Bergkasuar

Bergkrystall

Bergsma, W. B.,

Bergstûrze, s. Erdschlipfe, Felsstûrze.

362.

224.

334-

380.

30, 107.

385-

Beri-Beri

Beriowé

Berlin

Berlin-Hafen

Bernard, Matrose.,

Bernstein, H. A.,

Bertia rigida v. Jan.

Beschwôrung

Bestattung

7, 211, 231, 233, 253, 341.

208.

384.

222, 223.

409.

43> 93, 94, 160, 208.

268.

363-

143, 157-

188.Bètc = keladi [ Colocasia antiquoriini Schott.]

Betelkauen 434.

Bewani-Gebirge 191, 230.

Bewôlkung 307, 308.

Beyer, Cari., 386.

Beyer, Rudolph., 135.

Beynon, Elias Jacob.. • 413,

Biak [Wiak], Insel., 320—322, 390.

Bickmore, Albert S., 48, 410, 421.

Bidelis pi/osa L. 312.

Bienen, s. auch Trigona 361.

Bienenkorb = Smufui [Bon Simufui] 95.

Bigcnerina sp. 79.

Biger 79-

Bigoor : - Biger 79.

Bik, J. Th., 408.

Bilula= Jéf Palé, Insel., 51.

Billiton, Insel., 128.

Bimsstein 46, 83.

Bimssteinkonglonierat 45, 46, 428.

Bimssteintufi" 45, 46, 428.

Bink, G. L., 133, 134, 135, 157, 164, 175, 178, 206,

218, 222, 233, 305, 309, 318, 350, 351, 355, 390,

437-

Bintang Djaoeh [J. F. L. de Balbiaan Verster] 28.

Biotit 143.
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Biotitdacit 63-

Biotitgranit 347, 354-

Biotit-Hornblendeandesit 374-

Birô, Liidwig., 206, 207.

Bini 365-

Bitia [Bitiraimudi kisi] 296, 298, 299.

Bitiraimuâi kisi = Bitia 296.

Bitura 1 70.

Biwani 222.

Blangan = Belangkat 365-

Blasebalg 3.54—355-
Blattern 160, 316.

Bleeker, Pieter., 6, 46, 60, 84, 87, 91, 389, 391-

Bleiglanz 191.

Blocklava 86, 88.

Blume, C. L., 64.

Blumea chinensis P. DC. 3'4-

Blutigel 193, 357, 376.

Blutrache 201.

Bobaja 374-

Bobato 40.

Boehm, Georg., 29> 52, 118, 251, 343-

Boelen, J.. 407.

Boer, A. de., 77-

Boerhavia diffusa L. 210.

B. diffusa forma repens He m. 313-

Boerlage, J. G., 43-

Boers, C. J., 60.

Bogen 321.

Bohia, Kap., 70.

Bohnen \^PIiaseolus lunatus L.] 231.

Bohrmiischeln 73, 258.

Boidab 285.

Boiké 375-

Boinôm 284, 285, 288.

Bokemeyer, Heiniich., 24, 36, 82.

Boliohutn 430-

Bollaan, J., 335-

Bollandus, Johannes., 332.

Bombru 298.

Bon Fak = Arfak-Gebirge 96.

Bonggo 269.

Bongu 207.

Bonpland [Djuar], Kap., 151, 153, 154, 166, 170,

212, 214, 219, 231, 304, 309. 310.

Bon Simufiii = Smufui [Bienenkorb] 95-

Boon, H. A. van der.. 86.

Boote 93, 174-

Bor, Livinus., 13-

Boras, Insel., 329, 330, 331, 334-

Boreel, Jhr. Th. G. W., 318.

Borégé 260, 261, 262.

Bornéo 43°-

„Borneo", Kreuzer., 218, 298, 306, 316, 318, 335.

Borowdi 255, 267, 269, 272, 273, 310.

i

Bosch, C. J., 410.

1

Bosqhmijten — Milben 233.

I

Bosscher, C, 35, 63, 70.

Botanischer Garten 92.

Boudyck Bastiaanse, J. H. van., 48, 232, 499.

j

Bouea tnacrophylla Griff. 1 1

.

j

Bouellat, P., 207.

Bougainville, L. A. de., 317.

Bougainville-Gebirge [Pàfiri] 170, 216, 219. 220,

j

230.

;
Bousquet, J., 42, 43, 401, 402, 410.^

Braak, C., 307.

Brachiopodenkalk 29.

!
Brackenridgia Forbesi van Tiegh. 313.

Bracon mosoensis Camer. 229.

Braconier, Jo.sua., 59, 65.

Brâi [BërâiJ, Hiiupding., 356, 365.

: Bràkenak 331.

I

Brama 353.

Brandungskehlen 320.

;

Brandungswellen 234— 235.

Brangka Batu Antero 415.

Brangka Kalapa Pendek 43.

Brangka Toloko 40, 86, 405.

„Brantas", Dampfer., 2, 7.

Brâp 288.

Bras = Boras, Insel., 329.

Braunkohlen 122, 225, 252, 282, 286, 287.

Bràur \_braue}-\ — ÇiÇ)\(^ 144.

Brautschatz 208, 239.

Brauvv, C. P. de., 63, 70, 82.

Brëbia Nanamémi 213.

Breccien 40, 144, 343.

Breynia stipitata Muell. Arg. 210.

Britisch-Neu-Guinea 62, 120, 143, 170, 191.

Brito, Antonio de., _ 41, 401.

Brocx, P. H., 335.

Broersma, R., 395.

Brouilicadia piclchra Schltr. 194.

Broo.shooft, P., 35.

Brotfruchtbiiume, s. auch Artocarpus, 109, 117, 279,

281, 329, 368.

Brothoponera incisa Emery 381.

Broussonciia papyrifcra Vent. 157, 226.

Brouwer, H. A., 405, 411— 412, 433—434.
Bruce, Robert., 170.

Bruguiera gyiiniorr/iiza Lam. 128, 157.

B. parviflora W. et A. 168.

Bruijn, A. A., 208, 387, 390.

Bruijn Kops, G. F. de., 60, 134, 135, 317, 441.

Brumund. J. F. G., 84.
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Brunnen 411.

Brunner von Wattenwyl, C, 98, 130, 137, 145, 195,

209, 252, 268, 294, 346, 379, 382.

Brustschilde [„Briistkampfschilde"] 220.

Brutel de la Rivière, J. M. J., 134, 304, 318.

Bruyn, W. K. H. Feuilletau de., 322, 414.

Bu Ai= Sentani-See 173.

Bu Ama 362, 375.

Buano, Insel., 84.

Buara 272.

Buch, Leopold von., 21, 86.

Bicchanatiia macrophylla Bl. * 132.

B. mollis Lautbch. 314.

Buchner, Max., 258, 299, 327, 354.

Bûcking, H., 417.

Budach, Joh. Gottfried.,
_

413—414.

Buddhismus 353.

Buddingh, S. A., 6.

Bu Géré 250.

Bugi 82, 383.

Buitenzorg 92, 212, 331.

Bujambé 290.

Bujangéna 297.

Bu Jâu 195.

Bu Kuwâi 198.

Bukaua m.
Bjilbophylliim Blumei \2iV. longicaiidatiiiii ] .].'$>. 313,

B. digoelense var. septemtrioiialc J. J. S. 313.

Bulowan = Gold 1 44.

Bunâi-= Mapia-Inseln 332, 334.

Bunaken, Insel., 430.

Bunga Baril 1 1

.

Bungku [Tobungku] 35.

Buntiam 191.

Bur, Insel., 334.

Burat- = Mapia-Inseln 334.

Burbau ' 77.

Bnrmanîiia Gjelkriipii J. J. S. 194.

B. longifolia Becc. 194,

Burr, Malcolm., 98, 130, 188, 195, 210, 268, 312,

379. 382.

Buru, Berg., 67, 68, 371.

Buru, Insel., 8, 30—31.

Buru, Kap., 364.

Buschmilben 228, 232—233, 268, 340.

Buschmucker= Buschmilben 233.

Butauèng 191.

Buton, Insel., 8, 39.

Butorides javanica stagnalis Gould 324.

Butungâ 290.

Byihinia Bcaiiforti Bavay 209.

Nova Guinea. IV. Reisebericht.

Cacattia triton Tenm.
Caccorhinus latcripictus Jord.

Caconeura sp.

Caerden, Paulus van.,

Caesalpinia Niiga Ait.

208, 241, 252.

378.

i3o> 379-

401.

3ï3-

Caillié [Tuadja], Kap., 147, 214, 234, 242, 302,303,

304, 309» 315-

Calanthc bicalcarata var. deprcssa J. J. S. 312.

Calcarina Spenglcri L. 76, 149.

Calla sp. 226.

Galle la boca, Fort., 44,

Callicarpa arborca Roxb. 313-

C. longifolia Lam. 129.

Calûbata debilis Walk. 210.

Caloenas nicobarica L. 326, 327.

Caloniyrinex lacvissiiniis F. Sm. var. irochanteralis

Emery 345,

Calophyllum Inophyllum L. 161, 314.

Calornis cantoroides Gray 311.

Calycia crystalina Reeve 345.

Cameron, P., 102, 130, 137, 210, 229, 230, 241,

268, 294, 312, 346, 355, 379, 381.

Camerano, L., 252, 294, 382.

Campbell, Lord George., 304.

Camponotus custodulus Emery 312,

C. dorycus F, Sm. 130, 252, 312.

C. dorycus F. Sm. subsp. coxalis F. Sm. 229.

C. quadriccps F, Sm. var. nana Emery 195.

C. reticulatiis Rog. subsp. bcdoti'E.mQxy 210, 241, 381.

C. vitreus F. Sm, 210, 294, 381.

Camptonit 191,

Canarium aspertim Benth. 314.

C. commutie L. 28, 406.

C. decumanum Gaertn. 129.

Candolle, C. De., 129, 313.

Canna-Canna — Glagah 407.

Cansjera leptostachya Benth. 187.

Capellen, G. A. G. P. Baron van der., 13, 17, 25, 26.

Caprimnlgiis sp. 298.

Capsicuni sp. 129.

C. minimum Blanco 137.

Carunx melampygus C. V. 299.

Carausius bilineatus Br. 346,

Careri, Gemelli., 90.

Carettochelys inscnlpta Ramsay 378.

Carica Papaja L. 11, 28, iio, 129, s. Papaja.

Caridina cognata de Man 438.

C. demani Roux 438, 439.

C. fccunda Roux 441.

C. nilotica Roux sp. 438, 441.

C. nilotica var. gracilipcs de Man 438, 439.

57
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Caridina scrrafirostra de Man 414.

C. loeberi papitaua Roux 441.

Carnbee, Melvill van., s. Melvill van Cainbee, P.,

Carpenteria sp. 175, 243, 433.

C. conoidca Rutten 79, 247.

C. pfoteiforjiiis Goes 78, 97, 103, 107, 302,315,316.

Carpop/iaga geclvinkiana Schleg. 311, 324.

C. phion westcrmatiii Schleg. 208, 252.

C. rufigastcr Quoy et Gaim. 268.

C. zoeae Less. 208, 311.

Carpophilus dimidiatus Er. 381.

Carteret, Phil., 328, 332.

Caryoia sp. 105, 129, 186, 226, 259.

C. ftirfuracea El. 186.

Casearia Jior'O-gitineeiisis Val. 137.

Cassena aruaisis Jac. 209.

C.fcmorata Jac. 209, 230, 294.

Cassyiha Jili/ormis L. sp. 312, 314.

Castanheda, Fernào Lopes de., 41, 93.

Casuarina cqicisctifolia L. 151, 312.

Casuarinen 76, 81, 128; 151, 256, 257, 269, 277, 315.

Casuariiis sp. 229, s. auch Kasuar.

Cederholm 336.

Celaeiwpsis ]]'eberi Oudems, 382.

Celebes 8, 35—36, 39, 232, 415—430, 438.

Ccltis sp. 408.

Centropus menbeki Less. et Garn. 208, 229, 252, 311.

Ceram, Insel, 9, 12, 15, 20, 26, 51, 53, 54, 80, 82,

83, 232, 437.

„Ceram", Kreuzer., 96, 155, 173, 183, 197, 198, 216,

219, 232, 233, 242, 256, 306, 336, 431, 437.

Ceram Laut, Insel., 80, 8r, 82, 437.

Ceram Laut-Inseln 58, 59, 82.

Ceram Laut-Insulaner 58, 59, 65, 82.

Cerammer 59, 60, 64, 65, 82, 371, 383.

Ceratia occipitalis Baly 209.

Ceratopogon sp. 112.

C. guttipciinis de Meijere 382.

Ceratostylis lougicaulis J. J. S. 194.

Cerbera sp. 129.

C. lactaria Ham. 137.

Cerceris papuana Camer. 381.

Ceriops Candolleana Arn. 157.

Cerruti, Emilio G., 77.

Cetejns imhecillis Kuwert 381.

C. sodaliciis Zang 130.

Cethosia c/iiysippe darnasippc Fldr. 210, 229, 299.

Cetratus annulatus Kulcz. 131.

Ceyt = Said 18

Ceyx soliiariiis Temm. 230.

C/iaetospania triciispidata M. Burr. 188.

Chalcedon 169, 221, 259.

Chalcoinela viridipennis Ws. 381.

Clialcophaps sitphani Reichenb. 228.

Chalcopsittacus diiyvenbodci Dubois 229, 293, 311.

«Challenger", Kriegsschiff., 304, 309, 313, 411.

Challenger Cove = Kajô-Bucht 243, 304.

Chalmers, James., m, 207.

Chaperina basipalmata v. Kampen 187, 268.

j

C. macrorhync/m^ v. Kampen 130.

Charaxes Jupiter Btlr. 299.

Charles Louis-Gebirge 68.

Chariiiosyna josephinae Finsch 194.

Chasaîia pedicellata Val. 187.

Chase= Kaskadu 437.

;

Chelisoches annulatus Burr. 268.

j

C morio Fabr. 98, 130, 195, 210, 311, 379, 434.

I

C. pulchripennis Borm. 379.

j

Chelussi, L, , 97.

Cheribon i.

j

Chester, H. N., 232.

Chetocnema toii/iiberensis Jac. 209.

Chibia carbonarius Sharpe 102, 208, 252, 311, 345.

Chijs, J. A. van der., 5, 62.

Chilomenes 6-maculata F. ab. unifasciata VVs. 381.

Chinesen 3, 52, 56, 60, 61, 334, 336, 382, 393,

398, 429.

Chironoiujis sp. 210,

C. novaeguineensis de Meijere 210.

Chisocheton lasiocarpum Val. sp. 129.

Chisophyton Forbcsi C. DC, 313.

Chlaenius inaculiger Lep. de Cast. 130.

!
Chloratit/ius officinalis Bl. 194.

i Cliloritis circumdata Féruss. 293, 326.

!
C. pervicina E. Smith 130.

Chloritschiefer 309.

Chloromelanit 233, 235, 238—239. 240, 302.

\ Choiera 57.

Chondropyihon viridis Schleg. 209.

Chordodes Modiglianii Camer. 382.

Chromit 230.

Chrysobot/iris nigroviolacea H. Deyr. 381.

Chrysodema aurofoveata Guér. 345.

C. Lottini Boisd. 381.

Chrysopa signala Schneider 210.

Cicindela sp. 180.

C. decemgullata F. Urvillei Dej. 209, 223, 268.

C. funerala Boisd. 381.

C. guineensis W. Horn 187.

C. innocetis W. Horn 381.

Cicinnurus regius L. 208, 293, 311, 378, 390.

Cinnamomum sp. 61.

C. iners Reinw. = Kulit Laicang

C. kiamis Nées= Massoia aromatica Becc. 59.

C. xantitoneura '^\. = Massoia aromatica Becc. 59.

Cinnyris aspasiu Less. 208, 311, 317.
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Cinnyris frenatus S. Mûller 208, 311, 324, 380.

„Circe", Kriegsschoner., 60, 134, 304, 318.

Cirrochroa regina myra Fruhst. 137.

Cisiicola exilis Vig. et Horsf. 208, 311.

Citrullus vulgaris Schrad. 312.

Citrus sp. 202, 246, 406.

C. Aurantiiiin L. 28.

C. Limetta Riss. = C. médira L. 145.

C. medica L. [C acida Roxb.] 145.

Cittotaenia Zschokkei v. Jan. 312.

Cladognaihus bison F., 345.

Cleistanihus dichotomus J. J. S. 314.

C. myricaiithus Hassk. sp. 129.

Clematis smilacifolia Wall. 313.

Clercq, F. S. A. de., 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 47,

61, 87, 132, 135, 143, 168, 170, 182, 200, 254,

273. 276, 305, 316, 318, 321, 322, 351, 354, 355,

391, 392, 402, 404, 413, 414, 426, 428, 442.

Clerodendron Blumeanum Schauer 137.

Cocos nucifera L. s. Kokospalmen.

Coelogyne asperata LindI. 194.

Clytoceyx rex Sharpe 230, 252.

Codiaeum variegatuvi Bl. var. moluccanum Muell.

Arg. 314.

Coevorden, J. S. van., 37, 44, 48, 87, 413,414,442.

Coffin, Kap., [Polisan Laki-Laki] 422.

Cognetti di Martiis, L., 131, 195, 209, 230, 268,312,

346, 379-

Coix Lacryina-Jobi L. 262.

Coldenhoff, H., 413.

Coldenhofifallee 414.

Coleus atropurpm-etis Benth. 129.

Colijn, H., 388, 391, 394, 435—436.
Colioliis coiiiprcssus Bavay 230.

Collocalia esculenta L. 208.

Colocasia antiquoruni Schott. YKèladi'\ 121, 129, 188,

194, 235, 392.

Colpodes imnulicornis Maindr. 228, 299, 378.

C. Laglaizei Maindr. 187.

C. Nova Guineae Maindr. 378.

C. papuense Maindr. 194.

Combretum flavo-virens Lautbch. 314.

Commersonia echinata Forst. 129, 313.

Compsomya diix Esch. 382.

Comrie, Peter., 120.

„Constantijn", Dampfer.. 85, 340.

Coolsma, S., 384.

Coorengel, J. G., 63, 79.

Copidoglanis novae-guineae Max Weber 209.

Copiula oxyrhina Blgr. 187, 194.

Copiodera oxyptera Chaud. 381

Corhicula debilis T. Prime s 252

Cordyline terminalis Kunth 314

Cornufer corrugatiis A. Diim. 130, 209, 230.

Correa, Martin., 93.

Corsia ornata Becc. 194.

C. unigiiilata Schitr. 194.

Corssen, Adriaen., 401.

Cortex 07w/«/'j= Massoirinde 59.

Corviis orru Bp. 241, 311.

Corymbis verairifolia Rchb. f, 129.

Cos, Simon., 399.

Costiis speciosus Smith 3 1 4-

.

Couper, J., 4.

Crab, P. van der., 17, 39, 40, 42, 49, 53, 61, 77, 87,

132, 135' 166, 218,304,333,353,386,389,410, 442.

Cracticus cassicus Bodd. 136, 208, 311.

C, quoyi Less. 230.

Cranssen, W. J., 42, 401.

j

Crataeva Hanseinannii K. Schum. 187.

I

Crematogastcr Jîavitarsis Emery 130.

C. hastifer Emery 230.

C. irritabilis F. Sm. 379, 381.

C. meijerei Emery
. 230.

C. mcsonotalis Emery 379.

C. polita F. Sm. 195, 209, 317.

Crespigny, C. de., 333.

Crétier, H., 170.

Creutz-Lechleitner, Leutn., 365.

Cristigibba corniculiim Hombr. et Jac*]. 130, 378.

C. domituda Tapp. Can. 345.

C. tortilabia Less. 293, 378.

Crocisa qiiartinae Gribod 355, 381.

Crocodilus porosus Schneider, s. auch Krokodile 178,

209, 218, 268, 293.

Croockewit, J. H., 70, 76, 309.

Crossitit 186, 239.

Crotalaria mysorensis Roxb. 129, 436.

Ctenoplectra chalybaea Sm. 381.

Cucumis Melo L. var. agrestis Naudin 210.

Cupha modestes oderca Fruhst. 299, 346.

Cupido cagaya Fldr. 241.

C. euchylas Hbn. 229, 299, 382.

Cuthbertson, Walter R., 232.

Cyathocalyx papuanus Diels 314.

Cycas Rumphii Miq. 161.

Cycloclypeus sp. 433.

C. anfiu/aius K. Mart. 103, 107.

C. communis K. Mart. 79, 97, 103, 107, 175, 302.

C. negh'ctus K. Mart. 78, 79, 97.

Cyclopen-Gebirge 21, 147, 155, 173, 174, 176, 179,

182, 186, 188—195, 204, 240, 252, 254, 296,

300. 30i> 303. 306, 309, 311, 315.

Cyclopsitta diophthalina Hombr. et Jacc]. 230, 252,311.

C. edwardsii Oust. 230, 311.

Cyclosa bifida Dolesch. sp. var. macrura Thor. 346, 379
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Cvciosa cainelodes Tlior. sj). 102, 317, 332. Dampier, William., 6 2, 65, 97, 328, 332.

C, insulana Costa sp. 379- Dampier-Strasse 403-

Cyclotus distomellus Sow. 345- Dâmum 282.

C. guttatus Pfr. 130, 187, 209, 218, 230, 252, 268, Danaida jiiventa turneri Fruhst 299, 381.

293. 414- D. kirbyi Gr. Sm. 210, 299.

C. latus MUdrft". 130. D. liinniace Cr. 299.

C. priiitiosus V. Mart. 414. D. melissa phrynichus Fruhst. 299, 345-

Cvinaria acuminata Decne. 210. D. philene Cr. 210, 299. 324-

Cynthia arsinoe rebeli Fruhst. 210, 299> 345- D. schenki periphas Fruhst. 345-

Cypertis stolon ifcrus Retz. 313- Danawaân, Insel., 43°-

Cyphocrania reinwardtii de Haan 98. Dansa = Tanz 272, 317-

Cyphogastra Bruytii Lansb. 209, 223, 311- Dapit [Mon-Mon] 78.

C. foveicoUis Boisd. 98, 345, 381. Dara 240.

Cvrtandra Gjcllerupii Lautbch. 194. Dàré 222.

C. hapalant/ia Clarke 129. Dari 275-

C. PuUeana Lautbch. 194. Dariap = Manggai, Insel., 275-

C. siiberosa Lautbch. 194. Darma = Karawari 165, 352, 353-

C. trachycaulis K. Schum. et Lautbch. 187. Darnley-Insel [Erub] III.

Cyrtarachnc xanthopyge Kulcz. 382. „Dassoon", Dampfer., 218, 304, 317-

Cyrf^iophora Beccarii Thor. sp. 131, 135, 379- Dasûitâu 273-

C. cicatrosa Stol. sp. 312, 324, 382. Dasypogon occliisus de Meijere 268, 294.

C. cylindroides Walck. sp. 131, 135, 138, 294. Dâtje Bu 196.

C. exanthcmatica Dolesch. sp. 382. David, Sankt., 332.

C. moluccensis Dolesch. sp. 135, 145, 312. Dawafrepo= Tabaruasa, Insel., 298.

Cystopus fimbriaUis J. J. S. 194. Dawafrepo-Bucht

Dawawui 376-
298.

-377-

D. Dawèri

Dawson, L. S.,

374.

318.

Dabuwâr 316, 317- Debweng 134-

Dacit, s. Pyroxendacit 23, 83. De CandoUe, C, 129, 210, 313-

Dactylostermim dytiscoides F. 130, 194, 228, 381. Decaspermum neurophyllnm Lautbch. et Schum. var.

Dadjuvvèr= Redjebèr [Radjebèr] 222. atigustifolia Lautbch. 314-

Dadoa = Dajdu 295- Deceit, Island of., = Fanelten 332.

Daemonorops sp. 129. Defensie, Fort., 30-

Ddfonân 212. Deighton, Thomas., 60, 135, 383-

Dafônsero 147, 182, 198, 296, 300. Deijckerhoft", C, 51-

Dafonté 279. Dei Mage 170, 171, 172.

Dagâretâu 293- Delden, A. J. van., 60.

Dahl, Friedrich,, 147. Délias aruana Bsd. 299.

Daichna 285. Deltabildungen 146.

Daim 298. Dempwolff, Otto., 160.

Dajâu [Dadoa] 295- Demta-Bucht 276, 283, 285, 293, 317-

Daku = Sula-Takumi di atas 89. Demta, Dorf., 275-

D'Albertis, L. M., 98, 120, 207, 232, 387. Demta, Landschaft., 275, 282, 283, 288, 289.

Dallmann, Eduard., 328. Demû 52'-

Dalton, Hermann., 384. Dendrobiiim sp. 129.

Da7nar Masihu 34- D. acuminatissiinutn J. J. S. var. latifoliuin 313-

Damar Radja 34- D. aitenuatuvi Lindl. 140.

Damaj- Ténang 34- D. insigne Echb. f. 313-

Dammara sp. 129. D. pseudo-calceolum J. J. S. 140.

D. alba Rumph. 20. D. rhipidolobuin Schltr. 312.

Dammarabàume 20
, 34, 108, 117. D. sqiiamifcrum J. J. S. 3'3-

Damniaraharz 20, 34, 98, 387, 390— 391. D. iindulatum R. Br. 312.
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Dcndrobium veratrifolitim Lndl. ? 312.

Dendrocygna sp. 208.

Dendrolagus, s. auch Kângiiruh 153, 203, 380.

D. imcsius Mûll. et Schl. 355.

Dendrophis calligaster Gûnther 269. 298, 299, 324.

Deniker, J., 120.

D'Entrecasteaux, A. J. B. R., 328.

Dépéret, Charles., 184.

Derincstes cadaverituts F.
^ 378.

D. vulpinus F. 228.

Derris elUptica Benth. 266.

D. nliginosa Benth. 312.

Desinodiitin gangeticimi DC. 312.

D, pulchellum Benth. 210.

D. îunbe/lattiiii DC. 312, 313.

Deutsches Reich 335.

Deutsch-Neu-Guinea, s. auch Kaiser Wilhehns-Land

61, 120, 191 , 392.

Uewar, James., 332.

Dharma 353.

Diabas 16, 23, 94, 161, 169, 174, 175, 176, 177,

178, 179, 184, 186, 195, 198, 199, 201, 202, 204,

243, 252, 259, 262, 297, 298, 304, 322, 325, 326.

Diabasbreccie 23.

Diabasporphyrit « 97.

Diabastuff, s. Schalstein

Diacamma rugosimi Guill. subsp. sctilf^ttirata F. Sm,

130, 195, 228, 268.

Diacheibe 241.

Dianân 241.

Dianella serrulata Hallier f. 314.

Dibunu^ pseudo-biantes Lom. 131,

Dicaeiim geelviiikiamim divers uni Rothsch. et Hart.

208, 230.

B. pectorale S. MuUer 380.

Dicéras= Tamrau 95.

Dichogaster ia/niana Cogn. 230, 312.

Dichotrichiiim triflorum Val. 194.

Dickinson, James T., 409.

Didâ 367.

Didonis [£/vwnias] cybcle thryallis Koch 299.

Didrom [Kaju MerahJ, Insel., 71.

Dielis sp. 3t2.

D. de Meijerei Cam. 355.

D. humboldti Cam. 312.

D. manokwariensis Cam. 381.

Diels, L., 314.

Diemen, Antonio van., 15, 17, 58.

Diepenheim, W., 34, 35.

Dijk, L. C. D. van
, 58.

Dimorphodus carinaiiis Redt. 130.

D. eatenulatus Redt. 382.

D. clypeatus Redt. 130.

Divwrphodus ciispidatns Redt. 130.

D. prostasis Westw, 382.

D. serripes Redt. 130.

Dinematocricus hermobius Att. 379.

D. pasimachus Att. 312.

D. petronius Att. 209, 131.

D. strobilis Att. 131, 379.

Dineuthes teiracant/tits Rég. 187.

Diorit 97, 262.

Dioscorea sp. [Ubi\ 169, 171.

Diospyros papuana Val. 187.

Diphyllodes magnifica Penn. 194.

Diplomatina papuana E. Smith 311.

Diplycosia setosa J. J. S. T94.

Dipsadoviorphus irregularis Morrem. 144, 209, 311.

Dircksz
,
Augustijn., 70.

Disappointment, Island of.,= Pegun 332.

Discocalyx Schlechteri K. Sçhum. et Lautbch. 194.

Discolia culta Smith 268.

Discorbifia sp. 76.

Dissel, J. van., 52, 53, 54, 55, 61, 65, 66, 69, 72,

j

73, 79> 80, 190, 233.

Dissel, J. S. A. van.,= Dissel, J. van.,

Distoechurus pentiatiis Peters 311.

Djaba 272.

I Djafuri [Jafuri] 182, 183, 205, 209, 244.

Djakari [Jakari] 246, 295.

Djambu 107, 183.

Djambu-bol \_Eugenia malaccaisis L.] 14.

Djambu-mawar [^E. Jaiitbos L.] 14.

Djamna [Jamna], Insel., 208, 256, 317, 353.

Djan'm 275.

Djâu 302.

Djember 431.

Djembortâu 293.

Djibdja, Mantri., 92, 105, 129, 137, 240, 168, 189.

193, 212.

Djiko 39.

Djikomarasa 31.

Djuar [Bonpland], Kap., 152, 153, 154, 212, 304, 209.

Dobo 390.

Dobsonia palliata Geoffr. 208, 228.

Dockum, D. J. van., 401.

Dogombru 298.

Doherty, William., 77, 135, 305, 334, 385, 38S.

Doif-Inseln [Jèf Doif] 94.

Dojo 199, 200, 205.

Dojo-Bai 193, 199, 204.

Dojo, Berg., 200.

Dokopanuan = Dokupanù 79,

Dokupanû 79.

Dolche 157.

Dolerit 220.
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Doleschallia crameri lacicaria Fruhst. 299, 346. Duwase 295-

Domatha (?) cc/cris Kulcz. 294. Duwa Sudara, Berg., 415, 416, 428.

Domis, H. J., 4- Duijvetter, R., 33, 51, 54, 397, 414.

Don, David., 191. Dysiodus Beauforti \Vs. 378.

Donck, P. H., 254- Dysopes tennis Horsf. = Nyctiiiomus plicatns Buch.

Dondaje [Seisârâ] 197, 205. Ham. 6.

Dongké 207. Dysoxylon brcvipanicicliini C. DC. 314.

„Doodslagers-rivier" 74- D. GjeUcrupii C. DC. 314-

Dorcopsis Hagcni Heller 208, 311.

Doré, Landschaft., 95, 160, 349, 351, 355, 382, 384, E.
387, 393-

Doré-Bai 60, 63, 95—96, 120, 135, i 39. 142—145, Earl, G. Windsor., 77, 120.

153, 203, 207, 340, 347, 349> 350, 352, 335, 380— Echinosoma forbcsi Kirby 210.

382, 383. 384, 386, 390, 391, 396. E. 7c>esierinanni Dohrn 195-

Doren, J. B. J. van., 15, 17, 35, 42 44, 403, 409- Eclectus pcctoralis P. L. S. MùU. 208, 230, 311-

Doria, G., 178. Eclipia alba L. sp. 210.

Dortsman, Adriaen., 58, 59, „Edi", Kreuzer., 318, 335-

Doryichthys Bernsteinii Blkr. 344- Edoliisonia mêlas Less. 230.

D. brachyurus Blkr. 243, 299. E. ineyeri Salv. 324-

D. caudaius Peters sp. 243, 299. E. schisticeps Gray 194.

D. catidocarinatus Max ^Veber 268, 345. Eerde, J. C. van.. 439-

„Dover", Fregatte., 44. Efeluk 331-

Dowora, Insel., 51- „Egeron", Handelsdampfer., 61.

Doxocopa \Apaturina\ orniinia papuana Ribbe 346. Egli, J. J., 432.

Dracacna Draco L. 313- „Egmond", Schonerbrigg., 70.

Dramâi, Insel., 71— 72, 73, 74. Egum-Inseln 327-

Du Bus, Fort., 72--73, 232. Ehlers, Otto., 232.

Dudubâi III. Eichen 117.

Duf [Snapan], Insel., 43- 94- Eigentumsrechte 193-

Duivenbode, M. D. van., 44, 135, 333, 383, 386, Eigentumszeichen 161.

387, 389, 403. 409, 413- Eisen 332, 355, 378, 382, 383.

Duivenbode, C. W. R. Rennesse van., 387, 39°- Eisenholz \_Afzclia biji/ga A. Gray] 278, 279.

Duko Galuba = Batu Angus (Ternate) 87, 88. Eisenkies [Pyrit] 258.

Damas, J. M., 38, 92, 93, 96, 97, 149, 159, 169, Eitelkeit 394-

172, i73> 181, 183, 184, 188, 189, 190, 202, 203. Elaeocarpus edulis T. et B. 406.

212, 218, 223, 224, 228, 229, 232, 236, 241, 243, E. GjeUerupii PuUe 313-

244, 247, 248, 249, 251, 253, 254, 255, 260, 262, Eleotris amboinensis Blkr. 243, 299

266, 268, 269, 271, 276, 277, 293, 296, 297, 298, E. aporus Blkr. 209, 213, 228.

299, 302, 306, 320, 322, 324, 326, 344, 355, 365, E. fusca Bloch 102, 130, 216, 228 243, 299, 344-

372. E. gyrinoides Blkr. 268, 345.

Dumont d'Urville, J., 64, 95, 147, 295,314,317,328, E. heterodon Blkr. 209, 228.

348, 349. 355> 383, 389, 400, 403, 409, 417, 420, E. Noedti Blkr. 243, 268, 299 311, 344, 345-

421. E. niacrocephaliis Blkr. 243-

Dunbaria discolor Harms. et Schnm. 313- E. mogurnda Blkr. 376.

Dùnung 234. E. nesolepis Max Weber 187, 268, 345-

Duperrey, L. I., 383. E. ttrophthalmoides Blkr. 130 268, 345, 376.

Dupetor sp. 208. Elephantiasis, s. Hodensack.

Durio zibethiiius Miirr. [Durian] 28. Ellis, A. G
, 135, 141, 142, 182 305, 318, 351-

D'Urville, Kap., 146, 388. Elodina hepatia Fldr. 137-

Dusnèr 343- Elout van Soeterwoude, Jhr. M. E. F., 33, 36.

Dussen, Adriaen van der., 32. Elymnias cybele ihryallis Koch 299.

Dûum 284. Elythranihe suberosa Lautbch. 314-

Duurstede, Fort., 83. Emâ 222.
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Ei)ihryogonia arborea T. et Bk. 129.

Emery, C, 130, 187, 195, 210, 229, 230, 241, 252,

268, 294, 312, 317, 326, 332, 345, 379, 381.

Emi, Kap., 201.

Eiiivdura macquariae Gray 208— 209.

E. novae-gumeae A. B. Meyer 130, 209, 252.

Encycrypta aJinulaia Knlcz. 195.

Eiidospermuni sp. 314.

Engane [Engano] = Mios Wâr 132.

Engano, Insel.,
'

132.

Englânder 48, 222, 401.

Engler, Ad., 314.

Engrâs 154, 155, 158—159, 167, 168, 302, 340.

Engrâu 149, 155, i6o, 167, 168.

Eiiicospilus iiielatiospiliis Camer. 210.

Enten 363.

Eiithalia aeropus cutychiiis Fruhst. 346.

Entjemâg [Intjemâg], Insel., 157.

Entjemontjemâg, Insel., 168.

Entoterô 168, 175.

Entoterô Pena 168.

Entoterô Pioré 168.

Enygrus aspcr Giinther 194, 209, 269, 293, 381.

E. carinattis Schneider 144, 269, 311, 345.

Eos fiiscata Blyth 311.

Eozan 51, 69, 71, 74, 258, 267.

Ephydatia ramsayi Hasw. sp. 252.

Epidemien 160, 168, 211.

Epidot 190, 230, 301, 302,

Epidotamphibolit 221.

Epidotchloritschiefer 252.

Epidotgesteine 186.

Epidotschiefer 241.

Epilachna Biroi VVs. 381.

E. doryca Bsd. 381.

E. signatipennis Boisd. 137, 194, 209, 324, 378,381.

E. tricineta Montr. 241.

E. 26-pimctaia Boisd. 381.

Epiphyten 191.

Epp, F., 25.

Erdbeben 21, 23, 33—34, 37, 9°, 97, "4, i33, 138—
139. 350, 402, 413, 433, 440.

Erdbrink, P. F. van der Velden., 328, 335.

Erde, essbare., 170.

Erdmagnetische Beobachtungen 135, 306.

Erdôl 66,-68,

Erèga [Klein-Jamiir] 371.

Erdschlipfe, s. auch Felsstùrze, 34, 90, 91, 97, 117,

133, 134, 140, 259, 287, 301.

Eria Hollandiae J. J. S. 313.

E. javanica Sw. sp. 312.

Erisangra 260, 261.

Eristaiis miiscoides Walk, 379.

Eristalis resolutus Walk. 379-

Èrub [Darnley-Insel] III.

Erythraea de Beau/or ti Oudnis. 312.

Erythrina indica var. picta L. 38, 433-

Erytlirospernmm Wichiiianni \'al. 137-

Erze 230.

Eseng 16, 19.

Essbare Erde 170.

Estamok, Insel., 51-

Ethmostigmiis platycephalus Xewp. 130, 145, 209,

268, 379, 382.

Etna-Bai 59 , 61, 365, 371-

„Etna"-Expedition 60, 63, 77, 171, 206, 304,349, 387.

Euagathis fiiscipmnis Camer. 381.

E. papiia Camer. 379-

Eugenia sp. 107.

E. caiyophyllata Thunb., s. Gewiirznelken

E. Jambolana Lam, 28.

E. Jambos L. 14, 1 29.

E. malaccensis L. 14 , 28, 406.

Eiimeiies arcuatiis Fabr. 381.

E. spilonotiis Camer. 2 10, 381.

E. tricolor Camer. 312.

E. xanthiira Sauss. 312.

Euncplirodium invisum Carruth. 313-

Eupatacmofi acaiithosonia Nob. 439-

E. dispar v. Mart. 438-

E. sundaicus de Haan 414, 439-

Ei simdaicus var. brachydactylns Roux 414.

E. lucberi de Man 438, 439, 441.

Euphorbia Atoto Forst. 312, 314-

E. Gatidichaudii Boiss. 157-

E. piliclifcra L. 137-

E. plumcrioides Teysm. 210.

E. semitata Reinw. 312—-313, 314-

Eicploea neniertes herbstii Boisd. 137, 2 10, 299> 345-

E. treitschkei olivacea Sm. =99' 312.

Etiponera [Afesopûncra] sp. 209.

E. \Pscitdoponcra
\

stigma F var. qiiadridcntata F . Sm,

380.

EiipromacJms acutangiilus Br. 294.

Euprosopia bilineata de Meijere 379-

E. fusifacies Walk. 268.

Eiipsychellus dionisius Boisd. 210, 229.

Euriiia fuscipcttnis de Meijere 98.

Eurycaniha immunis Redt. 268.

E. rosenbergi Kaup. 379-

Eurystomiis orientalis aiistralis Sw. 208, 230, 241.

Eu-Syrrhopodon albovaginatiis Schwaeg. 313-

Evania de-Meijerei Camer. 381.

Evasa pictipes Big. 379-

Evodia Gjel/erupii Lautbch. 114.

E. suavcolens Scheff. 164, 312, 313-
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ExacuDi fetragoiiuDt Roxb. 210. Fledermause, s. Dysopcs und Hipposideros, 176.

E. teiragonum var. stylosa Clarke 210. Fleischer, Max,, 314.

Excoecaria Agallocha L. 312. Flesko, Kap., 415-

E.xoprosopa doryca Boisd. 210, 382. Fleutiaux, Edouard., 103, 145, 209, 230, 311, 378,

Eysinga, P. P. Roorda van., 17, 420, 425- 381.

Eysinga, S. Roorda van., 17, 18, 420, 421, 425- Flôten 165, 166, 190, 276, 291.

FlusskrOmmungen [Mâander] 246, 258.

F. Flussschotter 264, 286.

Flutmarken 224, 281.

Fabritius, G. J., 60, 135. 349. 383. Flutwellen 138--139. 330, 440.

Fafné 264. Fly-Fluss 170, 270.

Fak-Fak [Pak-Pak] 52—55, 56, 57, 61 64,65,80,433. Foraniiniferen 104, 121, 125, 132, 149. 184, 221,

Fak-Fak-Bai 54- 249. 325. 326, 441.

Faltung 51, 185. Forbes, Hauptmann., 44.

Fam-Inseln [Jèf Fam] 327. Forbes, H. 0., 82.

Fandu Fandasu 323- Forellenstein 296.

Fanelten, InseL, 329, 332- Formicula audax A\'aller sp. 210.

Fanerifajandu, Insel., 329- Fornax sp. 311-

Fanerigarap, Insei., 329- F. lineattcs Cand. 230.

Fanerimapi, InseL, 329- Forrest, Thomas., 60, 63, 95, 119, 144, 347. 348,

Fanerimarak, Insel., 328. 382, 383, 384, 391.

Fanerip, Inseln., 32p. Forsten, E. A., 4 .
10, 416.

Farne 193, 237, 313, 404, 411. Fort Amsterdam 14--16.

Fatoua japonica Thunbg. sp. 210, 312. Fort Barneveld 32--33-

Fâu 198. Fort Galle la boca 44-

Fàur [Pâur], Insel., 67, 78, 79. Fort Defensie 30.

Fauro, Insel., 327- Fort Du Bus 72--73, 232.

Feldspatbasalt, s. auch Basait, 276. Fort Duurstede 83.

Felicia proper [Balambangan] 63. Fort Gamlamo [Kastela] 401.

„Félice", Schiff., 332. Fort HoUandia [Toloko] 41.

Felsstûrze, s. auch Erdschlipfe, 21, 34, 70, 71 , 97, Fort Kaju Merah 44.

219. Fort Kalamata 41 , 44-

Felszeichnungen [Petroglyphenj 162, Fort Leiden 1 2.

Fennema, R. 4- Fort Nieuw-Amsterdam 429.

Festlichkeiten 164—-166, 167, 41 2. Fort Oranje 39, 41, 397- 403, 405, 406, 408.

Feuerstein 221, 259- Fort Sào Joào Bautista 401.

Feuilletau de Bruyn, W. K. H., 267, 320. Fort Siobbo [Ziobbo] 44-

Fiapo 298. Fort Toloko 39. 41—42, 86, 407, 408.

Ficus nodosa T. et B. II. Fort Van Verre 13-

F. Wassa Roxb. 28. Fort Victoria 10, 27—28 . 84.

Fieber 93. 112, 190, Fort Willemstad 91.

Figée, S., 40. Foslie, M., 219.

Filter 108. Foy, W., 355-

Finsch, Otto., 62, 163, 170, 218, 219, 271, 305- Fragaea sp. 408.

Finsch-Hafen 62. F. coarctata Bl. 129.

Fischerei 26, 66, 79, 82, 85, 167, 168, 169, 173, F. rostrata Bl. 313-

178, 181, 184, 206, 243, 266, 298 316, 322, 329, Frangoag 298.

330, 344, 372, 376, 393- Frani 216, 309-

Fitu 49- Franzosen 383.

Flacouriia ineriiiis Roxb. 28. Fraser, A. J., 409.

F. Riikam Z. et M. 194. Frauen 208, 304-

Flaschenkûrbis \Lagenaria vulgaris Ser.l 123. Frauenboote 174.

Flechten 189, 191. Freewill, Joseph., 332.
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Frenzel, Aiig., 99, 138, 233,

Friederici, Georg., 95, m, 120, 217, 219, 220, 233,

271, 272, 306, 310, 348, 353, 390, 394.

Friese, H., 130, 187, 195, 210, 229, 268, 294, 346,

355, 379, 381.

Frikadell, Berg., 83

Frobenius, Léo., 160

Frôsche, s. auch Rana 213

Fruboé= Priiboé 217

Fruni 216, 309
Fulton, Hugh C, 132

Fiinf-Inseln [Lima Pulu] 51

Funnel, William., 329, 332

G.

Gaba-Gaba 149, 250.

Gabbro 34, 97, 134, 158, 169, 179, 189, 198, 204,

221, 252, 259, 296, 297, 298, 299, 309, s. auch

Forellenstein und Uralitgabbro

Gagel, C., 170

Gagrella albcrtisii Thor. 223, 229, 241, 312, 382

Galàlabâume \Erythrina iudica L. var./zV/rt;] 38, 433
Galé, Kap., 178, 195

Galcrticella Wallacci Baly 378
Galvâo, Antonio., 332, 406

Gambèsi 49
Gama-Lama — Pik von Ternate 87

Gamlamo [Kastela] 39, 43, 47, 87— 88, 401

Gam Tjin 40
Gaiidorija \Bouea macrophylla Griff.] 11

Gané di dalam [Gané ma ruba] 93
Gané di luwar [Gané ma dudu] 93
Gané ma duka= Gané di luwar 93
Gané ma raba = Gané di dalam 93
Gang Bèsi 47
Gangga, Insel., 424
Ganophylliim fahatiini Bl. 312

Garcinia sp. 187, 191

G. Mangostana L. 28

Gardénia Gjellerupii Val. 314
Garidu 372—373
Gârten 169, 359, 376, 394
Gartenbau 169

Gâsegase 242

Gasteracantha hrcvispina Dolesch. 312

G. c7-epidophora Cambr. 131, 136, 230, 294,346,379
G. crucigera Brandi. 131, 379, 382

G. papuana Thor. sp. 346, 379
G. similis Kulcz. 223, 294, 379
G. taeniata Kulcz. sp. 131, 136, 209, 223, 229, 241,

294, 312, 379
G. ternaiensis Thor. 414.

Nova Gvinea. IV. Reisebericht.

Gasteracantha T/iéisii Gwér. 136, 209,294,312,382.

G. 7'ariegata Walck. sp. 136, 145.

Gea subarmata Thor. 131, 382.

Gébé, Insel., 62, 63, 333, 355.

Gebroken Eylandt = Rôn 133.

Gebriider, Berg., = Duwa Sudara 416, 420.

Gecarciniis sp. 8t.

Gecko vittatus Houtt. 208.

Gédé, Gunung., i.

Geelvink-Bai 60, 61, 96— 145, 107, 131, 132, 135,

160, 206—208, 327, 332, 340, 341, 347,351,352,

355, 357, 365, 370, 371, 372, 379, 382, 383, 384,

387, 388, 390, 391, 392, 393, 440.

Geelvink-Bai, Kleine., 62, 95.

Ge/tyra niutilata Wiegm. 208.

Geisler, Bruno., 191,

Geissler, J. G., 349, 384, 386.

Geisterhâuser, s. auch Karawari 353.

Gelbgiesserei 6.

Gelder, K. van., 146.

Gelegéa 46.

I

Gelés [Gelles] = Mapia-Inseln 332.

( Gending 431.

„Generaal Pel", Postdampfer., 54.

Gentil de la Galaisière, G. H. J. le., 63.

:
Genua 431.

j

Geodoruni pictuni Lindl. 314.

Geoffroyus personatus jobicnsis A. B. Meyer 208,

230, 252.

G. personatus mysoriensis A. B. Me\ er 324.

Geophagie 170.

Germania-Huk = Hdharu, Kap., 218, 219, 223,304,

307, 308.

Gerygone chrysogaster Gray . 311.

G. palpebrosa Wall. 194, 311.

G. trochiloidcs Salv. 228, 324.

Gésir= Gisser, Insel., So.

Getrânke 105.

Gewehre 387. 389.

Gewiirznelken 11, 15, 17, 24—26, 406.

Geyn, Jacob van., 200.

Gigi 227.

Giglioli, E. Hillyer., 305.

Gili Ganting 430.

Gili Jang 430.

Gili Radja 430.

Gili, W. Wyatt., m. 207.

Gilolo, Bastion im Fort Oranje., 400.

Giri 2, 3, 4.

Gironniera siibaequalis Planch. var. papuana J. J. .S.

314-

Gisser [Gésir], Insel, 9, 80—82.
Giti-Giti [Gor-Gor], Wasserfall., 67.
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Gjellerup, K., 177, 194, 206, 210, 213, 216, 243,

262, 299, 306, 393.

Gjcllerupia papuana Lautbch. 314.

Glagah [Sacc/iarum spontaneum L.] 118, 404, 409,

411.

Glasperlen 156, 200, 262, 276, 383, 384
Glimniergesteine 186

Glimnierhoinfels 137

Glimmenjuarzit 259
Glimmerschiefer 30, 83, 134, 135, 259, 267, 309
Globigerina sp. 56, 76, 118, 140, 158, 175, 180,

198, 204, 221, 225, 243, 252, 275, 302, 320, 326,

433, 434-

Globigerinen 68, 79, 80, 149

Globigerinenkalkstein 28, 54, 433
Globigerinenmergel 309
Globigerinentuft" 326, 441

Gloc}ndion sp. 107

G. IiollandiantiiH J. J. S. 314
GloDicra diibia J. J. S. 194

G. sublarois J. J. S. 194

Glossolepis incisus Max Weber 209, 213

Glycichacra fallax Salv. ? 311

Glyciphana Monickei Gestro 381

Gneis 34, 97, 133, 134, 259

Gnetum Gnenion L. 137

Gobiiis Bcauforti M. Weber 299, 344

G. celebucs C. V. 243

G. giiiris Ham.Buch 209, 228, 268, 299, 344, 345,

376.

G. Hovc7ieni Blkr. ? 291.

G. javanicus Blkr. 229, 344.

G. mclanoccphahis Blkr. 243.

Goedbloed, Administrator., 35.

Goes, H. D. A. van der., 207, 350.

Gold 30, 144.

Goldman, Jhr. C. F., 36.

Goldman, Jhr. W. C. F., 160, 410, 423.

Goldtaube \Caloenas nicobarica L.] 326.

Gommersdorp, Frederick., 59, 65.

Gcmatas Schellongi Kuwert 345.

Gondal \^Ficus nodosa T. et B.] 11.

Goniothalainus sp. 187.

G. viridiflorus Lauterbch. et K. Schum. 314.

Gonocaryum affine Becc. 313.

Goiiyocephalus auritus Meyer 345.

G. dilopJms Dum. et Bibr. 208, 311, 380.

G. godeffroyi Peters 293.

G. modcstus Meyer 293, 317.

Goodfellow, Walter., 207, 306, 440.

Goram [Gorong], Insel., 65, 80, 437.

Gordius Doi-iae Cam, 252.

G. Parotiae Cam. 294.

372.

67.

5o, 437-

Goréda

Gor-Gor [Giti-Giti], Wasserfall.,

Gorong [Goram], Insel., i

Gossner, Johannes., 384.

Gôtzendienst 353.

Goudswaard, A., 60, 160, 349, 353, 383, 391.

Goura vicioria beccarii Sah . 186, 187, 252, s. auch

Kronentauben.

Gowàge 371.

Graaff, H. J. van de., 25.

Graafland, N., 421, 423, 425.

Grabstâtten 2, 4, 6— 7, 28, 81, 235, 236, 237, 285,

321, 325-

Gradjéu 205.

Graebner, Fritz., 434.

Graeffea sp. 130.

G. rosea Stoll 209, 382.

Gragella s. Gagrclla 438.

Granat 230.

Granatgesteine 186.

Granit 97, 134, 347, 355, 362, s. auch Aplit, Biotit-

granit und Pegmatit

Granitgrus 355.

Granitporphyr 95.

Granulit 186.

Grâser, s. auch Alang-Alang und Schilfgras 118.

Grauculus papuensis Gm. 311.

Grauwacke 83, 100, 107, 112, 113, 121, 123, 356.

Great Providence= Mios Aifondi 328.

Gregory, F. A. A., 423.

Greshofif, Maurits., 29, 266.

Grèsik = Grissee 2.

Grevillea sp. nov. 314.

Grijalva, Hernando de.. 332.

Grimbâi 192.

Grissee [Grèsik] 2— 7.

Gronovius, J. D. van den Dungen., 60, 134, 304.

Grooth, D. de., i.

Groot Zeebolwerk, Bastion im Fort Oranje 400.

Gross-Mabo [Mabo] 216.

Gross-Makdi 272.

Gross-Obi [Obi Majora] 51, 84.

Grouvelle, A., 22S, 311, 378, 381.

Grniiiiica [Psychotria'] condeusata Val. 129.

Grundwasser 281.

Gruner, H., 170.

Guadalcanar, Insel., 327.

Guano 5, 6.

Gubébé 358, 377.

Gueles [Gelles] = Mapia-Inseln 332.

Guicherit, R. Th., 51, 256, 379.

Guillemard, F. H. H., 42, 44, 351, 421, 422.

Gitla dja7i'a [Arengzucker] 231.
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431-

I.

5-

r.

428.

20.

I.

I.

85.

133, 134.

Guniing Baluran

Gunung Gédé

Gunung Sahari

Gunung Salak

Gunung Sèla

Gunung Setan [Lumu-Lumu]

Gunung Slamat

Gunung Tjerimai

Gurah-Itji-Inseln

Guru

Guten-Hoffnung, Kap der., [Jermur Sbâ] 95, 97, 207,

388.

Guttaperchabâume 105, 131, 137, 228, 392, s. auch

Palaqiiium und Payena

Gygis alba Sparm.

Gyinnapishis nigcr C. V.

Gymnocorax senex I.ess.

Gyninodactylus consobrinus Peters

G. marmoratus Kuhl

G. pelagicus Gir.

Gynacantha uiocsaryi Fôrster

G. rosenbergii Brauer

Gyps

Gypsina sp.

G. globulus Reuss

327

299
208

208

380

208

98

379

19, 297

434

76, 79, 108, 158, 175

H.

Ha = JamOr-See 364.

Haag 335.

Hackbau 169.

Haddon, A. C, 434.

Hadi, Hândler., 255, 264.

Haehnel, O., 230.

Haff 154, 310.

Haga, A., 60, 62, 63, 232, 383, 384.

Hagen, B., 120, 160, 206, 232.

Hagen, Steven van der., 13, 58.

Hâharu, Kap., [Germania-Huk] 218, 219, 223, 304,

307, 308.

Hahl, Albert,, 219.

Halcyon sanctiis Vig. et Horsf. 230, 311, 324.

H. saurocephalus Gould 102, 138, 324, 327.

Haliastiir indus girrcnera Vieill. 208, 311.

H. splienuriis Vieill. 208.

Hallier, Hans., 177, 314.

Halmahera 23, 38, 41, 42, 46, 51, 93—94, 317, 355.

396, 403, 405» 438.

Halong, Kap., 10.

Halorhagis scabra Koenig sp. var. novoguineensis

Val, 194.

Ham, S. P., 34.

Hâmadi, Korano., 167, 222, 223, 230,

Hampura 298.

Hamuku 371.

Hanafi, Hândler., 346, 357, 358, 359, 363, 373, 378.

Handel T56, 157, 178, 195, 200, 202, 212, 221, 382,

383, 386—393, 441, 442.

Hândler

Hanneken, W. von.,

Happon, Joan,,

Harar, Insel.,

Harmansz., Laurens.,

Harmansz., Wolphert.,

Harmonia S-maculata F.

Hartert, Ernst.,

Hartig, F.,

Hartog, P. C. L.,

Haruku, Insel.,

Haruku [Warupu]

378, 383

392

413

276

383

58

378

78, i35> 305, 327. 385

425

6x

26, 83, 84

222

Harzburgit 158, 177, 180, 22 1, 296, s. auch Serpentin

Hasselt, A. L. van., 436
Hasselt, F. J. F., 132, 150, 166, 167, 255, 272, 306,

322, 385.

Hasselt, J. L. van., m, 143, 144, 160, 208, 321,

35o> 351. 355. 380, 384, 385, 386.

Hatam 208.

Hatulauwe, Kap., 13, 27.

Hatu Nu 13.

„Havik", Regierungsdampfer., 333.

Havik-Insel 208.

Hawkesworth, John., 328, 332.

Hayes, John., 60, 63, 383, 391.

Hebungen 86—87, 88.

Hedley, Charles., ' 270.

Heeres, J. E., 15, 17, 18, 24, 44, 59, 91, 401.

Heilige Flôten 166, 276, s. auch Floten.

Heijning, I. D., 335.

Heisse Quellen . 226— 228.

Helb, H., 95.

Helbach, D. F.,
. 413.

Heldring, O. G., 384.

Helicarion pygmaeus Bavay 194, 209.

Helicina Idae Pfr. 293.

H. Maino J. Brazier 311.

H. neglecta Tapp. Canefri 293.

Helicoi-thomorpha orthogona Silv. 379.

Hélix '[Papuind\ Beauforti Bavay 345.

H. \_Papuiiid\ Beauforti var. alba Bavay 209.

H. [Papuina] Brazierae J. Brazier 268, 293.

H. [Clilorilis] circumdata Fér. 293, 326.

\^Cololus\ compressa Bavay 230.

H. \^Cristigibbd\corniciiliim Hombr. et Jacq. 130, 378.

H. \Cristigibbd\ dominula Tapp. Can. 345.

H. [Pa/'uina] grata Michaud 293.

N. [Papuina] labium Fér. 130, 293.



/4

460

Hélix \^Papuiiia\ lanceolata Pfr. 414. Hipposideros corviiius Gould 176, 207.

H. \^Palygyra\ inicrodiscus Bavay 3"- H. diadevta Geoft". 176, 207.

H. \_Papuina\ inultizona Less. 130. Hiri, Insel., 86, 88, 405, 408, 415-

H. \^Papuina\ palleiis Bavay 345. 378. Hiri, Kampong auf Ternate 40.

H. \^Chloritis\ pervicina E. Smith 130. Hiri, Kampong auf Tidore 45-

H. [PapiufKj] rhombostoma Pfr. 326. Hiri [Maukiri] 106, 107.

H. [Fiip//ina] tayloriana Ad. et Reeve 187, 230. Hirschi, H., 56, 64, 69, 343, 370, 441.

268, 293, 317. Hinindo javanica Sparrm. 324.

H. \Papuind\ tortilabia Less. 293. 378. Hispa Fabricii Guér. 378.

H. yPapuina\ tiirris H. Ads. 345- Hitu 9, 10, 18
, 84.

H. \^Pkctotropis\ wintcriana Pfr, 414. Hitulama 10, II, 12, 13, 27.

Helluonidius chrysocoiues Maindr. 209. Hitulama, Cnuiung., 12.

Hellwig, Franz., 62, 170. Hitu-mèseng 13-

Hemidactylus frcnatus Dum. et Bibr, 380. Hockins, J. P., 332.

Hemigraphis rcpiatis Anders. 312. Hodensack 251.

Hemipimclodiis vehitiniis Max Weber 209, 268, 345- Hoëvell, G. W. C. Baron van., 26
, 29.

Hemipkcta aiidaicnsis E. Smith 130. Hoëvell, AV. R. Baron van.. 4, 5, 6.

H. Wic/iinanjil Bavay 73- Hoff, K. E. A. von.. 90.

Hemmen (Gelderland) 384. Hoffmann, Friedrich., 86.

Hënëchebâm 176. Hogan, Michael., 317-

Henggi /lèpiiia/i 64. Hogendorp, Dirk Graf van., 5-

Heiiicophaps albifrons G. R. Gra\' 311- Hôhlen 5-6, 125, 176.

Henry, Jules.. 318. Hohlkehlen 219, 320--321.
Heptachrysis N'ovae-Giiineae Camer. 381. Holland 59. 335-

Herbertshôhe 386. Hollânder 41, 42, 65, 383, 432, s. auch Ost-Indische

Hercules-Flus [Waria] 342- Kompanie.

Herder Abrahamsohn, Friedr., (Soling;en) 172. HoUandia, Biwak., 150, 243, 266, 307, 308, 313,

Herdermesser 156, 172. 440.

Hei-nandia ovigcra L. 129. Hollandia-Bucht= Kajô-Bucht 243-

H. peltata Meissn. 313- HoUandia, Fort., = Toloko 41.

Herodias alba iimoriensis Cuv. 208. Hollrung, Max., 62, 342.

Hersilia pernix Kulcz. 218. Holokpta iininarginata Sch. 311-

„Hertha", Kreuzer., I. Holothurien 393, s. auch Tripang.

Hesler, Agent., 80. Hoinaliutn foetiduvi Benth. 428.

Hess, WilHam H., 6. Homalonesiota Karaioari Maindr. 268.

Hestia d'ufviilei iiike Fruhst. 381. Hombron, J. B., 64. 409.

Heterobostrychus acqiialis \Vaterh. 209, 311- Hongifahrten 82, 317-

Heterosiegina sp. 72, 249. Hongkong 333. 336.

H. depressa d'Orb. 79, 97, 108, 175- Hooft, H. P. N. 't., 407.

Heuveltjes Eylandt= Mios Aifondi 328. Hoorn, Insel., [Kabur] 357, 377-

Hexerei 217. Hopea sp. 34.

Hibiscus Abclmoschus L. 2 10. Horn, W., 130, 135, 187, 194, 209 223, 228, 230,

H. Rosa-sinensis L. 210, 313- 241, 252, 268, 311, 317, 345, 355, 38 I.

H. tiliaceiis L. 312. Horna iio, 117, 118— 122, 435--436.
Hickson, Sydney J., 423, 425, Horna, Fluss., "7, 122.

Hien, H. A. van., 412. Hornblendeandesit 34, 252, 259, 3 72, 373. 374, s.

Hila 10, 12—17, 26, 27. auch Andesit.

Hille, J. W. van., 53, 55, 56, 57, 64, 65, 66, 68, Hornblendeandesittuft" 252, 259-

74, 78, 122, 207, 365, 371, 387— 388, 441- Hornblende-Augitandesit 45.

„Himmaleh", Brigg., 409. Hornfels 137-

Hinnites sp. 344. HoT'nsiedtia lycostonia K. Schum. 314-

Hippocratea paiiciflora DC. 137- Hornstein 54, 79. 259-

Hipposideros cakaratus Dobson 176, 207. Horsfieldia sylvesiris Houtt. sp. 313-



461

Horst, D. W., 37, 40, 51, 84, 134, 305, 334, 335, Ifar 178, 180, 188, 193, 195, 202, 203, 205, 206, 246.

351, 353. 397- Ikan bubii giiradja 330-

Horstbrunnen 414. Ikii 207.

Houten, P. J. van., 388, 395- Ima 362.

Houtingh, Agathe Catharina., 413- Imbiri Sebâri, Berg., 324.

Hôveker, J. E., 34, 413- Imeningdu 333-

Hoxa ariadna Decsne. 313- „Imhoff", s. „Van Imhoff" I, 7, 8.

Huamâgra-Bucht 346, 356, 377- Imperata cylindrica Beaiiv. =: Alang-Alang.

Hubrecht, P. F., 193, 196, 208, 228, 266, 267, 306, Inagoi 113, 114, 434-

309, 320. Iiidigofcra trifoliata L. 2 10.

Hûhner 119. Indischer Archipel 327-

Hukum = Hâuptling 424. Indischer Ozean 107, 357-

Hulun, Fluss., 19, 21. Ingga Barumi, Insel., 142.

Hulun, Kap., 19. Ingga Rorumi, Insel., 140, 142, 345-

Humboldt-Bai 85, 96, 97, 120, 131, 146- 172, 206, Inggoi 34-

208, 211, 231, 232, 234, 243 , 244, 254, 257, 266, Ingris= Englânder 220.

302—314, 340, 341, 348, 370, 388, 391, 398, Ingsiim 113--115, 121, 123.

399, 415, 431, 437, 440, 442. Inoceramus sp. 258, 267.

Hiinde 92, 93, 129, 158, 203, 283. Inosahâri 283: 284, 288, 289.

Huon-Golf III. Insa Ondâu 36.

Husemann, C. D. Th., 410. Insu Manai 318.

Hûtten 104. Insu Moâr 317, 318.

Huwamuhal 9, 18. Intjemag = Entjemàg, Insel., 157-

Hvdaticiis batchianensis Sharp var. si»iilis Rég. 187. Intsia amboincnsis= Afzelia bijiiga A. Gray 278.

Hydrolector gallinaceus Temm. 208. Inwiorage 138.

Hydrophytiim agatifoliuin Val. 314. Iphianlax papuaiiiis Camer. 241.

H. montanum Bl. 313- Ipomea Batatas Poir. 1 10 129, 312, 392.

Hyla bicolor Gray 187, 209, 293. Irabatha albispina Camer. 379-

H. hoiilengeri Méh. 187. J?-ido//iyri!icx gracilis Mayr 209.

H. dolichopsis Cope 98, 187, 209, 218, 381. /. gracilis subsp. papuana Emer}' 209.

H. mystax van Kampen 293- /. inurintis Emery 379-
Hypocharmosyna rubronotata Wall. 293- /. scrutator F. Sm. 130.

Hypocysta tsis Fruhst 210, 218, 229. Iriop 135-

Hypolininas aliinena libisonia Fruhst. 210, 299. Iris-Bai = Isis-Bai 295-

H. bolina S. 210, 299, 382. Iris-Strasse 72.

H. decis panopion S;n. 299. Isabel-Riff= Ysabel-Riff 324-

Hypolycaena phorbas F., 2 10. Iris-[Djakari-]Bai

Islam

295.

349,

297.

350-

I.
Issing, Regent von Kaitètu., 14.

„Isumrud", Kriegsschiff., 411

Ibai'so 188, 193, 195, 240. Itamiis longistyhcs Wied. 230.

Ibalonius iuipudcns I,om. 131, 229, 241, 379, 382. Itou = Hitulama 13-

Icaria australis Sauss. 294. Iwarisô 183, 186.

/. irritata Smith 381. Ixora dorecnsis Scheff. sp. 314.

/. maculiventris Guér. 210, 230. /. leptopus Val. 314.

/, spilostotna Camer. 381. /. tiuiorensis Decsne. 314-

/. zonata Camer. 229, 294.

Ictimis australi^ Selys 210, 312.
J.Idenburg-Fluss 267.

Idiocnemis bidcntata Selys 382. Jabi 371-

Idja = Steinbeile 239- Jabim III, 170.

Idôr 142, 341. Jabué 17S. 195- 205.

Ido-waJiu = Giaga/t 404. Jachonte [Jakonde] — Kaiware 198.
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Jacobs, Thomas Jefferson., 383. Jâu, Fluss., = Bu Jdu '95-

Jafuri= Djafuri 182, 229. Jaur 61, 136, 357, 369-

Jâga 173, 174, 177, 178, 181, i86, 188, 193, 202, Jausi'm 275-

203, 204, 250, 251. Java I— 7, 60, 392, 393 395, 428, 431.

Jâgafa 298. „Java", Kreuzer., 135, 182
, 305 318 , 322, 335, 336,

Jagantafé 279. 355, 380.

Jâgàro = Matanti [Kokos-Insel] 242, Javanen 395-

lagd 180— 181, 183, 206, 211, 249. 251, 306, 378. \ Ja Wé 222.

Jagdscheine 389. Jawodârik 275-

Jago [Wororâmi] 358- 377- Jawoi 195-

„Jaguar", Kreuzer., 335- Jèf Bi, Insel., 51-

Jahor, Kap., 220. Jèf Doif [Doif-Inseln] 94.

Jakari = Djakari 295- Jèf Fam [Fam-Inseln] 327-

Jakati loi, 108. jèf Palé [Bilula], Insel., 51, 52.

Jako 302. Jekur 222.

Jakô 222. Jeniend 285.

Jakob, Korano., 256, 262, 265. 266, 267. Jenbî = Kajo Jenbi 234, 242.

Jakobs-Eiland= Mios Korwar [Aifondi] 328. Jen 302.

Jakonde JJachonte] = Kaiware 198. Jendé 60, 61, 133— 136, 350, 351-

Jaman 300, Jengèdji 183, 186.

Jaman, Korano.. 257- Jens, F. J., 321.

Jamatalâwâr 316. Jens, W. L., 386, 391.

Jambéja 295- Jente-Karesori 167.

Jambi= Jambué 219. Jentink, F. A., 130, 176, 208, 218, 228, 229, 268,

Jambué 214—-215, 219. 293, 299, 311, 326, 34 =
, 355, 380.

Jamna [Djamna], Insel., 208, 256, 317, 353- Jèpèr 366.

Jamoko 205. Jerisi'am 356, 374-

Jamskarôn 282, 288, 289, 294. Jermur Sbâ = Kap der Guten Hoffnung 95-

Jamur-See [Ha oder Koba] 59, 340. 346. 355, 356, Jobogâ-Inseln 178.

359, 362, 363—366, 371—375, 376, 441- Jofa 176.

Jamwoë= Jambué 214. Jogo= Glagah 404.

Janggroi, Korano., 296. Jombèr 132.

Janicki, C. von.. 138, 252, 268, 312. Jomi, Insel., = Niru Moar (?) 318.

Janke, Korv.Kapt., 218. Jonegôm, Insel., 201, 202.

Janse, J. M., 64, 426. Jonge, Jhr. J. K. J. de., 4, 32 , 58, 401.

Jansz., Willem., 77- Jongh, G. J. J. de., 397, 403, 411.

Janzen, H., 335- Jonsu 246, 301.

Jao 362, 376. Jonsu-Bucht 300—301,

Jap, Insel., 331, 334, 336. Jop Anggar 140, 354-

Japan 59- Jordan, Karl., 130, 209, 268, 294, 378.

japé 285. Jotëfa-Bai 148, 149, 154, 157, 161, 162, 167, 168,

Japèn, Insel., 61, 146, 327, 380, 390, 392, 393- 170, 173, 174, 179, 203, 205, 208 222, 233, 246,

Japèn-[Jobi-]Strasse 146. 249, 253, 254, 302, 303, 304 305 , 306, 309, 310,

Jârkrisi= Krïsnabab 103. 311, 434-

Jarsun, Insel., 352- Jotëfas 155, 168, 172, 174, 357, 365, 397-

Ja Sa 222. Jotvvâr 136.
T 0
Jase 316. Jowèni 141, 142.

Jasi, Insel., 202. Juà 354.

Jaso 282, 283, 294. Juabrinân= Sentani-See 173-

Jaspis 259- Jukes, J. Beete., 6, 120.

Jaspopal 317- Jumber= Jombèr 132.

ja Ti 221, 438. Jumbré = Jumré [Waninio] 222.

Jatropha Cureas L. 36.
,

Jumré [VVanimo] 222, 245.



463

Junghuhn Franz., 87, 417, 421.

Jùnglingshâuser [Màu] 164, 168, 175, 182, 193, 205,

206, 215, 221.

Jungmichel J. A., 333» 41°

Junius, Matrose., 356

Junus, Handler., 293

Juiaformation 266, 267, 343, 356

Jicssieua Jung/iu/iiiia/ia Miq. 210

Juynboll, H. H., 58, 389

Juynboll, Th. W., 7

K.

Kàa
Kaan, J.,

Kabiri

Kabréu, Hâuptiing.,

Kabur [Hoorn], Insel.,

Kadapangan, Insel.,

Kadatu Todoré

Kaf [Wakaf]

Kafteebâiune

Kafura

Kafura, Kap.,

Kai

Kaiba [Kaidba]

Kaidba [Kaiba]

Kaija, J. L.,

Kailupa

Kaimana-Bucht

Kaimedara

298

415

141

167

357> 377

430

38

442

425

78

59

377

79

79

30

45> 47

74

273

Kaiser Wilhelms-Land m, 170, 191, 207, 217, 222,

306, 310, 342, 391.

Kaitero 370
Kaitètu 14, 16

Kaivvare 198, 204, 205

Kajeli 30

Kajoa, Insel., 36, 45, 51, 93
Kajô, Volkstamm., 234, 243

Kajob 135

Kaj6-[Hollandia-]Bucht 150, 242, 304, 309,313,440
Kajô-Entsau [Metu Gâr], Insel., 148, 234, 243
Kajô-Inseln 148, 155, 167, 218, 305

Kajô-Jenbî 234, 242, 309
Kajokatu [Nejan babar] 142

Kajokatui Kajokatu . 141

Kaju gaharii \_AquiIaria iiialaccensis Lam.] 137

Kaju Manis 61

Kaju Merah-Bucht 67, 70, 77

Kaju Merah, Fort., 44
Kaju Merah [Di'drom], Insel., 59, 67,68,71,74,371
Kaju Merah, Kampong., 43, 44, 45
Kaju Merah, Kap.. 49
Kajuni 56

Kajuputibaume \_Melaleuca Lcncadendron L.] 30, 31.

Kajuputiôl 31.

Kaju Ragi 428, 429.

Kaju Watu 428.

Kakadu, s. auch Cacatiia 164.

Kakâpi 368.

Kakemako 374, 375.

Kakrdu 135.

Kakubi, Kap., 138.

Kakusan = Kukusan 30.

Kalamata, Fort., 41, 44.

Kalamata, Kampong., 49.

Kalambâu, Insel., 430,

Kalapa inuda 196.

Kalapa Pendek (Batjan) 32.

Kalapa Pendek (Ternate) 43.

Kalaûdi 40.

Kali Mas 2.

Kaliwâi 179.

Kalkalgen, s. Lithoihatuniuin

.

Kalksalpeter 6.

Kalkschiefer 140, 373.

Kalksinter 169, 246, 247, 320, s. auch Stalaktiten

und Tropfstein.

Kalkspat 103, 169, 230, 242, 302, 343.

Kalkstein 4, 5, 8, 11, 12, 29, 52, 54, 55, 56, 57,

67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 83,

84, 93. 95> 96, 97, 98, 103, 104, 106, 107, 108,

IIS, 1^8, 121, 124, 125, 127, 128, 131, 140, 149,

154, 158, 159, 160, 168, 169, 173, 174, 175, 176,

180, 183, 184, 195, 197, 198, 204, 205, 212, 213,

216, 218, 219, 221, 225, 242, 243, 244, 246, 247,

249> 252, 275, 279, 280, 292, 29,5, 302, 309, 310,

315, 316, 318, 320, 322, 323, 325, 326, 341, 342,

343, 345, 367, 368, 369, 370, 375, 422, 431, 433,

434, 441 , s. auch Al veolinenkalk, Globigerinenkalk,

Korallenkalk, Lacazinenkalk, Lepidocyclinenkalk.

Kalktuft" 252, s. auch Kalksinter.

Kalong \_Picropus\ 291.

Kambelangan = Belangkat 68.

Kambelo 15.

Kami'm 281, 283.

Kamiroi 302.

Kâ iiiôi'ô \liahipa mnda\ 196.

Kampen, P. N. van., 98, 130. 187, 194, 209, 218,

228, 230, 243, 252, 268, 293, 299, 306, 345, 381,

438.

Kamrau-Bucht 63.

Kandou 33.

Kanguruh 356, s. auch Dcndrolagiis

Kannibalismus 207, s. Anthropophagie.

Kanus 203, 234, 239, 321.

Kapdur 63, 64, 78.
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Kapèk 207. Kei-Inseln 327-

Kaptiau 120, 255, 256, 257, 269 - 272, 439- Keijzer, S., 4-

Kaptiau, Korano von., 273- Kekan 442.

Kaptiauer 262, 263. Kekau 407, 442.

Karâha 244. Kéké, Insel., 51-

Karas, Insel., 67, 78—79. Keladi \Colocasia anUquontin Schott.] 121, 129, 188,

Karas-Inseln 59, 63, 67, 78—79. 194, 235, 358.

Karawari 154, 159— 160, 162—-166, 167, 169, 193, Kelang, Insel., 84.

202, 203, 206, 214, 215, 216, 217, 221 222, 234, KelangrStrasse 84.

235, 236, 241, 242, 243, 245, 352. Kèlemala, Insel., 75, 76.

Karawatu, Insel., 75> 76. Kelibabu 59-

Karesori 167. Kema 415

—

416, 425.

Karnbach, Liidwig., 62, 191. Kema \kima\ = Muschel 415-

Karobi 364- Kemuming \_Murraya exoiica L.] 246.

Karolinen-Archipel 335- Kendrâ 290, 291.

Karolinen-Protokoll 335- Keninumu 207.

Karomoi 107, 108, 125. Kèper = Kombo [Fluss] Kèper 104.

Karôn 207, 208. Kepitéro 205.

Karsten, G., 20. Keraudrenia lanccolata Benth. 128, 1 29.

Karuwai = Karuwui 141. Kerbau, Gunung., 1 1.

Karuwui 142. Kerkhoven, E. 0. van.. 208.

Karwân 61, 392. Kern, H., 167.

A'rts= Armbilnder 167. Kerpedar 293-

Kasau 141— 142. Kerremans, Ch., 98, 138, 145, 209, 223, 3", 345,

Kasau = Steinbeile 271. 381.

Kaser, Insel., 201. Kesi= Dammaraharz 390-

Kaserne 400. Keyts, Johannes., 59, 62, 70, 74 , 77, 182.

Kasmuklolo 51- Kiandàri 322.

Kasiruta, Insel., 34- Kielstra, E. B., 395-

Kaskadu \Ti71ea imbricata\ 208, 437—438. Kieselgesteine 258, 259, 343-

Kastela [Gamlamo] 47, 253, Kiliwulu 77-

Kasturian 40. Kilwaru, Insel., 80 , 82.

Kasuar \^CasitariHs\ 190, 229, 249, 319, 380. Kinialaha 40.

Katapi 371- Kimia 272.

Kateratémâ 200. Kirchen 33—34, 35, 413, 425-

Katidja, Mustari., 302, 303. Kisimanatâ 285, 288.

Katjang Iiidjic \Phaseoliis lunatus L.] 231. Kisiwui 77-

Katumin 59- Kisuhu 124.

Kau-Bai 38, 403- Kjôkkenmôddinger 68.

Kaudâi, Insel., 291. Klabat, Berg., 415, 416, 427, 428, 429.

Kaukas= Kokas 55, 56. Klabat-Halbinsel 422.

Kaupiolus compcrgHS Boisd. 378, 381. Kleidung 272, 394-

Kautschuk 189, 392. Klein-Bolwerk, Bastion., 400, 442.

Kauwa, Giinung., 434. Kleinhovia hospita L. 210, 313-

Kawa \Pipcr methysticum Forst.j 426. Klein-Jamur 365, 371-

Kaweruan 426. Klein-Mabo = Fruboé 217.

Kâyser, J. D., 438. Klein-Makài 272.

Keane, A. H., 1 20. Klein-Tawali 433-

Kébâr 207. Klima 307.

Kebôn 302. Klipong 296. 298.

Kebû 284, 285. Klooster, J. F. E. ten.. 193-

Kedu, Residentschaft., 395- Kloot, M. A. van Rhede van der., 413, 414.

Kèfing, Insel., 59, 80. Klumpang 414-
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Kiiiphorst, J. H. P. E„ 65- Koperberg, Maurits., 417, 428, 429.

Knoxia corymbosa Wi'lld. 210. Kopfbanke 354-

Koba = JamQr-See 364- Kopra 332, 333, 334, 336, 387, 391, 394.

Kochsalz 207. Kops, G. F. de Bruijn., 60, 134, 135, 31!^.333,348, 441.

Koesveld, P. C. van., 323- Kor 95, 207.

Koetei, Biwak., 146. Korallen 67, 158, 169, 184, 205, 221, 225, 244, 325,

Kofiau, Insel., 94. 423-

Kohlbrugge, J. F. H., 6. Korallenbreccie 144.

Kohlen 69— 71, 96, 99, loi, 122, i 39— 140, 142, Korallengârten 13—14-

253, 254, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 266, 273, Koralleninseln 76, 143. 144. 322.

281, 283, 285, 286, 287, 296, 341 Korallenkalk 11, 12, 51, 57, 76, 83, 84, 96,121,134,

Kohlenkalk 108. 144, 174, 197, 213, 220, 258 , 275, 279, 280, 281,

Kohlensàure 69. 291, 292, 297, 298, 309, 325.

Koidi 284. Korallenriffe 220, 309. 325, 329, 423-

Koiném 284. Korano = Hauptling

Kokas [Kaukas] 55, 56, 57, 58, 80. Koras, Hândler., 253, 256, 260 264, 265, 267, 272.

Kokoleh 424, 426. Korimi 277.

Kokos-Jnsel [Matanti oder Jâgara] 242. Kormoran [Phalacrocrocorax carbo Dumont] 183, 234.

Kokosnùsse 45, 46, 167, 169, 178, 182, 186, 196, Korthalsia sp. 1 29.

197, 198, 202, 215, 236, 251, 269, 282, 283, 285, Korwar 349. 380.

288, 293, 303, 321, 322, 330, 332 , 425, s. auch Kota Baru 42, 45-

Kopra. Kotze, Stefan von.. 233-

Kokosnussôl 331. 333- Kowald, Charles., 232, 233.

Kokospalmen [Cocos nucifera L.] 9, 1 I, 13. 17, 18. Kowiai 60, 61.

30, 32, 34, 44, 45. 46, 49. 53. 73. 74, 82, 97, 135, Kraintâ 189, 193.

148, 161, 169, 170, 178, 179, 183, 188, 189, 195, Krama, Kap., 79-

202, 214, 220, 242, 243, 275, 276, 285, 298, 302, Kraraers, J. G., 23, 54-

303, 316, 3^8, 320, 321, 325, 327, 329. 332, 333, Krankheiten 57, 437-

334. 336, 356, 391, 424. 425- Krater 46, 47, 48, 49, 85, 86, 87,88,396,404,405—
Kol, H. van.. 34, 403. 427- 412, 417, 419, 421.

Kolaba = Duko Gulaba [Batu Angus 87. Kraterseen 19, 20, 22, 49.

Kolff, D. H., 60, 82. Krause, K., 314-

Kolongan 427. Krauss, E., 207, 306, 442.

Kolong Tju-Tju 39- Kreide 318.

Kolonisirung von Neu-Guinea 394—395- Krenâi 285.

Komaitji 242. Kriege 220, 246, 255, 301, 388.

Kombiaré 176. Krieger, Maximilian., 1 70.

Kombo Kèper 104. Krîsnabab [Jârkrisi] 103.

Kombul, Insel., 140. Krita 358, 377-

Kompanie, Neu-Guinea-., 391. 394- Krobèt Meswindin 79-

Korapanie, Oost-Indische., 60, 61, 65. Kroesen, C. A., 7-

Konglomerat 29, 107, 128, 158, 161, 179, 227, 262, Krokodile \Crocodihis porosics Scheider] 48, 178, 279,

275, 276, 284, 285, 295, 375, s. auch Andesit- 374-

konglomerat. Kronentauben [Goura Victoria beccarii Salv.] 186,

Koni 127. 226, 249, 250, 280.

Koning, D. A. P., 193, 229, 233. 306, 431- Kruijt, Alb. C., 35. 353-

„Koningin Wilhelmina", Dampfer., 431- Kruijthoft", H. T., 17-

Koningsberger, J. C, 393. Krum Miige 241.

Konkretionen, kugelige.. 258. 345- Krûmmel, Otto., 147.

Koomans, J., 70, 71. Kuakagari 207.

Kontâi 124, 225. Kubary, J. S., 333' 334) 337-

„Koophandel", Segelschiff., 328. Kiihlia Diargiuata C.V., 243. 299.

Koorders, S. H., 191, 210, 312. Knhn, Heinrich., 182.

Nova Guinea. IV. Reisebericht. 59
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Kuijl, J. M. W., 336. Laitere [Lcitere] 222, 310.

Kuiména 284, 285. Lakahia, Insel., 59, 60, 68, 69--71, 371-

Kujâp I 79— 180, 204. Lakahia-Bucht 68.

Kiikenthal, \V., 402. Lakatai, Radja., 56.

Kiikuk 114. Lalage Icucoptera Schleg. 324-

Kukusan Besar 3°- Lamansiri [Lamantjiri] 73-

Kukusan Ketjil 3°- Lamantjiri [Lamansiri] 73-

Kiilcziriski W., 98, 102, 131, 136. 137, 138, 145. La Martinière, Bruzon., 90.

188, 195, 209, 218, 223, 229, 230
, 241, 294, 312, Lamnoiiyx puiictifrons Newp. sp. 252.

317, 321, 332, 346, 355. 379> 38 2, 414. Lampogasier basalis Walck. 382.

Kuli [Kuri], Fluss., 341. Lampongsche Distrikte 395-

Kulis [Trâger] 7, 37, m, 112, 122, 124, 126, 149. Lamsutu, Insel., 316.

184, 203, 211, 223, 229, 233, 242 289, 291, 302, Landau, Leutn., 44'

336, 341, 344, 365, 390. Landry, P. J., 33-

Kulit Lawang \Cin71amonmm iners Reinw.l 61. Lange, S. H. de., 426.

Kumamba-[Arimoa-]Inseln 160, 315—318. Lansiuin domesticiU)i Jack. 28, 137.

Kumawa, Berg., 67. Lan zen 321.

Kumawa [Kumowa], Kap., 72. Lapilli 97, 417, 418, 419» 420, 422.

Kumbiaroi 189. Larui 68, 71.

Kumowa [Kumawa], Kap., 72. Lasianthus toiiiciitosus Bl. 194.

Kundambésu 208. Lastdrager, J. A., 51-

Kupamotu 371- Latahuhu 19.

Kurani 108. Lata-Lata-Inseln 45-

Kûrbis, s. Flaschenkùrbis 123. Laterit 83, 84, 109, ti6, 121, i 58, 161, 170, 181,

Kuri [Kuli], Fluss., 341. 189, 190, 241, 299, 309, 357.

Kuria 264, 272. Lathrodcctiis Hasseltii Thor. var. ancorifcr Dahl 209,

Kuri tabat= Kohle 341- 312.

Kuwâi, Fluss., = Bu Kuwâi 198. Lating, Regent., 13-

Kwabili 285. Latu, Tandjung., 408.

Kwadeware 205. Lauraster Amboinicus Rumph. 59-

Kwasanké 290. Laurensz., Adriaan., 329, 330, 336.

Kwasin 284. Lause 271.

Kwawi 143, 340, 348. Lauseessen 271.

Kwatisoré 341, 346, 355, 356, 365, 379. Lauterbach, Cari., 191, i 94, 210, 232, 3Jt4-

Kwatisoré-Bai 346, 355. 380. Laut-Ketjil-Inseln 430-

Kwearin 207. Lava 20, 21, 46, 86, 87, 88, 89--91 407, 408, 409,

415, 417, 4ï8, 419, 420, 421, 422.

L. Lawes, Frank H, 232.

Lawïn, Insel., 51-

Laar, A. M. P. C. van der.. 306, 318, 335. Lay, G. Tradescant., 409.

Labia pulchriceps Bormans 382. Le Cocq d'Armandville, C. J. F., 53-

L. sicaria Burr. 382. Lee, Ida., 63-

Labieiius iiupiinctatus Kuwert 293--294. Lee, J. Z. van der.. 8.

Labuha 31—36, 433- Lcea sambucina Willd. 210.

Labui 189. Leeuwen, E. H. van.. 385.

Lacazina Wichniaiini Schlumb. 71. Le Febure, Jacques., 91.

Lacazinakalkstein 69, 72 , 73- Legenden 190.

LacJniostenia sp. 194, 209. Leguane 48.

Lacon gracilis Cand. 130, 209, 378. Lahaga, Insel., 424.

L. impressiis Cand. 381. Lehm loi, 104, 105, 107, 108, 113, 117, 118, 124,

Lagenaria viclgaris Ser. 123, 129. 125, 132, 225, 226, 229, 261, 264, 265, 285.

Laguna [Ngadé] 47—49
, 85. Leho 397-

Lagunen 80—81, 2 69, 272, 310— 311. Le Hunte, G. Ruthven., 232.
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Leiatiotus scrratuhim Flsch.

Leibbinden

]^eichenwasser

Leiden, Fort.,

Leitere [Laitere]

Leitimor

Lélé [Lélij], Insel.,

Lélij = Lélé

Lema cyanesthis Boisd.

Le Maire, Jacques.,

Lembeh, Insel.,

Lembeh-Strasse

Lenz, C. M.,

Léon, Th. B.,

„Leon XIII", Dampfer.,

Lepa-Lepa= Kanii

Lepidiota sp.

313-

276.

m, 434.

12—13.

222, 310.

9-

85.

85-

230.

317, 327—328.

416, 417, 419, 422.

416, 417, 420.

420, 421.

61, 182.

321.

170, 366.

187, 209.

Lepidocyclina sp. 78, 79> i03: "8, 175,247,249,433,

434-

Z. Ferrerai Provale 107.

Z. Munieri Lem. et Douv. 79, 97, 107, 225, 315,

316, 322.

Z. Verbeeki Newt. et Holl. 225.

Lepidocyclinenkalk 78, 205, 252.

Lepiaiilacides analis Zang 345.

Z. papiiaiius Zang 230, 268.

Leptogenys \Lobopelta\ diminuta F. Sm. var. brcviceps

F. Sm. 130.

Leptomyrmex fragilis F. Sm. 130, 195, 209, 294.

Leptopoma aurantiellum Tapp. Can. 345.

Z. callichloros Tapp. Can. 345.

Z. nielanostoma Petit 293.

Z. papiianum Dohrn 252, 293, 345.

Z. vitrcum Less. var. luteiDu Quoy et Gaim. 130,

225, 228.

Leptorrhynchus tristis Senna 187.

Leptosperiimui parviflorum Val. 128, 129.

Lesne, Piere., 102, 130, 194, 209, 312, 381.

Leucaiige argentata Cambr. subsp. marginata Kulcz.

209.

Z. celebesiana Walck. sp. 241, 379.

Z. granulata Walck. sp., 131, 135, 209, 223, 312,

379> 382.

Z. grata Guér. sp. 131, 135, 209, 229, 312, 355,379,
382.

Z. papuana Kulcz. 379
Z. ventralis Thor. sp. 379
Leuchtkâfer 137
Leucitgestein 416
Lcuconoù' advcrsus Horsf. 208, 293
Leiuophanes \Leianotus\ serraiuhim Flsch. 313
Leupe, P. A., 32, 42, 44, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 70

77, 182, 317, 40X, 402,

Lewis, G.,

Lianen

Liberiakaffee

Libobo, Kap.,

Lier, E. J. van.,

Liki, Insel.,

209, 3"> 381.

109.

425.

94.

10, 28.

315, 316—317, 318.

Likupang 417, 419, 422, 424—425, 427, 429.

Likupang-Bucht 425.

Likupang-Fluss 424, 425.

Likupang-[Bangka-]Strasse 422.

Lilintâ ^2.

Lima, Negri., 24.

Lima Pulu [Fiinf-Inseln] 51.

Liinnaca Lcssoni Desh. 378.

Limnanthemum indicuin Vent. sp. 187.

Limnesia jainurensis Oudems. 379.
Limnobia sp. 229.

Limu-Gebirge 115.

Linderina sp. 243.

Linemann, F. H., 425,

Lingga-Dienst 41, 349, 353.

Lion, H. J., 73.

Liotelphiisa beaiiforti Roux 436, 437, 438, 439.

Z. dispar Roux 440.

Z. wichmatini Roux 438.

Liparis disticha Thou. sp; 140,

Z. iiidifferens J. J. S. 314.

Lippia nodijîora Michx. 187.

Liriis aurata Fab. 312.

Lisa 397.

Litargus sp. 311.

Lith de Jeude, Th. W. van., 144, 209, 252, 269, 293,

294, 299, 311, 324, 345, 378, 381.

Lithothamnienkalkstein 219, 433.

Lithothamniuin 71, 76, 78, 104, 118, 149, 175, 180,

225, 247, 258, 275, 295, 315, 316, 326, 433.

Litocerus rhombicus Jord. 293.

Litsea calophyllantha K. Schum. 314.

Little Providence= Mios Ajawi 327.

Livistona roiundifolia Mart. [Wokapalme] 278, 279,

418.

„Lizzie", Jacht., 271.

Lobopelta dùninuta F. Sm. 130.

Loi, Fluss., [VVai Loi] 14, 16, 20, 23.

Lôfïel 251.

Logan, J. R., 392.

Lokman, Orangkaja., 377.

Lokon, Vulkan., 42g,

Loloda, Vulkan., 405.

Loman, J. C. C, 130, 136, 195, 223, 229, 241, 379, 382.

Lomaptera analoga Heller 345.

Z. bisfasciata Quoy et Gaim. 345.

Z. papua Guér. t 345.
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Lomaptcra soror Kraatz 345- M.
Lompo Battang 8.

Lonchaea sp. 294. Mâander 246, 258.

London Missionary Society 386. Mabido 374-
Lontabî [Kwawi] 348. Mabo [Gross-Mabo] 216, 218.

Longitarsus bicoloratus Jac. 209. Mabo [Klein-Mabo] 217, 219.

Loon, Gérard van., 414. Mabu = Mabo [Klein-MaboJ 217.

Lophura amboi7iensis Schloss. 48, 414. Alabuia multifasciata Kuhl 414.

Loranthus Gji'lleriipii Lautbch. 314- Macaranga dcnsiflora Warbg. 1 29.

L. strongylophyllus Lautbch. 314- Ad. involucrata var. acalyphoides Muell. A 1 29.

Lorentz, H. A., 48, 35, 89, 92 97, 104, 128, 143, M. ripavia Engl. 314-

144, i5i> 157, 166, 168, 171, 172, 179, 181, 183, AI. Taiiarius L. sp. var. abbreviata J. J. S. 314-

184, 185, 186, 187, 188, 224, 229, 231, 233, 243- Mac Cluer, John., 332.

245. 247, 249, 260, 261, 266 268, 269, 271, 273, Mac Ckier-Golf 52, 55, 56, 59, 79, 107, 122, 160,

276, 277, 288, 293, 296, 298 303, 315, 316, 317, 182, 370.

320, 323, 324, 343, 345, 365, 372, 376, 380, 404, Macdonald, D., 121.

431- Macgillivray, John., 120.

Loris 283. Mac Gregor, Sir William., 120, 127, 191, 232,

Loriiis cyanauc/ien viridicrissalis de Beauf. 229, 311. 270.

L. lory erythrothorax Salv. 138. Machmudu, Handler., 220, 224, 226, 228, 230, 231,

Lôser, H. 0., 333- 232, 296.

Lottin, Leutn. z. See., 147. Macis 5-

Loudon, H. Hope., 33- „Mackenzie", Schoner., 333-

Louwerier, D. J., 30, 32- Macklot, H. C, 60, 63 , 64, 206.

Lubalak 331- Maclay, N. von Miklucho., 61, 74, 206, 333, 411.

„Lûbeck", Dampfer., 160. Macleay, William., 120.

Lucilia sp. 379, 382. Mac Leod, N., 353-

Lîiciola a/ithracina E. Oliv. 194. Alacodes Sanderiana Rolfe 194.

Lùders, Ewald., 389- Maci-obranchium laiimana v. Mart. 439-

Lulofs, C, 365- M. placidulus de Man 439-

Lulu, Fluss., [Wai Lulu] 19. ATacrocephalites sp. 362.

Lumpias [Lumpijas] 426—427. AT. keeuwensis G. Boehm 344-

Lumpur 109. Macrogyrus reticulatus Rég. 194.

Lumu-Lumu [Gunung Setan] 20. APacromeris iridipe?inis Smith 38r.

Lycopodium sp. 404, 411. Macropipcr niethysticum Forst. 434-

Lycorpersicum esculentum Miq. 137- ATacropus sp. 312.

Lyctus bni?ineiis Stephens 311- A'Iacropygia dorcya Bp. 241, 311-

Lygosoma atrocostatum Less. 135, 414- Al. nigrirostris Salv. 20S. 3"-
Z. baudini Dum. et Bibr. 130, 20 8, 268, 293, 345, 378. Afacropteryx mysiacea Less. 324-

L. cyamirum Less. 130, 208, 241, 268, 327, 332, Adacruropsar magnus Schl. 324-

345, 378. Madura, Insel., 4, 430-

L. elegantuluin Dum. et Bibr. 208. Madura-Strasse 430, 431-

L. fuscuin Dum. et Bibr. 135» 208, 268, 380. Magalhàes-Expedition 433-

L. jobiense A. B. Meyer 380. Magdalenen-Eiland = Metu Gerau 148.

L. mivarii Blgr. 130, 208, 317, 326. Mâgé = Majéi 275-

L. rhomboidak Peters 208. Mâgenano 220, 229.

L. rufescetis Shaw 208, 380. Magnetit 230.

L. semperi Peters 208. Maindron, Maurice., 130, 187, 194, 209, 228, 230,

L. smaragdhnim Less. 208, 230, 268, 380. 268, 299, 311, 378, 381, 387.

L. variegatum Peters 208, 311, 326, 378. Alaira sp. 382.

Lyne, Charles., 271. AI. hispidella v. d. Wulp (nec. AI. ac/ieaY
.'

210, 241,

„Lynx", Korvette., 328. 346.

Lyriotheviis fueyeri Selys 294. AI. occulta v. d. ^^'ulp 230.



469

Maira tincta de Meijere (nec. M. Kurbinyi Dolesch.)

241, 382.

Main' 284

Mais \_Zea Mays L.] 11, 26, 36, 93, 97, 129

Maitara, Insel., 9, 44—47, 92, 397
Maitara, Pik von., 46—47

Maitara-Strasse 51, 397

Main 284, 288

Majau, Insel., 415

Majéi [Magé] 275, 283, 284

Major, R. H., 32, 59
Makâi, Gross- und Klein-., 272

Makassar 8, 31, 60, 384, 391

Makassar, Kampong., (Ternate) 39
Makassaren 59, 63, 64, 383

Makatita, P. S., 80

Makjan, Eiland., 45, 51, 396—397, 403

Malaien 65, 382

Malaju, Fort., = Fort Oranje 401

Malaju, Kampong., (Ternate) 39, 41, 401

Malaria 31, 211, 221, 231, 233

Maleo = Megapodiiis 232

Malik Ibrahim 6, 7

Mallotus cfr. ricinoidcs Aluell. Arg. 129

Malol [Maroro] 222

Malsem, H. W, van., 35
Malurus alboscapidaius A. B. Meyer 208

Mamâpiri 142, 343—344, 380

Mambare 127

Mamberamo = Mamberomno
Mamberomno [Rochussen-Fluss] 146— 147,208,319
Mamerèmi 373
Mamumur 131

Man, J. G. de., 428, 438, 439
Mana 135

Mânado = Menado.

Mânado Tuwa, Insel, 428, 429
Managa, Insel.,

. 276

Manasvvari, Insel.,. 63, 95, 142, 349, 384
Mandibu 290

Mandioli, Insel., 31

Mangaluk 331
Manganitu = Mangawitu 77
Mangawitu 77
Manggâi, Insel, 275, 295
Ma?}ggi-manggi= Rhizophoren 82

Mangifera indica L. 18

M. odorata Griff. 28

Manginggaroi 341
Mangké 275
„Mangles", Schiff., 332
Mangobaum S^Mangifcra indica L.] 18, 48
Mangrove = Rhizophoren 269, 276

Manguar, Kap., 136.

Mani'buru, Kap., 346.

Afanihot utilissima Pohl 121, 129.

Mani'kion, Landschaft., loi, 108, 131,377,435,436.
Manila 321.

Manilioa grandiflora Scheff. 313.

Manipa, Insel, 84.

Mânnerboote 174.

Mânnerhâuser, s. Jûnglingshâuser und Karawari.

Manokwari 80, 95—96, 139, 142—145, 335, 340,

347, 380—3S2, 387, 393, 442.

Manserègi, Kap., 346,

Mànsinam, Bursche., 186, 231.

Mânsinam, Dorf und Missionsstation., 142—144, 349,

350. 380, 383, 384.

Manson, Sir Patrick.,

Mansonia unicolor Theob.

Mantehaga, Insel,

Manua
Manucodia atra Less.

AI. chalybata Penn.

Manusau

Manuwâi
Manuwoko, Insel,

438.

368, 379.

430-

13-

19, 21.

178.

80.

Mapar, Dorf., ici, 110—112, 113, 123, 127, 434.

Mapar, Fluss., 112.

Maparer 101, 102, 103, 104, 105, m, 113, 1x4,

123, 125.

Mapia-Inseln 325, 328, 329—331, 340
Maracandus albiccps Lom. = Mosoia albiceps Lom

sp. 195, 229, 437, 438,

Marani 141, 142

Maratua [Moresses], Insel, 430
Marawidi, Radja., 330, 331, 333, 334, 336, 337

46, 5i> 397> 403

352

295, 297

397

92, 200, 211, 253

253

144

407

141

54

260, 262

226

Maré, Insel,

Marea (Mannerhaus)

Mare Bu [Armo]

[

Mareko
' Marenggé, Jâger.,

Marenggé ketjil, Bursche.,

„Maria", Brigg.,

„Maria Reigersbergen", Fregatte

Mariai = vSawas Maridi

Marinde Anim [Tugeri]

Maringgi

Maritja \_Pipcr nigrtiut L.]

Marmor
Marorâ

[

Maroro] — Malol

Marpesia acilia Godt.

Marsaole

Marsden, William.,

Martapons, Kap.,

Martapura

130, 210, 299,

302

222

346

40

65

10,

58



470

Marthaze, J. P. A.,

Martin, K., 12, 16, 19, 21, 22, C3, 3c

428.

Mâs
Masino [Sisano]

J/nsû= Massoi

Maspait

Masi-Masi, Insel.,

Massoi [Afassûia aromatica Becc] 58—

17-

, 53, 83, 84,

78 - 79.

222.

61.

II, 12.

318.

62, 77, 105,

134, 137, 371. 382, 383, 384, 387, 391—392.
Massoia arotnàtica Becc. 58, 391.

Matau, Insel., 430.

Mata buta = Saihun, Hândler., 359.

Matahdu 169.

Matanti [Jâgaro], Insel., 242.

Matarâu 302.

Matelief de Jonge, Cornelis., 401.

Alàti-màti [Glasperlen] 196.

Matterer-Bai 96, 255, 273, 274, 276, 282, 293—295,

317-

Matthijsen, P. A.,

Maturi [Muturi]

Mâu = Jùnglingshaus

Maudor

Maudor-Bucht

Maudupé
Maukiri = Hiri

Maûmbi
Maurata

Mauritius, Insel.,

109, III, 112,

35-

124.

164.

322, 324.

322, 323, 324-

279.

106.

427.

371-

62.

426,

Mawes g6, 254, 256, 257, 260, 262, 264, 268, 269.

Mawes Dâi [Neu-Mawes] 268, 269.

Mawf-Bucht 98, 100, 10 1, 127, 128, 131.

Mawi-Gebirge 117, 118, 121.

Mawu 1= Mabo [Klein-Mabo] 217.

Mbâi= Nbâi 243.

Meares, John., 332.

Medina 410, 411, 442.

Medinilla longifolia Cogn. 129.

M. quintuplinervis Cogn. 194.

Meer, van der, Pflanzer., 410.

Megaceros lo-maculatiis Montr. 316.

M. pterygorrhinus Gestro 241.

M. pulchelhcs Kirsch 130.

Megachile lachesis Sm. 381.

M. iiidulaior Sm. 381.

Megalommuin nigriccps Cam. 137.

Megaloprepia magnifica scptenirionalis A. B. Meyer

208, 229, 331.

Megapodius sp. 232.

M. dîiperreyi affinis A. B. Meyer 228.

M. freycinet geelvinkianus A. B. Meyer 326.

Megisthanus moaifensis Oudms. 294.

Megisthanus orientalis. Oudms. 294.

Meier, Jos., 190.

Meigen, W., 170.

Meijere, J. C. H. de., 98, 112, 130, 187, 195, 210,

229, 230, 241, 252, 268, 294, 312, 346, 379, 382.

Mëkah
Mekeo-Distrikt

Melaleiica Leucadendron L.

Melania celcbe/isis Qwoy et Gaim.

M. clavus Lamk.
M. cybele Gould

M. dcnisonniensis Broth.

M. erosa Sars

M. fu/gnrans Hinds

M. glans

M. hastula Lea

M. juîicea Lamk.

M. lirata Bensen var. '/aevis Bavay

M. obsciira Broth.

M. papttensis Quoy et Gaim.

M. scabra Mûller

M. j('^i7i-a Swains.

M. sobria

M. thiarella Lmk.

M. tomatelia Lea

M. tiihcrculata Mull.

M. tuberailata var. pyramis Bensen

M. ttiba-culatà var. texturata Bavay

M. tuiifasciata Mùll.

M. villosa

Melanien

Melatiitis amabilis l'alcniiiia Fruhst.

Melano, Insel.,

Mela/iopyrrltHs orientalis Schleg.

Melanotaenia Dumasi Max Weber
Melaphyr

Melastoma sp.

M. vialahathricum L.

M. polyanthum Bl.

Melicope Gjellerupii Lautbch.

M. novoguitieensis Val.

Mclilestes novae-guineac Less.

Melochia corchorifolia L. sp.

Melvill van Carnbee, P.,

Menado [Manado]

Menado-[Tondano-]Fluss

Menado-Bai

Menân
Meok Pundi [.Mios Pundi], Insel,

Meok Puri, Insel.,

Mèr
Merauke

Mercator, Ger.,

442.

207.

3°-

414.

225, 228.

414.

252, 293.

345-

345-

345-

414.

187.

130.

252.

345-

291, 414.

414.

243. 414.

345-

414.

414.

209, 293.

209.

187, 293.

414.

281, 286.

210, 299.

84.

136, 208.

376.

II, 213.

408.

132.

312.

314-

194.

345-

210.

410.

421, 423, 424, 429.

429.

429.

242.

323, 325-

323, 325-

158, 162.

54, 391-

317-

155,



471

28s

359; 361, 376
222

286

334
208, 228, 230, 311, 380

195

3

209

307—308

Mère

Méré

Merera= Maroro [Malol]

Mergel

Merir, Insel.,

Mei'ops oriiatus Lath.

Mesida hiimilis Kulcz.

Mesker, P. P.,

Mesoponera sp.

Météorologie

Meiopostira compressa v. Kampen 230

Ai. macra v. Kampen . 228

Metriona dioimmi Boisd. 378

M. Holmgrcni Boh. subsp. multicolor Blackb. 209, 381

Meiroxylon elatiim Mart. 135

M. filare Mart. 135

M. Ruinphii Rottb. 173

M. Sagus Rottb. 173

Metu Debi, Insel, 149— 154, 158, 162, 166, 169,

170, 171, 181, 188, 203, 211, 212, 215, 231, 232,

241, 243, 244, 249, 253, 254, 293, 296, 302 -

303, 305» 306, 307, 308, 311, 340, 440.

Metu Entjemâg [Intjemâg] 157, 158, 293, 296.

Metu Gâr [Kajô Entsâu], Insel., 243.

Metu Gerau, Insel., 148, 149, 211, 243, 254.

Metz, J., 34, '133, 134.

Mewf 106.

Meyer, A. B., 61, 120, 138, 191, 208, 233, 352,364,

392, 393-

Meylaan, G. J., .
25, 26.

Meynhardt, S. M., 42.

Miagramtnopes pliimipes Kulcz. 346.

Miauwé 213.

Michelhoff, H. J. T., 336, 380.

Microcystis aeruginosa Kiitz. 177.

Microdynamis parva Salv. 311.

Microglossus aterrimiis Gni. 208, 311.

Microlcpta tihialis Jac. 378.

Microinelum pubescens Bl. 312.

Micropechis ikahaka Less. 311.

Micropoltys placenta Kulcz. 137.

Microstylis carinatifolia J. J. S. 194.

M. fasciata Schltr. 314.

M. moljiccana var. sagittata J. J. S. = M. Zippelii

J. J. S. 129.

M. tubulosa J. J. S. 194.

M. Zippelii J. J. S. 129.

Microthrombidiuin Wichmanni Oudms. 268, 379.

Middelburg, Insel., (Mios Su) 95, 396.

Milben 228, 232, 233, 268, 326, 327, 340, 357.

Miliola sp. 71, 72, 76, 79, 108, 275.

Milvus affinis Gould 208.

Minahassa 415—429.

Mindàre 222

„Minerva", Klub., 39
Miniopteris Schreibersii Natterer 207

Minkomai [Aria] 371

Mino dumonti Less. 208, 230, 311

Miogrèk, Insel., 322

Miogypsina sp. 29

M. epigoiia Schubert 175

Mios .'^.ifondi [Mios Korvvâr] 322, 323, 324— 325,

327—328, 352, 44r.

Mios Ajawi [Mios Kairû] 326—327, 328.

Mios Kairû = Mios Ajawi

Mios Korwâr = Mios Aifondi

Mios Korvvâr-Inseln [Ajawi und Aifondi] 327

Mios Mapi 143

Mios Num 146

Mios Pundi [Meok Pundi] 323, 325
Mios Su [Amsterdam und Middelburg] 95
Mios Wâr 131— 132

Miozân 4, 54, 108, 205, 252, 302, 309, 310, s. auch

Neogen.

Misâti, Insel., 161, 244, 309.

Miscelns Inctuosiis Putz. 230.

Misina [Masino] 222.

Mislowâr 316.

Misol, Insel., 51— 52, 62.

Mission (Katholische) vom Heiligsten Herzen Jesu

G. m. b. H. 386.

Missionare 353, 384—386, 425.

Missionen 53, 97, 133, 135, 141— 142, 384—386.
Mithosina lata Pasc. 268.

Mitara, Insel., = Maitara 44.

Mitrelia Beccarii Scheff. sp. 314.

Moaif 267, 277— 288, 284, 289, 294.

Moal, Korporal., 103, 114.

Mochtherus iiniiiaciilatus Redt. 311.

Modéra, J., 60, 77, 120.

Moens, J. G. Th. Bernelot., 32, 36, 438.

Mofia, Insel ,
= Mios Aifondi 325, 328.

Mohamad Sadik Schah, Sultan., 35.

Mokiri 105.

Moko-Moko 6.

Molukken 35, 37, 62, 65, 77, 332,388,389,433,441.

Molukken-See 92.

Morne, Insel., 403.

Mon 350.

Mona [Mondan], Insel., 67.

Monarcha chalybeocephalus Garn. 208.

M. guttulus Garn. 228, 311.

M. inornatus Garn. 326.

M. rubiensis A. B. Meyer 345.

Mondan, Insel., = Mona 67.

Moniczia Beauforti v. Jan. 252.
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Moniezia trichoglosstis v. Lstw. ? 138.

Mon-Mon [Dapit], Halbinsel., 73,

Monoarbu 135.

Monocrcpidius sp. 230.

M. Iioristoiiotus Cand. 311.

Monolepta argutula Boisd. 345, 378.

M. deusta VVs. 378.

M. humeralis Weber " '218.
M. proba Ws. 381.

Monomorium floricola Jerd. 381.

Mononyx ampliatus Montand. 130.

M. laticollis Montand. 218, 241.

M. mtxtt/s Montand. 187, 195, 268.

Monopole 24—26, 65, 383, 388, 433.

Monoto 315, 318.

Montandon, A. L., 130, 188, 195, 218, 241, 268.

Montlivatiltia .sp. 343.

Monumbo [Potsdam-Hafen] 207.

Moolenburgh, P. E., 96, 146, 149, 157, 172, 174,

176, 177, 179, 181, 182, 183, 186, 188, 190, 201,

203, 204, 223, 224-, 225, 226, 227, 228, 229, 230,

231, 233, 234, 236, 240, 242, 243, 244, 246, 247,

249—251» 253, 254, 255, 257, 302, 315, 316, 317,

320, 323, 324, 340, 343, 380.

Moordenaars-iivier 74.

Moore 376, 377.

Moorerde 297.

Moose 191, 192.

Mooswald ^ 21.

Moquette, J. P., 7.

Morait 207.

Morau 1 1 1

.

Morde s. Ûberfalle.

Moré III.

Moresby, John., 206, 304, 328,

Moresses [MaratuaJ, Insel., 430.

Moresses-Inseln 430.

Mori [Toniori] 35—36.

Morinda citrifolia L. 132, 138, 194, 312.

Moriott longipennis Putz 381.'

More 124.

Moro= Laterit 241.

Moropari 372.

Morrell, Benjamin., 383.

Morris, D. F. van Braam., 167, 182, 305, 334, 391.

Moseley, H. N., 120, 304, 390, 411.

Mosche, Franz., 132.

Moskitos 109, 112, 327, 364, 368—370, 374.

Moso [Alt- und Neu-Moso], Dorf., 224.

Moso [Berbare Nerâi], Fluss., 224— 229, 231, 232,

310.

Moso, Landschaft., 224.

Mosoia albiceps Lom. sp. 437, 438.

Mossi [Mossy] — Massoi 58, 62.

Moti, Insel., 45, 46, 51, 403.

Moti [Takofi], Kampong., 40.

Mourits, Jan., 41.

Mouton, W. A., 218, 306, 318, 352.

Movvé 192.

„Môwe", Kreuzer., 218, 220.

Muaserâm 242.

Miicuna U'arburgii K. Schum. 210.

Mudu-Mudu 357, 377.

Mueller, Ferdinand von., 191.

Muge-Bucht 298.

Mugi/ bclanak Blkr. 228.

M. Dussuiiiieri C. V. sp. 268, 345.

M. Troscheli Blkr. 216.

MûUer, Johannes., 304.

MuUer, Salomon., 19, 30, 60, 114.

Mulu Ajer 43.

Mumifizirung iii.

Mumre = Jumré 222.

Miinia spcctabilis Sel. 208.

M. tristissima Wall. 311.

Munnick, O. M. de., 33, 65, 333.

Muraena sp. 344.

Murajab 361, 371.

Murarène 346.
'

Mûris 246, 274, 276, 285, 289.

Muris-Bai 276, 292—293, 295, 317.

Murraya cxotica L. 246.

Mus Browni Alston 208, 268, 311, 345, 380.

M. rattus L. 208.

Musa sp. 129,

M. paradisiaca L. = Banane

Musca domcstica L. 210, 229, 252, 294.

Muschelbreccie 144.

Muscovit-Epidotschiefer 241.

Muskatnussbaume 226, 342, 382, 383, 425, 426, s.

auch Myristica.

Muskatnûsse 26, 28, 62—64, 77, 104, 383, 391.

Mussaenda cylindrocarpa Burck 129, 314.

M. longiiuba Val. 129.

M. parviflora Val. 129.

Musschenbrock, S. C. J. W. van., 93, 94, 160, 208,

390, 416

Mutarâi, In.sel., 142.

Mutilla tamensis Cam. 230.

Muturi = Maturi 109.

Muwara Kalapa Pendek 43.

Muwara Talangami 43.

Alycalesis acthiops Btlr. 229.

M. bazochi Guér. 229.

M. duponcheli Guér. 210.

M. mahadeva Boisd. 299.



473

Mycalesis mucia Hew.
J/. phidon phidonidcs Fruhst.

^^. tcnuinus atropates Fruhst.

Àlycctia javaniea Korth. var. aiitliotricha

M. longifolia Wall. sp.

Mygnimia aspasia Smith

Mynes geoffroyi doryca Btlr.

Myop07-iim tcnuifolium Forst.

Alyrisiica sp. 129, s. auch Muskatnuss.

M. argenica Warbg. 62, 64,

AI. daciyloidea Gaertn.

M. fatua Houtt.

M. fragans Houtt.

-M. laurifolia Hook.

M. philippcnsis Lam.

M. siibalulata Miq.

M. tubiflora Bl.

Myristicivora spilorrhoa G. R. Gray

Myrmclcon acer novae-guiiieae Weele

Myi-tclla Beccarii F. v. Mueller

Myzomela sp.

379-

210, 218.

210.

Val. 129.

129.

379-

299.

312.

129, 391.

63, 64.

64.

28.

64.

63, 64.

313-

129,

252, 317-

210.

314.

311-

N.

Naber, S. A.,

Naber, S. P. L'Honoré.,

Naburu

Nacadnba scliuttus Rôb.

Nacheibe

402.

432-

362, 375—376.

346.

234—235, 241.

Nafrî [VVaba] 155, 158—160, 168, 179, 244, 303.

Nagramuda 355, 356, 358, 377.

Naidah 39, 40, 87, 88.

Namalea 31.

Namatote, Insel., 59, 70, 73, 74—75.

Nanajo, Lisel., 176.

Naneri 33.

Nangka \Artocarpus\ 18, 105.

Nanina yHeiniplecta\ andaiensis F. Smith 130.

JV. citrina L.

N. explecta Quoy et Gaim.

N. Fouilloyi Le Guillou

N. simplcx Bavay

N. \^Hei)iiplecta\ Wichmanni Ba\ay

N. zonulata Férussac

Naninahun, Kap
,

Nante Borâi

Napan
Napan-Gebirge

Nare

Narèta

Nasiterna salvadorii Rothsch. et Hart

Nâtiri [Laitere]

Nautilus-Strasse

Nova Guinea. IV. Reisebericht.

293. 317-

130.

345» 378.

293-

73-

130.

13-

168.

61, 138— 139, 392, 393-

136.

222.

371-

20S, 311.

222.

78.

Navarrete, Martin Fernandez de., 433
Navicella haiistnuii Reeve 135, 241

Nbâi 150, 243

Ndore 222

Neck, Jacob Cornelisz. van., 43
Negredéfe [Negrefé] = Nacheibe 235

Negrefé [Negredéfe] = Nacheibe 235

Negri Lima 24

NcgritODiyia. macnlipciinis Maci]. 382

Nehrung 154, i6r, 170, 310—311
Neijs, J. W., 409
Nejan babar [Kajokatu] 142

Nelkenbâume \_Eugciiia caryopliyllata Thunbg.] ir,

24, 26, s. Gewùrznelken.

Nelle & Co, Wed. van., 156.

Neluiiibium spcciosum Willd. 89, 366.

Ncodrana tricolor \Vs. 130.

Neogenformation 68, 83, 267, s. auch Miozân und

Pliozân.

NeopoUenia papua Guér. 379.

N. variegata Big. 379.

Nepenthes sp. 128.

Ncphila ambigua Kulcz. 241, 312.

N. maculata F. sp. var. Novae Guineae Strand 135,

209, 241, 346, 382.

N. pictithorax Kulcz. 131, 137, 294, 312, 346, 379.

Nephilengys malabarensis Walk. sp. var. papuana
Thor. 131, 138.

iVephrodiieii! \^Euncphrodiuiii\ invisiiiii Carruth. 313.

i38> 24:

Neptis cotisimilis Boisd.

^V. nausicaa sparagniata Fruhst.

N. shepcrdi damia Fruhst.

N. venilia cyanifrra Btlr.

Neritina brcvispina Lmk.
N. canalis Sovv.

N. comiiiunis L.

N. cornca L.

JV. subpunctaia Recluz

N. siibsulcaia Sow.

N. variegata Less.

N. ziczac L.

Neriiis sp.

Nètar 175, 177—178, 1S9, 193, 205.

Netscher, H. P., 305.

Nettapics pnlchellus Gould 380.

Neu-Guinea 52— 80, 94—395, 432—442.

Neu-Guinea-Compagnie 391, 394.

Neu-Hannover 327.

Neuhauss, Richard., m, 120, 160, 182, 206, 389.

Neu-Hebriden 32.

Neu-Mawes = Mawes Ddi 268, 269.

Neu-Mecklenburg 1 70.

Neu-Moso 224.

60

210, 346.

299.

299.

312.

345-

135-

98.

293-

241.

135. 241, 345.

311-

98, 293.

379-
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Neu-Ponimern 386.

JVeurolhisis c/iinciisis aus/rii/is Selys 379.

Netirothcinis décora Brauer 294, 379.

iV. sfigmatizans Fabr. 355, 379.

2Veu7C'it'dia calanthoidcs Ridl. 194.

N. cucullixta J. J. S. 313.

New Albion 63, 3S3.

Neys, Jacoba Friederika., 43.

Neys, Johannes Alexander., 43.

Ngadé [Laguna] 47.

Ngadé Fitu [Laguna] 47.

Ngidi 39.

Ngofamanjirah 40.

Ngofaûdu 40.

Ngusum Batu 36.

Nibungpalme \^Oncospcriiia filamcutosa Bl.] 278.

N^icotiana Tabacjim L. 187, s. Tabak.

Nieboer, H. J., 64.

Niederlânder 59, s. auch Hollunder.

Niermeyer, J. F., 9, 122, 254, 370, 422.

Nieuw-Amsterdam, Fort., 429.

Nieuwenhuis, A. AV., 92, 438.

Nieuw-Guinea-Handels-Maatschappij 80, 85, 302,340,

346, 386, 403.

Niguar 77.

Nimbu 285.

Nimburan 273, 276, 280, 281—289, 439.

Nimbiiraner 289, 290, 291, 294.

Nimburu 282.

Nipâ, Kap., 219, 223.

Nipa friiticans Thunb. 89.

Niru Moâr, Insel., 315—316, 317, 318.

Nisotra obliterata Jac. 378.

Niveauveranderungen 34, 433.

Nodosaria sp. 175, 247.

N. radicula L. 80.

Noha Preka [Pulu Pandjang], Insel., 52.

Nohu Maru 356.

Noordwachter [Tuguan], Insel., 430.

Noritporphyrit 23.

Norokobo [Dojo] 199.

„Northumberland", Schift"., 65.

Norwegen, Insel., = Maitara 44.

Nossa Senhora del Rosario, Fort, 401.

N'otogonia vindcx Smith 355.

Nouhuys, J. W. van., 34, 38, 39, 41, 44, 51, 67, 68,

70, 76, 80, 83, 97, 99, loi, 103, 104, 105, 113,

114, 116, 121, 128, 133, 134, 137, 138, 139, 140,

141, 147, 148, 149. 150. 207, 243, 253, 256, 257,

260, 262, 266, 268, 269, 275, 276, 277, 283, 284,

288, 289, 292, 293, 296, 297, 298, 301, 316, 320,

323> 324, 325, 326, 327, 329, 336, 337, 343, 347,

355> 356, 365. 369» 37i> 372, 376,411,419,427,431.

„Nouvelle-Bretagne", Dampfer., 318.

Nufôr, Insel., 146, J - /
•

Nuforen 98, 131, 132, 349> 3Si> 353-

Nugraga 356.

Nukatateri, Insel., 142.

Nuku, Prinz von Tidore., 42 , 44-

Nukuhéhé, Adam., 18.

Niikunali 16.

Numamura-Strasse 136, 140, 346.

Numbaitji 212, 232.

Nummuliten 197, 225.

Nuiniiiulites Bagclensis Verb. 108, 25S.

N. Cuminghii Carp. 76, 78, 149, 433-

Nuparumi, Insel., 142.

Nupoini, Insel., 142.

Nusa (Inseln des Berlinhafens) 223, 224.

Nusalaut, Insel., 26, 83.

Nusaniwi, Kap., 9 84.

Nusa Tello [Pulu Tigaj 9-

Nusa Wulan, Insel., 78.

Nusmapi, Insel., = Mios Mapi 143-

Nusuara 362.

Nuswundi, Insel., 323-

Nyctifiomus plicatus Bach. Ham 433-

0.

Obat (Heilmittel) 369-

Obi-Inseln 84.

Obi Latu, Insel., 31-

Obree, Mount., 191.

Obu 297.

Oc/troi/iyia trifascia Walk. 252.

Odontomaclins aenciis Emery 345-

0. haematoda L. 130- 241, 317, 381.

0. imperator Emery 195-

0. imperator subsp. riifithorax Emery 187, 268.

0. nigriceps F. Sm. 130, 38r.

0. riificeps F. Sm. subsp. cephalotes F. Sm. 379> 381.

0. rvficeps cephalotes 195, 218, 381.

0. tyraniiicus F. Sm. 268, 294.

Odontoniyia sp. 187.

Odyneriis sarietisis Camer. 102.

OecopJixUa siiiaragdina F. subsp. subiiitida Emer}-

209, 3S1.

Oesterberge = Vulkane bei Kema 415-

Ogâr 346.

Ohaja 374-

Ohlendorft", Pflanzer., 43-

Oides- sp. 378, 381.

0. dicliroa Blanch. 194.

0. Dohertyi Jac. 209.

0. Jacobyi Duviv. 3S1.
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Oides ricbra Blanch. 378
O. sexsignaia Boisd. 381

Oinàke [WutungJ 219, 220—223, 224

Oinàke-Berg [Oinâke di Mage] = Bougainville-

Gebirge 219

Oinâke-Bucht 220

Oinéni ' 283

Oinimsamôm 285

O'Keefe, D. D., 330, 333, 334, 335, 336

O'Keefe, Henry., 330

Oki, Insel., 8

Oldenborgh, J. van., 77, 182, 218, 305, 333, 334
Oldenlandia paniculata L. 314

O. subulata Korth. 210

Oligozan 108, 204

Olivier, Ernest., 98, 187, 194, 209, 381

Olivier, Johannes., 13, 15, 40, 42, 408, 409
Olivinfels 309
Olivingabbro 134

Olpen, A. J. van., 409
Olsen, Peter., 329, 330, 331, 332, 334
Ommaiins suffitsus v. d. Wuip 230, 382

Oinplialoiropis mapianus Bavay 332

Onabo, Kap., 277

Oncosperma filamentosa Bl. 278

Ondi 302

Onegarius pnmilis Kamp. 345
Onin 59, 62

Onin di bawa 59
Onthophagus tetriciis Har. 378

O. viilpinaris Schônf. 268

Onychargia flavovittata Selys 210

Oort, P. van., 73
Oosterberge, .s. Oesterberge.

Oosterzee, L. A. van., 96, 97, lor, 103, 104, 106,

127, 131. 133, 134, 136, 137» 138, i39> 140, 146,

244, 254, 256, 340, 341, 345, 356, 357, 358, 359,

363, 364, 365, 366, 369, 370, 371, 378, 379, 380

Opa 371, 378, 379, 380

Opérai 262

Opcrculina sp. 71, 79, 108, 295, 298, 302, 303

O. coinphmata Defr. 103

O. granulosa Leym. 184

Opferstellen 353
Ophiocephalus striatns Bloch 89
Ophioglossiuii pcnduhini L. 20

Ophiorhiza Mungos L. 194

Oppelia sp. 344
Opuntia sp. ' 5

Orajarini 293

Orania regalis Bl., 129

Oranje, Fort., 39, 42, 399—405, 442

Orbitoidenkalkstein 316

Orl)i/o/itcs 72, 79, 180, 183, 196, 204, 225, 249, 275.

80.

56, 79. i49>

Orbulitia sp.

O. universa d'Orb.

Orchipcda foctida Bl.

Oré

Ormu = Orûm
Ornithoptera

Oron'a

Orphnaeus brevilabiaius Newp. s])

Orsinoine Lorentzii Kulcz. 188, 312, 346, 379

/ 3-

129.

193-

233-

144.

346.

130, 382.

Ortheirum sp.

O. sabina Drury

Orthomorpha aciita Att.

O. \^Hclicortliomorpha\ ortiiogona Silv

Orthophragmina dispansa Sow.

Orthorhamphiis niagnirosti'is Vieill.

Orîhosiphon staininciis Bentli.

Ortis de Retes, Ynigo.,

Orûm
Orûm-Bai

Orûm Jaunte = Seisâra

Orûm Mage = Sageisârâ

Orûm Sâu = Nacheibe

Orxines xiphias Westw.

Oryctoderus latitarsis Boisd.

Oryssus trifasciatus Camer.

Osmelia celebica Koord.

Ostrea sp. 258, 287, s. auch Austern

Otar, Insel.,

Otjé

Otocryptops nielasioiniis Newp.

Otonja

Otostigniiis niultidcns Haase

O. poliius Karsch

O. piinctiventer Newp.

Ottow, C. W.,

Otutà = Atutâ

Oudemans, A. C, 195, 232, 268, 294, 312, 379, 382.

53, 81, 442.

191.

Oxycephala speciosa Boisd. 102, 355, 381.

Oxyurichthys laierisquaniatus Max Weber 228.

P.

Pa (Wohnhaus) 221.

Pacliycephala griseicepsjobiensis A. B. Meyer 194, 326.

P. phaionata Bp. 326.

Pachycondyla [Bot/iroponora] incisa Emery 381.

Pada 79.

Padàido-[Verrater-]Inseln 319—320.

Padâidori 320.

Padowâi 141.

195-

382.

229.

379-

258.

268.

210.

317-

192, 233—241, 301.

234, 236, 241, 301.

235-

235-

235.

130.

381.

381.

428.

66, 67, 79— 80.

173. 179, 203, 205.

268.

240.

268.

209, 229.

130.

349. 384.

347-

Oudemans, J. A. C,
Owen Stanley-Gebirge
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Padpada = Pada 79.

ràfin'
[

Boiigainville-Gebirge] 219.

Pagontâr 250, 251.

Patisoré = Kwatisoré 346.

Pahiid, Charles Ferdinand., 17.

Pâi tuwa 289.

Pajung Pajungan 430.

Pak-Pak = Fak-Fak 54.

Pala barai 64.

Pala Onin [Myris/ica argenfea Warbg.] 63.

Pij/ti tiuitir . 64.

Palaemon \_Eitpa/ae»ioii'\ acanthoso))ia Nob. 439.

P. yEiipalaciit07i\ dispai- v. Mart. 438, 440.

P. \^MacrohraiuIiiini{\ latimaniis v. Mart. 438.

P. \Macrobranchiiii>i\ placidiiltis de Man 438, 439.

P. ^Eupalaeman^ sumiaicus de Haan 414, 439.

P. \^Eupalaclllon^^ siutdaiciis ^ax. /inu/iydacfyli/s Koux

414.

P. \_Eupalacinoti\ wchcri de Man 438, 439, 441.

Palaes 426.

Palaqiiiu/n sp. 106, 115, 116, 129, 189, 230, 357.

P. calophyllum Pierre 129, 137, 190.

P. Selcndit Burck 129.

Palâstina 385.

Palau-Inseln 334.

„Palele", Dampfbarkasse., 415, 429, 430, 431.

Palmit [Palmkohl] 186.

Pahnschnaps 321.

Palmwein [Saguwèr] 36, 429.

Paludina lacvigaia Bavay 372.

P. tricosiata Less. var. e/egans Bavay 252, 291.

Pamugo= Pamuku 371.

Pamuku 371.

Pandaneen 81, 88, 89, 97, 116, 129, 193, 195, 200,

212, 214, 224, 226, 277, 325, 326.

Paiidanus ceramicus Rumph. i6r.

P. dubius Spreng. 313.

Pandion haliacins Icucoccphaliis Gould 308.

Pandjang, Insel., [Pulu Pandjang] 52, 80.

Paniki, Berg., 427.

Paniki di bawa 427.

Patitala flavesceiis Fabr. 137, 382.

„Panther", Kompanieschiff., 332.

Pantjana 191.

Papa = Etna-Bai 371.

Papaja \Carka Papaja L.] 11, 12, 11 o, 113, 119,

121, 358, 359> 377-

Papararô 142, 342, 344.

Paparo= Etna-Bai 371.

Papeda [Sagobrei] 207.

Papilio aegeus crmenus Guér. 299, 379, 381.

P. agamemnon ligatus Rothsch. 299.

P. albimis Wal!. 210.

[

Papilio anthrax Boisd. 345, 379.
P. aristcus pannatus Gray 345, 379.

P. codius medoii Fldr. 137, 299.

P. cucheiior Guér. 345.

P. heleim papticnsis Wall. 379.

P. iiiacfarlanci Btlr. 299.

P. polydorus godariianiis Luc. 299, 379.
P. t^'iauius poseidon Dbl. 144, 145, 210, 345.

j

P. wallacei Hevv. 137, 299.

P. itlysses autolyciis Fldr. 345.

Papua-Muskatnuss \Myristica argenfca ^^arbg.] 62

—

;

64, 391.

' Papuan Industries, Limited., 386.

Papuanische Inseln [Radja Ampat] 63, 160, 388.

Papua Tâlandjang ' 157.

Papuina aiirea Hinds 130.

P. Beajiforti Bavay 345.

P. Beaiiforti var. alba Bavay 209.

P. Brazierae J. Brazier 268, 293.

P. grata Michaud 293.

P. labiiini Férussac 130, 293.

P. latueolaia Pfr. 414.

P. ))iultizo)ia Less. 130.

P. pallcus Bavay 345, 378.

j

P. rhoinbostoma Pfr. 326.

P. tayloriana Ad. et Reeve 187, 230, 268, 293, 317.

j

P. tiirris H. Ads. 345.

j

Paradiesvogel 60, 113, 119, 272, 317, 378, 383,

387—390, 394, 441—442.

Paradisea minor Sharpe 345.

P. minor finscJii A. B. Meyer 187, 194, 208, 252,

268, 311.

Paragus airains de Meijere 382.

Parairawâi 141.

Paralysis infantilis 275.

Parapheretima aberrans Cogn. 131.

P. Beauform Cogn. 379, 439.

P. wcndessiana Cogn. 346.

Parasesarnia lenzi de Man 414.

Paratclphusa [^Lioicip/insa^ hcauforti Roux 436,437,

43S, 439-

P. fcsiiva Roux 440.

j

P. wichmanni Koux 43S.

I

Pareidawâi = Parairawâi 141.

Parexorista papuatia de Meijere • 379.

j

Parkinson, Richard., 222.

Paropsides coccinella ^Vs. 98, 434.

P. \Aparopsis\ niarginata Ws. 378.

Pârotju, Kap., 220.

Parra Breton Vincent, A. B. van der., 423.

Parthenos tigrina Voll. 218, 229, 299, 346, 355.

Pasiata, Insel., 76.

Paslaten 425.
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7^

io6.

Passarge, Siegfrid.,

Pasteur, J. D.,

Patani (SO-Halmahera)

Patani, Djuru bahasa.,

Paté

Patientie-Strasse

Patikos

Patimiini

Patiwonin, Kap., = Patimuni

Pâur [Fàur], Insel.,

Pauwi

Favetta plaiydada Lautb. et K. Schum.

Payena sp.

P. Lccrii Kurz

Pechkohlen

Pechstein (RhyoHthpechstein)

Pecqueur, C. A. J.,

Peeken = Pegun, Insel.,

Pegmatit

Pegontàr = Pagontàr

Pegun, Insel., 329—332, 333, 334, 335, 336

Pekalongan i

Pellionia acni/iiiiafissi/iia Val. = P. N'ovac Britan

niac Lautbch. 129, 436
Pelu, Regent., ^ 12, 13, 27

Penishûlsen 215

Peiitachrysis papitana Camer. 381

Pentatropis (^) novo-guinecnsis Val. 3r2

Peridotit 204, 230, 309, s. auch Harzburgit, Olivin

fels. Serpentin

Periplaneta oriaitalis L. sp. 93
Perisphinctcs sp. 52

Peristybts HoUandiac J. J. S. 313

301

340

317, 355

297, 298

243

51. 93

79

79

79

79
208

314

189

129

122, 260, 266

18, 23, 27

42

1

334

137, 138

251

Perlen

Perlen (Glasperlen)

Perlmutter

Perrey, Alexis.,

Peru

Pëséchem

Petambahan

Petara, Kap.,

Petauriis papuaiius Thomas
Peters, Wilhelm.,

Petersom, David van.,

Petroglyphen

Petroleum [Erdôl]

Pfahlbauten

Pfeffer [^Pipcr jni!;ni/i! L.]

Pfeile

Pflanzenasche

Pflùger, Ale.xander.,

Phacanthus Scliefferi Boerl.

Phajits unvitauiis J. J. S.

383, 387, 393

156, 176, 196, 200, 250

64, 387, 393

90

332

207

5

175

3"
178

413
182

66, 68

98, 434
226

243, 321

207

233

137

194

Phajus Tankervilliae Bl. var. papuaiius J. J. S.

Phalacrocorax sulcirostris Brandt [Kormoran]

208, 234.

Phalangcr maculatus Geoffr. 208, 229, 268,311,

P. orientalis Pall. 218, 299,

Phakria papuana Warbg.

Phaseolus lunatus L.

Phasochroiis eniarginatns Lajj.

Pheidole heauforti Emery
P. oceanica Mayr
Pheretima S^Paraphereiiiiia'\ abcrrans Cogn.

P. \^Parapheretima\ Beauforiii Cogn.

P. cyclops Cogn.

P. flabellifer Cogn.

P. homocotrocha Cogn.

P. jocchana Cogn.

P. mo7iopcra Cogn.

P. inyriochaeia Cogn.

P. setitanetisis Cogn.

P. tawariiietisis Cogn.

P. [Parap/iereiima^ wcndessiana Cogn.

Phileinoji meyeri Salv. 2:8,

P. novaeguineae S. MùU. 136,

P. novaeguineae jobiensis A. B. Meyer 208,

Phlegoenas margaritac D'Alb. et Salv.

Phloeops platipennis Montr.

Phonograph

Phosphorit

PJiyllanthus Gjellcrupii J. J. S.

P. maritinius J. J. S.

P. WaiPurgii K. Schum.

P. Weinlandii K. Schum.

Phyllit

P/iy/Ioceras nianiâpiricuin G. Boehm
Phyllocharis apicalis Baly

P. bicincta Guér. 378,

Physa Montrouzieri Gassies

P. proteits Less 252,

P. tenuisiriafa Desh. (?)

Physalis niininia L. sp.

202, 205,

150. 153' 154, 161, 253, 255,

88, 120,

Piâ, Insel.,

Pidié, Kap.,

Piepers, M. C,

Pigâjap

Pijnappel, J., juj,

Pinangpalmen [Areea Cafcchu L.j 18, 183,

„Pionier", Stationsdampfer., 55, 65, 66, 67, 69,

73, 75, 76, 78, 79-

Piper clavibracfuni C. DC.

P. fragile C. DC.

P. methysticuni Forst.

P. nigruni L.

P. pubiceps C. DC.

3M-
183,

345-

380.

210.

231.

268.

241.

38r.

131-

379-

195-

13Ï.

312.

209.

209,

268.

209,

268.

346.

230.

252.

3"-
208.

381.

254-

327-

314-

314.

312.

194.

74-

344-

378.

381.

209.

291.

209.

210.

246.

309-

388.

273-

408.

277.

71,

313-

313-

434.

226.

313-
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Piper Wichinanni C. DC. 313- Pohon Damar 20.

Pipterus argenteus Forst. sp. 210. Polisan, Kap., 422.

Pirowai = Borowdi 255- Polisan Laki-Laki [Coffin], Kap., 422.

Pisang, Piilu., 51- Polisan Parampuwan, Kap., 422.

Pisang-Bai= Kaju Merah-Bai 70. Polistes albobaltcatiis Camer. 381.

Pisdro 192. P. malayanus Canier. 38t.

Piseiidleria s. Pscudcria 3'4, 440. P. JiiarginalisY.îoxïWdL //iaa//ipe///ns Sauss. 346, 381.

Pitjam 366. P. inarginalis forma synoccus Sauss. 281.

Pitjâu 302. Polisiratiis cariitisciitis Camer. 381.

Pitohtii dichrous Bp. 194, 311- Polizeisoldaten 126.

P. dohertyi Rothsch. et Hart. i35> 136. Polyalthia sp. 129.

P. ferrugincHS Bp. 311- Polyconoccras aiirolimbatus Att. 209, 218, 268.

P. ineyeri Rothsch. et Hart. 228. P. phaleratus Att. 229.

Pla = Karawari 221. P. phaleratus basiliscus Att. 414.

Plaesitis ellipticus Mars. 209. Polygyra microdiscus Bavay 311-

Plagioklas 230, s. auch Albit. Polyrhachis acanlha F. Sm. 326.

Plagiolepis longipes Jerd. 209, 22 8, 241 . 312, 317, P. alberfisi Emery 381.

332, 381- P. atropos F. Sm. 2 10.

Plagioiherium Miqiiclii I>ac. sp. 314. P. aurea Mayr var. obtusaY.mçiX'^ 210
, 341, 381.

Planorbulina sp. 76, 79 ,
i49> 175- P. aurita Emery 195-

P. acervalis Er. 316. P. beauforti Emery 379-

P. larvata P. et J. 158. P. bellicosa F. Sm. 130, 210, 241, 345-

Plate, L. M. F., 434- P. bicolor F. Sm. subsp. comata Emery 210.

Plattenkalk 54 I 55- P. continua var. hirsutula Emery 130.

Platygraphe parvus v. 3\Iart. 414. P. dives F. Sm. 187.

Platynectes decempuiictatus Fab. var. 194. P. fiircula Emery 130.

Platyrhacus declivus Att. 130, 131- P. hostilis F. Sm. var. Itirsuta Emery 195-

P. margariiaiiis Poe. sp. 195- P. Uni bata Emery 130.

Platysoma einptum Mars. 381. P. melponiene Emery 381.

Pleasant-Inseln 334- P. niucronata F. Sm. 379-

Plecia sp. 382. P. inucronata var. jantliiiiogaster Emery 294.

Plectotropis winteriana Pfr. 414. P. obscura Tapp. Can. 326.

Pleistozân 205' 428. P. rastellata Latr. 229.

Pleronexis Beaiiforti Ws. 102. P. relnccns Latr. 130, 317-

Pliozân 53, 184, 219, 252, 309, s. auch Neoge 1. P. reluccns subsp. litigiosa Emery 210, 381.

Plocoglottis latifrons J. J. S. 194. P. rufofeinorata F. Sm. 130.

P. Loivii Rchb. f. var. papiiana J J- S. 194. P. sericata Guér. 130, 195, 210, 228, 241, 326, 381.

Ploeg, J. P. van der., 436. P. sexspinosa Latr. 130, 230, 379-

Pluvieria aciitifolia Poir 81. P. sexspinosa subsp. rugifrons F. Sm. 294.

Pôch, Rud., 232. P. cf. thrinax Rog. 210.

Podena-Inseln 352. Polyscias Zippcliana Miq. sp. 210.

Podiceps tricolor G. R. Gray 208. Polystoinella sp. 158, 247. 433-

Podocarpus sp. 20. P. craticillata F. & AL 79. 184.

Podomyrma gracilis Emery 209. Polytrcina tniniaceuin L. 76.

Poecilodryas hypoleiica Gray 228. Pomali 74, 167.

P. leucops melanogenys A. B. Me}- sr 195- Poniatorhinus isidori Less. 3'i-

P. pulveriilenia Bp. 310. Pombo, Insel., 83-

Poecilopharis Emilia White 381. Ponietia pinnata Forst. 129, 312.

Poeisan, Kap., = Polisan 422. Pompe van Meerdervoort, L L. C., 437-

Pogomys inultiplicatuf, Jent. 208. Pompilus nianokwaricnsis Camer. 381.

y-*, sexplicatus Jent. 208. Pomuku 365.

Pogonelcotris inicrops M. \\'eber 268, 345- Pongamia sp. I 29.

Pohon 74. Pool, Gerrit Thomas., 58, 74, 75, 77.
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Porea, Jente-Karesori.,

Porphyrit

Porrliorrhyiichus dcprcssus Rég.

Port Moresby 62,

Portugiesen 46, 47, 401, 406,

Posidonomya sp.

Pothos Albertisii Engl.

Potsdam-Hafen [Monumbo]

Pouzolzia pentandra Roxb. sp.

Powell, Wilfred.,

Prasyptera aiiteiuiata Jac.

P. clvpeata Jac.

P. nitidipcnnis Baly

P. rugosa Jac.

itnifasciaja Jac.

Pratt A. E., 120, 233,

Pratt, C,
Pratt, F.,

Preanger Regentschaften

Précis Jicdonia teurnia Fruhst. 210, 299,

P. villida asirolabiensis Hag.

Preuss, Paul., 58, 3S9,

Priapusdienst

Prins Hendrik-Landungsbrùcke

Prisiomyrmex pariimpunctatus Eaiery

Procris frutescens Bl. var. novogiiinccnsis ^'al.

Proiiiac/ius arfacianus Br. 130,

P. de meijerei Br. 130,

P. doreyamts Bâtes

P. mntictis Br. 130, 26S,

P. obriitus Br. 130,

P. perspinostis Br.

P. rcccdcns Br.

P. semon i Br.

P. waHacci Westw.

Protkoù' mulderi Voll.

Protomocoehis Vogeli Kuwert

Providence-= Mios Korwar-Inseln

Provost 62

Pruboé [Fruboé]

Psechrus argentatus Dolesch. sp. 135, 241, 294,

Pseiidagrion microceplialum Rambur
Pseudelaps Diuelleri Schleg. 209,

Psciideria brcvifolia J. J. S.

P. diversifolia J. J. S.

Pscjidofonnosia mirabilis Cîuér.

Pseiidolasius breviceps Emery 195, 228— 229,

Pscudoiiiitgil novae-guineae Max W'eber

Pseiidoponera stigma F. var. quadridentata F. Sm.

Psilochorus (?) nigroiiiaculatus Kulcz.

Psilopus leucopygum de Meijere

P. purptirascens de Meijere

P. signatipeiinis de Meijere

294,

252>

299,

190.

97-

378.

207.

432-

343-

314-

207.

210.

305-

378.

381.

252.

209.

378.

306.

132.

132.

395-

346.

312.

392.

35°-

37-

381.

129.

137.

379-

382.

379-

379-

130.

130.

130.

294.

379-

230.

328.

, 63.

2 17.

346.

210.

345-

314-

314-

294.

381.

376.

381.

136.

382.

130.

379-

Psilotum iriqnctrtim S\v.

Psychotria \Grwnilea\ coude11sata Val.

P. pallida var. diversifolia \'al.

P. sentanensis Val.

P. Wichmanni Val.

Psylliodes sp.

Pterocarpiis indiens Willd.

Pteroptyx microthorax Ern. Olivier

Pieropus sp. [Kalong]

P. chrysauclien Peters

Ptilinopiis auraniiifrons G. R. Gray
P. corojiulatus geminus Salv.

P. iozonus jobicnsis Schleg.

P. pulchellus Temm.
P. rivoli prasinorrlioa G. R. Gray

P. siiperbus Temm. et Knip 194,

Ptilocera fastuosa Gerst.

Ptilorhis niagnificus Vieill.

Ptilotis analoga Rchb.

P. clnysotis Less.

P. clirysotis vieyeri Salv.

P. inontana Salv.

P. versicolor sonoroides A. R. Gray

Ptychospernia sp. 129, 257,

P. angusiifolia Bl.

P. calapparia var. minor Miq.

P. paradoxa Scheff.

P. Seafort/lia Miq.

Pué 175, 181— 183, 184, 205, 244,

Pué-Bucht 174, iSi, 193,

Pugijâp = Kujâp

Puisan [Poeisan] = Polisan, Kap.,

Pujo, Insel.,

Pulle, A. A.,

Pulorio, Insel.,

Pulu Laut

Pulu Pandjang [Noha Preka]

Pulu Pisang

Pulu Raas

Pulu Tiga = Inseln des Berlin-Hafens

Pulu Tiga [Nusa Tello]

Pulviiiulina sp.

P. Menardii d'Orb.

P. tnmida d'Orb.

Pun-Inseln

Punica Granatuni L.

Piipa microstoina Tapp. Can.

Pura [Buru], Berg.,

Puspâ Itâ

Puteran, Insel.,

Pyrellia sp. 210, 294,

Pyrit [Eisenkies] 2, 16, 23,

Pyrophancs appendiculata Ern. Oliv. 98,

3",
277,

20.

130.

317-

210.

T30.

381.

71-

187.

291.

326.

311-

3"-
208, 311.

208, 345.

326.

252, 311-

382.

252, 311-

3"; 380.

345-

228, 311.

194.

380.

368.

313-

313-

313-

313-

D^, 251.

204, 205.

179.

422.

202.

191. 313-

178.

430-

52, 55-

51-

430.

9-

56, 433-

149. 243.

79' 158.

212.

28.

3"-
371-

2, 4.

43°-

379' 382.

137, 258.

209. 381.

2qO,
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Pyrophancs Beccarii Ern. Oliv. 209.

Pyroxenandesit 83, 86, 423, s. Augitandesit.

Pyroxendacit

Pxthia latidcntata Tapp. Can.

P. obscura Tapp. Can.

P. obscura var. inajor

P. obscura var. iiiinor

Python aiiicthystiinus Schneider

23

98» 327, 345

345

345

327

311, 378

Quarles van Uftbrd, H., 42, 87.

Quarz 30, 107, 135, 137, 184, 189, 230, 302, 356,

358- 376, s. Bergkrystall.

Quarzit 23, 30, 83, 112, 113, 115, 128, 132, 137,

138, 139. 140, 158, 170, iSo, 189, 191, 243, 342,

359, 361, 362, s. Glimmerquarzit, Turmalintiuarzit.

Quarzkongiomerat 362.

Quarzporphyr 10, 23, 95.

Quecksilbersalbe 232, 233.

Quellen 66, 68—69, 132, 226— 228, 280, 281, 373,

s. Salzquellen, Sâuerlinge, Schwefelquellen.

Quercus sp. s. Eichen 117, 129.

Quinqucloculina sp. 79.

R.

,,Raaf", Regierungsdampfer., 415.

Raas, Insel., 430.

Rabuki m, 115, n6, 117, 118, 121.

Rabukm 117.

Rabuko— Y^oWç. 122.

Radiolarien . 221.

Radiolarit 259.

Radja Ampat [Papiianische Insehi] 62, 388.

Radjebèr= Redjebèr [Dadjuwèr] 222.

Radlkofer, L., 313.

Raffles, Sir Thomas Stamford., 5.

Raffray, Achille, 208, 350, 353, 387.

7?(7/'= Raubzug, Ûberfall 356.

Rambonnet, F. L., 318.

Raraoi 132.

Rana arfaki A. B. Meyer 252, 293.

R. papua Less. 187, 209, 252, 299, 345, 378, s. auch

Frôsche.

Rariâu, Insel., 133.

Rarié, Insel., 133.

Rasip, Jâger., 92, 211, 245, 247, 253.

Raubzûge [râk], s. Ûberfalle.

Raûdi 347, 349.

Rauws, Joh., 353, 384.

Reael, Bastion., 400.

.,Reael", Postdampfer., 80.

Rebii

Redjebèr [Radjebèr, Dadjuwèr]

292.

222.

Regenme.ssungen

Régimbart, M.,

Régner, José.,

Tleiche, Th. M.,

Reiher 363.

Reinwardt, C. G. C, 5, 6, 13, 19, 26, 86, 87, 408,

409, 410, 416, 421.

Reinwardtoena reinwardtsi Temm
R. reimuardtsi i/il/ior Schleg.

Reispflanzungen

307— 309.

130, 187, 194, 22S, 378, 381.

321.

37, 402.

208, 317

324

,Rembang", Bark.

97, 392

383

192

158

193

41

222

5, 6

Remèrhu [Romboi]

Remontu Metu

Remor= Sinakob [Sor]

Remrew, N.,

Rendu
Rengers, L. H. VV. Baron van Aylva

,

„Resident Bensbach", Stationsdampfer., 96, ici, 103,

128, 131, 139, 140, 144, 172, 356, 378, 379.

Reteré 222.

Retgers, J. W., 47.

Rhaphidopalpa aruensis Ws 223, 241, 312, 378,381.

Rhaphidospora novo-guifieensis Val. 210.

Rhede van der Kloot, M. A. van
, 413, 414.

Rliinocypha tincta Rambur 379, 382.

R/iiiiocricus adipatus Karsch sp. 382.

Rhipidura gularis S. Mûller 208, 311.

R. hyperythra G. R. Gray 194.

R. rufidorsa A. B. Meyer 228.

R. thrcnothorax Sal. Mûller 230.

R. tricolor Vieill. 138, 311, 326.

Rhizophoren 55, 68,- 81, 101, 128, 140, 150, 154,

158, 160, 161, 168, 169, 269, 322, 341, 344, 355,

356, s. auch Mangrove.

Rhododendron Lindanianuni Krds. 194.

R. Vonrocnicri J. J. S. 194.

R. Wrightianuni Krds. var. cyclopcnsc j. J. S. 194.

Rhotnbatractus affinis Max Weber 1S7, 252, 376.

R. Lorcntzi Max Weber 26

R. scntanicnsis Max Weber
Rhonica pitlclira Boisd.

Rhynchiiiin haeniorrhoidalc Fab.

R. hacniorrhoidale Rasse mcdiuni Maindr.

R. hacniorrhoidale Rasse percentissiuni Sauss.

Rhynchonelhi afif. moluccana G. Boehm
Rhyolith 83, s. auch Dacit.

Rhyolithpechstein 23, s. Pyroxendacit.

Rhyparida sp.

R. fasciata Baly

R papuana Jac.

h 345-

209.

130.

312.

381.

381.

343-

R. parvuhi Baly

209.

381.

98.

278, 382.
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Rhyparida piciipeimis Jac. 294. Roreko 36.

R. prostenialis Jac. 130, 209. Roria 242.

R. terminata Jac. 38X. Rcsenberg, C. B. H. von., 39, 42, 43, 61, 70 , 76,

R. tihialis Baly 381. 87. 97. 132, 134, 163, 170, 206, 207, 304, 349.

R. irilineata Baly 378. 353. 390. 399. 415-

Rhyticaryum oxycarpuin K. Schum. 194. Rosenberg, H. von., == Rosenberg, C . H. B. von.,

Rhyiiceros plicatus Forst. 252, 345- Rosenstock, E., 313-

Rhytidoponera subcyanea Emery var. iiitricafa ICmery Rossel, E. P. E. de., 328.

130, 187, 294. Rossel-Insel [Rua] 327-

R. subcyatiea var. triDisversiruga Emery 195- Rosvvâr 132.

Riaskiiste 56. Rotalia sp. 71, 79, 243, 252, 3'5, 316, 325-

Ricinus comniunis I,. 6. R. papiUosd Br. 149.

Riedel, J. G. F., 53- Rotangpalmen 147, 226, 259, 278.

Riedclia hollandiac Val. 314- Rotangseile 20, 267, 316.

Riffe 131, 316, 318, 324, 329, 379. Rôtel 99.

Riffkalk = Korallenkalk 84. Rotfârben 241.

Rigwani 222. Rothenbûhler, J, J., 5-

Rijckioft' van Goens-[Sebek5r-]Bai 59- Rotliegendes 128.

Riki = Liki, Insel., 318 Rothschild, Walter., 38, 78, 135, 305. 327, 335-

Rilan 19. Rouffaer, G. P., 2, 3. 58, 60, 389.

Rinnoy, N., 132, 208. Roux, Jean., 414, 434, 436, 437, 438, 439, 440, 441.

Rioxa de-Beauforii de Meijere 130. Roy, Meindert de., 406—-407.
R. nigra de Meijere 210. Royer, G., 304-

Ro [Warimo] 222. Rumah Batu 125.

Rôber, J., 130, 137, 145, 210, 218, 229, 241, 252, Rumah Maspait II.

294, 299, 312, 324, 346, 355, 379, 382. Rumah Perbèk 19.

Robertson, George., 332- Rumah Tiga 10, II, 12
, 27.

Robidé van der Aa = Aa, P. J. B. C. Robidé van Rumasun = Batu Angus 419.

der., Rumbarpôn = Amberpôn, Insel., 98.

Rodijk, J , 401. Rumbobo 232.

Roest, J. I). van der., 142, 190, 385. Rumphius, G. E., 2, 4, 13, 14, 15, 28-29, 58 , 59,

Roewer, C. F., 437- 67, 75. 77, 161, 207, 258, 392, 415.

Roggeveen, Jacob., 62. Rum Serâm 325, 347— 354.

liohuma III. Rungronje 235-

Roika 117. Rupertia stabilis Wallich 97. 243-

Romboi = Remèrhu 192. Rurani 222.

Romburgh, P. van.. 228. Rutil 230.

Rompils, Johannes., 302. Rutten, L., 54, 56, 68, 69, 71, 73, 74, 76, 78 , 80,

Romwâr = Roswar 132. 97, 102, X04, 107, 108, 118, 121, 125, 127, 140,

Rôn, In,sel., 60, 61, 133—136, 350, 351, 352, 383. 149, 158, 175, 180, 183, 184, 195, 197, 204, 205,

440. 219, 221, 225, 242, 243, 247, 249 252, 258, 275,

Rôn, Kampong auf Tidore., 397- 295. 298, 302, 309, 310, 315, 316 320, 323, 325.

Rondado = Arimoa-Inseln 317- 326, 433—434, 44r-

Roc, L. W. G. de.. 42, 401. Ruu, Insel., 201, 205.

Rook-lnsel [Umboi] 182. Ruys, Th. H., 143. 144. 386

Roorda van Eysinga, P. P., 17, 420, 425-

Roorda van Eysinga, S., 17, 18, 420, 421, 425- S.
Rooseboom, W., 414.

Rooy, Nelly de., 130, 135, 178, 209, 218, 228, 230, Sa, Flu.ss., = Ja Sa 222.

241, 252, 268, 269, 293, 311, 317, 326, 327, 332, Saalfeld 99.

345. 378, 380, 414- Sabachâi, Insel., 178, 202.

Roquemaurel, Lt. z. See., 399. 401. Sabachâi— Tabak 156, 178.

Rorc/n' 241. Sabarii 242.

Nova Guinea. IV. Reisebericii r. 61
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Sabéri [TabériJ = Sawerè 208. Samataba, Insel., 142.

S(il>e/a 45- Samei, Insel., = Otar und Urat 66.

Sabuda, Insel., 5 2, 62, 65. Samei, Land.schaft., 67.

Saccharuin officinantin L. 129, s . auch Zuckerrohr. „Samoa", Dampfer., 209, 305.

A", spoiiiaueiim L. 118, 404, 417 s. Glas^ah. Samosendan 279.

Sachse, F. J. P., 177, 183, 196, 197 198, 204, 205, Sand 230, 355, 418, 422, 424-

214, 217, 219, 243, 255, 269, 272 273, 275, 277, Sande, G. .\. J. van der., 85, 92, 93, 94, 104, 106,

281, 283, 306, 439. 112, 113, 114, 119, 120, 126, 129, 149, 153, 156,

Saë= Thaë 2 17. 157, 160, 164, 166, 168, 172, 176, 181, 188, 193,

Sageisârâ 233, :^35--240. 241, 302. 195, 202, 211, 212, 215, 217, 220, 223, 224, 229,

Sagewin [Sagum], Insel., 94. 232, 243, 244, 247—249, 253, 263, 275, 276, 285,

Sage\vin-[Sagui'n-]Strasse 94, 396. 302, 307, 308, 320, 321, 324, 325, 345, 352, 354,

Sagil = Sangniis, Insel., 73- 363. 372, 376, 378, 393> 404, 419, 431, 434, 438,

Sago 26, 160, 167, 292. 392—393. 440.

Sagobrei 160, 166. 207, 393- Sandflies \_Ceratopogon'\ 112.

Sagobrot 160, 393. Sandstein 69, 70, 76, loi, 104, 106, 117, 121, 125,

Sagoofen 393- 159, 185, 186, 259, 260, 262, 264, 265, 266, 282,

Sagopalmen 28, 30. 31, 35, 93, 109, 149- 173, 179, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 297, 298, 356, 372,

183, 188, 195, 198, 202, 213, 224 238, 247, 248, 375> 428.

250, 251, 277, 282, 288, 291, 325 358, 375. 392- Sanga 169.

Sagui'n = Sagewin, Insel., 94. Sangadji 40.

Sagui'n-Strasse = Sagewin-Strasse 94. Sanggala 59-

Saguwër (Palmwein) 36, 321. Sangi-Inseln 438.

Sahûng-Bai 422, 423. Sangké 228.

Sahiing, Insel., 423, 424. Sangnus [Sagil], Insel., 73, 74, 76.

Sahùng, Kap., 423, 424. Sangsiau 298.

Said [Sait] 1 0, 16, 18, 24, 27. Sào JoSo Baiitista, Fort., 401.

Saihun, Handler., 355, 359, 362, 363- 372, 378. Saparua Insel., 20, 26, 82—84.
Saint-Martin, Leutn. z. See., 409. Saparua-Bai 83-

Sairèra 64. Sapper, Karl., 301.

Sajap 242. Sapudi-Inseln 430.

Sakerbabri 359- Sara 370-

Sakofi 40. Sarâp

Salak, Gunung., I. Sarasin, Paul und Fritz., 8, 98, 232, 407, 415, 416,

Salanganen S^Collocalia csculcnia L-] 176. 417, 422.

Salanta, Handler., 355> 372. Saratus, Hâuptling., 113, 119.

Salawati, Insel., 6 2, 63 . 94, 232. Sarcolobus retusas K. Schum. 312.

Saléan Segara 295- Sarcopliaga sp. 98, 130, 195. 382.

Salero 40. Sàrge 416.

Saleyer [Salajar], Insel., 8. Sargns albopilosus de Meijere 3S2.

Saleyer-Strasse 8. Sarmi 317-

Salins crythronra Camer. 210, 311. Sasa Itji [Klein-Sasa] 49-

S. fernigincus Smith 381. Sasa Lanio [Gross-Sasa] 49.

S. schizostoiiiHS Camer. 130. Sassafras Goesiaiuun T. et B. = Masscia arotiia-

Salomo-Inseln 327- tica Becc. 59-

Salomolé, Handler., 285. Sasira Meijerei Ws. 378.

Salpeter 5-6. S. metallica Jac. 378.

Salz 206— 207. 5. placida Baly 252, 372.

Salzgehalt des Meeres 147. Sauna 216.

Salzquellen 228, 285, 288, 373. Sâuerlinge 69, 373-

Salzton 285. Saur 142.

Samajdka 282. Sanro 353-

Samarang [Seniarang] I. Sauraiiia Gjcllcrupii I-autbch. 314-
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Sauroinarptis gaudichaiid Quoy et Gaim. 102, 208,

228, 230, 311, 345.

Sauwé 189, 193.

Sauwéna 285.

Sawangan 426.

Sawâs Maridi 142.

Sawé 206, 256, 257, 265, 272.

Sawéer 262, 263, 264, 277.

Sawerè 208.

Sawija 228.

Scaevola Kociiigii Vahl. 137, 325.

S. novo-guinccnsis K. Schum. 313.

Scapanes australis Boisd. 98, 268, 345, 381.

Scelip/iron Bruynii Maindr. 381.

S. cristipes Kulcz. 379.

.S", lactuin Smith 210, 312.

Schaben 319, s. Pcriplaneta.

Schadel 345.

Schalstein 325.

Schamgefûhl 394.

Scheffer, G. A., 264, 267, 272.

Scheffer, R. H. C. C, 98, 132, 135, 164, 313.

Schellong, Otto., 120, 170.

Scheltema, N., 395.

Schepman, M. M., 428.

Schieferton 70, 104, 106, 107, 117, 121, 122, 125, 126,

142, 159, 247,260,261,264, 265,285,286, 287,343.

Schilde 217, 220.

Schiklkrôtenform der Dacher 98, 99, 321.

Schildkrôten-Insein 408.

Schildpatt 60, 64, 77, 134, 382, 383, 384, 393.

Schippers, M. H., 423.

Schlachtfest 283.

Schlacken, vulkanische., 405.

Schlammstrôme 21, 40 —41, 86.

Schlechter, R., 342, 390, 392.

Schleifen der Steinbeile 239.

Schlierenknôdel 354.

Schmeltz, J. D. E., 276, 305.

Schmetterlinge 144, 305, 440.

Schmiede 354—355-
Schmuggelhandel 80, 119.

Schnee, Paul., 207.

Schneegebirge 191.

„Schneegebirgsexpedition" [S\V-Neu-Guinea-Expedi-

tion] 370.

.Schneider, Karl., 21.

Schneider, O., 328.

Schnitzereien 234, 235.

Schoetensack, Otto., 233.

Scholastes ciiictus Guér. 294.

Schônfeldt, H. von., 130, 187, 241, 268, 312, 345,

378, 381.

Schot [ScotteJ, Apolloniu.s., 32, 41.

Schotter 264, 265, 267, 286, 342, 343, 361, 376.

Schouten, Wouter., 82.

Schoiiten-Inseln [Supiori und Wiak] 318— 324, 390.

Schroeder van der Kolk, J. L. C, 23, 83.

Schubert, R. J., 225.

Schulte im Hofe, A., 392.

Schulthei.ss, F. G., 394.
Schuitze Jena, Leonh., 191, 214, 217, 219, 225, 228,

307. 308, 310.

Schulz, Handler., tii.

Schumann, Karl., 191,

Schurtz, H., 394.

Scbwarz, J. G., 425.

Schwarzwasser 376, 377.

Schwefel 19, 21, 227, 228, 405, 407, 408, 409, 420,

421, 425.

Schwefelquelien 228.

Schwefelwasserstoff 373.

Schweine 19, 23, 76, 166, 167, 169, 226, 265, 283,

3i9> 330, 366, 411.

Schweinejagd 180, 283.

Sciara sp. 382.

Scitala propinqua Tapp. Can. '

194, 378.

Scolopendra subspiiiipes Leach 98, 145, 209, 294,

382.

32, 4ï-

191.

233-

Scotte, Apollonius.,

Scratchley, Mount.,

Scrub-ilches = Milben

Scyphiphora hydrophy/lacea Gaertn. 312, 313, 314
Scyiodes pallida Dolesch.

„Seabird", Schoner.,

Sebaeihe aeneipcunis W.s.

Sebekôr-Bai

Sëbema

Sebuku, Insel.,

Sechstroh-Flu.ss = Tami
Sedée, G. A.,

Sedidor

Seebeben 21, 22, 138-

Seerauber

131-

333.

209.

59. 78.

293-

43°-

218.

43-

371.

139. 440.

423-

379-

235.

Seiulus novae-giiincac Oudems.

Seisarâ (in der Landschaft Oriim)

Seisarâ (am Sentani-See) 197, 198, 200, 201, 205,

206, 437.

Sait = Said 18.

Sekà 155, 167, 170, 213—219, 221, 229, 230,

Sekanto, Flus.s.,

Sekanto, Landschaft.,

Sekanto, Volksstamm.,

Sekanto Bu

Sekanto di Mage
Sekâr

246, 247, 249.

244—252, 309, 317.

250—251-

250, 251.

250. 251.

55. 57, 58, 61, 64, 66.
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Sekâr-Bai

Sèki = Batjdn, Insel.,

Sekiamum
Sekri'i [Skru]

Sèla, Gunung.,

Selaginella sp.

5. IVallichii Spengl.

Sélé, Kap.,

Sélé-Strasse

Selenocosmia femoralis Kulcz.

Seleucides ignotus Forst.

Seligmann, C. G.,

Semboni= Glasperlen

Sembunen, Berg.,

Se?necarpiis magriifica K. Schimi.

Seminar

Semitische Physiognoniien

Semon, Richard.,

Senagoi

\
.55—57

117,

95,

131,

268,

156,

119-

30,

191,Senawoi

Senddm
Sendapat, Berg.,

Sendâsi 100,

Sendèri, Berg.,

Sensundi, Kap.,

Sentani-See 147, 155, 168, 171, 172—210, 211,

239, 240, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254,

305, 306, 317, 366, 434, 437.

Sentani-Sprache

Sepiaschulpen

Sepor

Sèra

Seran = Ceram
Serang= Ceram

Serang, Insel., = Tiibi Serang

„Serdang", Kreuzer., 306, 318, 328,

Serarowâi

Serebélnseln

Serebé Perôni

Serebé Sigi

Sericornis beccarii Salv.

.S', olivacea Salv.

Serière, G. de.,

Serire

Seriu

Sermovvâi

Seroijen, Wouter.,

Serpentin 30, 34, 158, 161, 169, 178, 179, 180

225, 241, 242, 243, 252. 296, 309.

Serpentinbreccie

Serpentinkonglomerat

Sesâ

Sesarma \Parasesarina\ lenzi de Man

198,

198,

264, 267, 272,

61.

31-

272.

54-

428.

123.

313-

388.

95-

229.

293-

234-

200.

322.

314-

29.

-121.

1 20.

192.

193-

282.

32-

lOI.

298.

322.

233,

302,

167

160

320

222

53

53

53

335
142

200

200

200

194

194

390

54
222

277

44

181,

149.

161.

286.

414.

Scsariiia \Sesarma\ cdwardsi de Man \ar. hrevipcs

de Man 441.

S. \Sesarmd\ cdtvardsi de Man var. crassissiina de

Man
S. \Scsai iiia\ iiiodesta de Man

j

S. \Sesar}na\ trapezoides de Man
I Sésinum — Sisano

;
Sesuviiim Portulacastruin L.

Set11)1 [Teufel]

Setan, Berg., [Lumu-Lumu]
Setan, Gunung.,

Setan, Kap.,

Setens, van., Unteroffizier.,

Shonkinit

Shortland-lnseln

Siabes

Siarî 98-

Sibela, Berg.,

i
Sibena

j

„Siboga"-Expedition

;

Sicyopteriis Ouwensi Max W'eber

Sidangoli

Sideroxyloii 137, 278. s. Eisenholz.

Sidogoro

Siébu

Sièp [Sijèp], Berg.,

Sigerâ 108

Sigiâu 272. 310

Sigiâu, Kap., 276

Sihel, Kap., i

Sikau = Siko

Siko [Sikau]

Sila

Siladen, Insel.,

Siluwâr

Silvanus lewisi Reitt.

6". iriangularis Reitt.

Sima [Simâr]

43S

439

438

222

312

159. 213, 243

20

1

2

1

2

403

259

327

Ï33, 135

101. 107, 127

31

116

40, 52, 54

243

5

355
loi, 127

Simâr

Simba

Simbârà

Simbârâ-Strasse

Siminé

Sindi

Sinâi Merah

Sinakob [Sor], Berg.,

Singapore

Singaporegewehre

Singaporekisten

Singré

„Sing Tjin", Dampfer

Siniwoi

Sinjé

84

84, 85

79

430

316

311

3"
365

356, 365

177

196. 197, 202, 204, 205, 206

195, 197, 202, 204

363, 374, 375

"4, 115, 123

116, 117, 123, 377

193

333, 335

387

398

284

305

277

242
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Siobbo [Ziobbo], Fort., 44
Sipurori, Insel., 142

Sipyloidea pseudosipyliis Br. 130

.9. sipylus Westw. 268

Sii=Tsir 275

Siri 302

Siiih-[Betel-JKaiien 434
„Sirius", Schoner., 383

Si'sano III, 222

Sisir 56

Si'siri 198, 205

Si'siri-Bucht 198, 199, 204

Sklaven-Onin = Onin di bawa 59, 65

Sklaverei 64—65, 77, 142, 206, 317, 333, 356, 365,

382, 383, 384—386, 403-

Slamat Gunung., i.

Slaniëtan 412.

Smeringopus eloiigatiis Vins. sp. 382.

Sjiiilax leucophylla Bl. 3x4.

Smith, J. J., 107, 129, 130, 140, 194, 210, 313, 314.

Smith, M. Staniforth., 120.

Smufui [Bon Simufui] = Bienenkoib, Berg., 95.

Snapan = Duf, Insel., 43, 94, 396.

Snelleman, Joh., 352.

Snellen, P. C. T., 305, 440.

Soa 327.

Sodamar 272.

.,Soerabaja"-Expedition 70, 77, 163, 166, 170, 218,

304, 318, 391-

Solanophila ariiensis Crotch. 378.

Solanum Melongena L. sp. 137.

6'. neinatosepaluin Miq. 129.

.S", verbascifoliuin L. sp. 312.

Solenopsis geminata F. subsp. rufa Jord. var. fusca

Emery 379.

Solfataren 405.

Son, J. van., 83.

Songn' 281, 283, 284.

Sonnerat, Pierre., 63.

Sonsol, Insel., 334.

Sor [Sinakob], Berg., 188, 193.

Sordébé 192.

Sorendidodari = Sornidori 322.'

Soritcs Martini Verb. 79, 175.

Sornido- = Sornidori-Strasse 322.

Sornidori-Strasse 322.

Sorofo 44, 49.

Soselisa, P. H., 28.

Sôsena, Insel., 182.

Sowâi dëwara 199.

Sowèk 322, 350.

Spaeth, F., 187, 195, 209, 294, 3x2, 345, 355, 378,

381.

Spanier

Spathoglottis plicaia Bl.

Speelman-Bai

Spcrinophora dubia Kulcz.

Speult, Herman van.,

Sphaeroceras godohense G. Boehm
Sphaeroceras cfr. submicrosioina Gottsche

Sphaeroderiua insiilare Jac.

Sphacroidina sp.

Sphex aurifrons Smith

S. umbrosus Christ.

„Spieringh", Schiff.,

Spilbergen, Joris van.,

Spilogaster annulata Stein (?)

5. significans Walk. (?)

Spiralornamentik

Spirillina sp.

Spiroclypctis orbitoideiis Douv.

..V. cfr. pleuroccntralis Carter

Spiriilociilimi sp.

Spirnla Pcronii Lam.

Spitulej, A. B.,

Sprachen

Spry, W. J. J.,

Sriboi

Sri tem é

Srombi

Stakete

St. Aignan, Insel., [Misima]

Stakman Bosse, K. A.,

Stalaktiten 29, 320, s. Tropfstein.

Staudinger, P.,

St. Davids- = Mapia-Inseln

Stegonotus modestus Schleg.

41, 44, 47

312

182

346

24

344

344

209

149, 22X, 326

230

379, 381

59

33

382

382

434

175

434

433

72, 79

235

ï33

167, 305, 377

304

205

298

X92

169, 173

327
' 305

239

332, 334

209, 381

Steinbeile 156, 157, 202, 233, 235, 239, 271, 273

Steinen, Karl von den., 394
Steinkohlen 139, s. Kohlen.

Stempelblasebalg 354
Stetiogyra juncea 311

S. ociona L. 4x4

Stephanoceras Daubenyi Germ. 344

S. Humphriesii crassicostata Qu. 344
Siephamis malayanus Camer. 381

Stephens- = Mios Korwar-Inseln 328

Sterna anacsthcta Scop. 31 x

Stethomela palliata Jac. 294

Stethotes intégra Jac. 194

„Stettin", Postdampfer., 318

Stichopogon albicapillus v. d. Wulp 3x2

Stilbutii splendidiim F. 381

Stiller Ozean 107, 153, 193, 307, 327, 332,357,434
Stiphodon Seiiioni M. Weber 344
Stizus papiiaiius Camer. 379
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St. Joseph-Fliiss

Stockdale, J. J.,

Storena Beaufortii Kulcz. 131, 209,

Stormer, J.,

Strandwâlle

Stratz, C. H.,

Striga sp.

Stromversperrungen

Stronoptcriiia iiniiiiaciilafa Kulcz.

Sturler, A. de.,

Stnrler, W. L. de.,

Sa

Suadja = Tuadja [Kap Caillié]

Sùdsee = Stiller Ozean

Sudwest-Neu-Guinea-Expedition

Stikiin-batii \Ai-tocarpns communis Forst.]

Sula, Kampong auf .Ternate.,

Sula-Inseln

Sula Takiimi di atas = Tâlaga Taliri

Sula Takumi di bawa = Tâlaga Takumi 85, 89, 91

406.

207.

5-

229, 379.

30, 35-

;io— 311.

394-

210.

229.

382.

392.

392-

222.

302.

370.

18.

90, 91.

9r, 258.

89— 90.

258, 259, 262,

Sulu-Inseln

Suma
Sumatra

Sumena
Sumur
Sunda-Inseln

Sungun

Sup

Supiori, Insel., 322—324,

Surabaja 2, 4, 7, 60, 335, 384,

Surat baftas [TJëlopatt]

Suringar, J. Valckenier.,

Suruaki, Insel.,

Sics papiiensis Less. 130, 31 1, s,

Sutji

Sutrea Chevrolati Guér.

•S", dimidiatipennis Jac.

S. punctipennis Ws.

S. Wallacei Baly

Suwa
Suwan = Suwa
„Swallow", Korvette.,

Swart, Jacob.,

Sygnathus hudi Blkr.

S. Retzii Blkr.

•S', spicifer Rupp.

Sy7na torotoro Lcss.

Synaptura villosa Max Weber
Syrphus striatus v. d. Wulp
Syrrhopodon

[
Eii-Syrrhopodoiî\

Schwaegr.

Syzygium anomalum Lautbch.

423-

264, 266, 267, 268.

392, 395-

III.

222.

392-

183.

222.

325, 328, 350, 390.

391, 414, 429, 431.

119.

313-

80.

auch Schweine.

5-6.

209.

381.

378.

378, 381.

79-

79-

332.

328.

299.

^344-

299.

208.

376.

130.

albovagiiiatns

313—314.

314-

Syzygium Branderhorstil Lautbch.

S. Gjellerupii Lautbch.

S. Lorentzianum Lautbch.

T.

314-

314.

314-

Tabak ^Nicotiana Tabacuiii L.] 156, 180, 183, 186,

294, 30I) 392-

Tabanus laetus de Meijere 241.

T. riibiventris Macc}. 241.

Tabaruasa 298.

Tabéri [Sabéri] = Sawerè ^ 208.

Tabcniaemoiiiana coroiiaria R. Br. 124.

T. longipedttnciilata K. Schum. 210.

T. nova-guineensis Scheff. 313.

Tabonkeré, Kap., 199.

Tabu [Foma/i] 74, 167.

Tabu, Dorf in Nimburan., 285.

Tabu, Volksstamm.,

Taburu = Tawuru

Tadiombé, Insel.,

Tae = Thaë

Taenaris bioculatus pallida Fruhst.

7\ catops larctta Fruhst. 210, 229

381—382.

T. dimona kapaura Fruhst.

T. gorgo Ksch.

T. oiiolaiis sckarensis Stdgr.

T. staudiiigeri Honr. 210, 218

Taeniophyllum filiforme J. J. S.

Taenioptera eclipsis Ost. Sack.

Taféni

Tafuré, Insel.,

Tair = Thaë '

Tajâjà

Takofi [Moti]

Takumi, Kampong.,

Takumi See = Tëlaga Takumi
Talangami

Taïaut Inseln

Talawaan

Talegallus jobioisis longicattdus A. B. Meyer 228, 311

Talisse, Insel., 424

Taloa

Tamar
Tamaruwar
Tamboro, Fluss., 19

Tameri 59

Tami, Fluss., 183, 205, 212, 214, 217, 218, 219,220,

223, 224, 228, 229, 230, 232, 244, 309, 310.

Tamom, Insel., 142.

Tampat Hitam = Batu .'\ngus Baru 421.

Tamrau [Dicéras], Berg., 95.

264.

361.

181.

218.

210, 229.

299. 312, 345>

210, 229

312

299

229, 299, 345

313

210

240

415

219

29s

40

90, 91

89, 40S

43

322

427

397

222, 260, 261, 287

260
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Tamul 207. Tegal I.

'^l'amumé 190. Tegenbosch, Unteroffizi'er., 55-

Tanah Meiah, Korano von., 296. Tejau 316.

Tanah Merah, Laiidschaft., 296. Tëlaga, Kampong., 90.

Tanah Merah-Bai 147, 198, 205, 21 2, 2 46, 295— Télaga Radja 20.

299, 311. Tëlaga Takumi 85, s. Sula Takumi.

Tanah Tenglam = Sula Takumi di atas 90. Telaga Takumi [Sula Takumi di bawa] 85, 89, 408.

Tandifùitâu 273- Tëlaga Taliri [Sula Takumi di atas] 89-—90, 408.

Tandjong Priok 431- Telebasis sp. 294, 382.

Tandjung Bastion 43- Tcllervo zoilus medusia Hbn. 210.

Tandjung Latu 408. Tempel, s. Darma, Karawari, Rum Sëram.

Tandu Pedasu — Fandu Tandasu 323- Temperaturbeobachtungen 307-

TanfaUia 316. Tendeloo, H. J., 425.

Tanfar 214. Tendila, Insel., 424.

Tangdm 281, 289, 290. Teneriffa, Pik von.. 411.

Tangerân 282, 288. Tengâm 277, 281.

Tankajau 235- Tephrosia ino//is Val. 312.

Tanypremna ouiissiticrvis de Meijere 346. Terèbi, Kap., 199.

Tanypus signifer de Meijere 2x0, 312. Tercdo sp. 258.

Tanysiptera dca tiiexeri Salv. ? 268. Terias candida pnella Boisd. 210.

Taiiytarsus sp. 312, 379- Terkan 442.

Tanz \dansa\ 166, 271, 272, 317. Terlokko = Toloko, Fort., 41.

Tapokik 33i> 337- Tenninalia sp. 129.

Tapura 40. T. Ccitappa L. 89.

Ta rak 79- Ternate 9, 23, 34, 35, 37—49, 60, 61. 65 80, 85—
Tarang 336. 91, 92, 98, 134, 135, 150, 157, 160, 203, 253,

Tarawdi 222. 262, 272, 351, 365, 369, 382, 383, 384, 385, 386,

Tarenaté = Ternate 37- 389, 390, 391. 397—415, 424- 442.

Tarfi'a 190, 212, 245, 246, 253, 273

—

276, 283, Ternate, Karte von.. 404.

289, 294. Ternate, Pik von., 37, 40, \\, 47, 49, 85

—

89. 403—
Tarfia, Korano von., 281, 282, 283, 294. 412, 4i5> 442.

Tarfier 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278 279> 281, Tërobi 235> 240.

285, 288, 289, 294. Terrassenbildungen 219, 247, 320.

Tarîbu 371- Terry, Henry., 333. 334-

Taritânsu [Arâi] 275- Tertiârformation 52, 98, 125, 204, 428, s. auch Eozân,

Tarquiniiis paradoxiis Kuwert 345- Miozân, Neogen, Oligozcin, Pliozan.

Tarunggari 208. Terwé 222.

Tarwar 302. Teiragnatha gracilis Stol. sp. 209, 382.

Taschen (Umhângetaschen) 156. T. lancijiatis Kulcz. 209.

Tasman, Abel Jansz., 317. 328. T. )iiandibulata Walck. 209, 229, 379.

Tauben 326, s. auch Kronentauben. T. inicrura Kulcz. 209.

Taubstumme 251- T. modica Kulcz. 209.

Tâwa 374- T. papuana Kulcz. 379-

Tawali (Klein-Tawali), Insel., 433- T. puella Thor. 209.

Tawarin, Fluss., 96, 253, 254, 256

—

268, 272, 281, T. rubiventris Dolesch. 209, 379-

287. Teufel, s. Setan.

Tawéri 368, 370- Teufelsvertreibung 159-

Taweton 281, 288, 289, 291. Teuta7ia subanniilata Kulcz. 382.

Tawina 293- Tcxtiilaria sp. 68, 79, 80, 175, 183, 247, 275' 433-

Tawua 422. Teysmann, J. E., 16, 20, 21, 26, 31, 36, 45, 98, 132,

Tawuru [Taburu] 366, 376. i35> 164, 232, 278, 304, 313, 318, 350, 410.

Teala 16. Thaë 216, 217, 218, 223.

Technomyi)iiex albipes F. Sm. 195- TJuxlassina anoniala Herbst. sp. 439-
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439-

332-

i88.

Thalassina anoimila var. graciUs Dana
..Thanies", Kriegsschiff.,

Tharralca maculata Kulcz.

Thecosmilia sp. 343.
Thcûbroina Cacao L. 28.

Therapon jarbua Forsk. sp. 216, 243.

Thcrates labiatus Fabr. 130,228,241,317.345,355,381.
Theridium camurum E. Sim. \\2.

T. iniiiidulum L. Koch
T. polygrammum Kiilcii.

To Ala

Toamoda 43:

Thomas, Theophiles.,

Thorasitcs{}) anepsius Kulcz.

Thorn, William.,

Three Sisters = Arimoa-Inseln

Thùringen

Thwaitesia sciiiiillans Kulcz.

Thysonotis apollonius Fldr.

T. caclitis Fldr.

Ti, Fluss., — Ja Ti

Tiarnum

Tiau, Kap.,

355-

209.

423.

209.

42, 402.

317.

99.

131-

210, 229, 299, 346.

218.

221, 438.

155-

2 I 9.

Tidore 45, 51, 65, 317, 333, 336, 378, 383, 388,

389. 396, 397, 438.

Tidore, Pile von., 37, 38, 46—47, 397, 408.

Tiele, P. A., 13, 15, 18, 24, 41, 91.

Tihika 112.

Tiliqua gigas Schneider 345.
Timagar 124.

Timbâu '

282.

Timberé 190, 193.

Timbona 61.

Timenâ 182—187, 205.

Tinioniiis \PoIyphragmon'\ sp. 90.

T. subsessilis Val. 312, 3t3.

Timor, Insel., 6.

Timorodja 184.

Tinanwa 316.

Tinea imbricata 437— 438.

Tira 108.

Tiroâi 222.

Tischwarka 115.

Tiséra, Jacobus Petrus., 10.

Titaneisenerz 46.

Tjambe = Jambué 214.

Tjân 168, 169.

Tjari, Kap., 220.

Tjarifo 240.

Tjaru 220.

Tjelopan (Baumwollenzeuge) 119.

Tjerimai, Gunung., i.

Tjeweri, Kap., 149.

Tjintjan-Bai 298.

Toadja 243.

302, 309, 331-

156—157

43

43

40

1 1

2

35

311

109

108, 109

40, 405

-42, 86, 407, 408

40

42

89

39

35

298

35—36

Tobadi 154, 155, 156, 157, 162, 163, 167, 168, 169,

170, 171, 193, 206, 243, 245
Tobadi, Korano von.,

Toboko Besar [Gross-Toboko]

Toboko Ketjil [Klein-Toboko]

;
Toboléo

Tobosi

Tobungku [Bungku]

j

Todopsis cyanocephaliis Quoy et Gaim
Tohota

Toko
Toloko, Brangka.,

Toloko, Fort., 39, 41-

Toloko, Kampong.,

Toloko, Landschaft.,

Tomaâdu [Tëlaga Takumi]

Tomagola

Tombe, Ch., F.,

Tombuku = Tobungku
Tomong Tomâ
Tomori [Mori]

Ton II, 12, 18, 21, 70, 113, 134, 143, 169, 170,

184, 185, 186, 187, 202, 205, 225, 246, 247, 259,

260, 261, 264, 265, 266, 267, 278, 284, 285, 286,

287, 289, 290, 309, 342, 343, 361, 366, 372, 426,

427, 428, s. auch Laterit, Salzton, Schieferton,

Tôpferton.

Tondano-[Menado-] Fluss 429

Tonggole Besar [Gross-Tonggole] 43

Tonkoko, Gunung., 417, 421, 422

Tonnieren 246

Tonningen, D. \V. Rost van., 6

Tonschiefer 97, 99, 100, 101, 103, io6, 117, 124

125, 126, 127, 128, 132, 140, 142, 262, 341, 342,

343, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 366, 372,

373, 375-

Toorn, J. J. W. H. van der.,

Tôpfe 143, 156, 21 r, 303,

Tôpferton 143, 170,

Toppershoedje, Insel.,

Torare-Bai 236, 238,

Torare-Fluss 238, 240,

Torf

Torfmoore, s. Moore.

Torres, Luis Vaez de., 32

Torres-Strasse 32,

Tosari

Toteninseln

Toxotes chatarcus Ham. Buch. sp.

Trâger, s. Kulis.

Tragerlasten

383.

202.

5f-

301.

302.

270.

32, 77-

32, III.

43r-

143, 158.

372.
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Tramang
Trambuâi, Bach.,

Trambuâi, See.,

'rransilvanus, Maximilianiis.,

Treibholz

Ireina aspera Bl.

l'ribolonotus gracilis de Rooy

T. novae-giiineae Schleg.

Tribut

297

281, 290

289, 290—292

433

319

312

228

130, 345

383

Triehoglosslis cyanograminiis Wagl. 136, 229—230,

252, 3"-
Trichokpis grandis Lap. 294.

Trichosteleuin Boschii Dz. et Mol. sp. 314.

Tricondyla aptera Oliv. 135, 187, 194, 209, 230, 241,

252. 3", 345> 381.

Tridacna sp. 11, 183, 184, 186, 415.

Trigona cinctà Alocsary 187, 195, 210,229,268,294.

T. flaviventris Friese 195.

T. genalis Friese 130.

T. keycnsis Friese 187, 294.

T. laeviceps Sm. 130, 210, 346.

T. laeviceps var. clypcaris Friese 130, 346.

T. planiformis Sm. 130, 268, 294, 361, 379, 381.

Trigoniulus atidropygns Att. 230, 382.

T. harpagiis Attems 218.

Triloculiiia sp. 79.

Tring 38, 305, 335.

Tringoides hypoleucus L. 311.

Tripang 60, 64, 76, 77, 134, 322, 383» 384, 387, 393.

„Triton", Korvette., 410.

Triton-Bai 72—73, 77.

„Triton"-Expedition 60, 63, 120, 232.

TrobriandTnsel 327.

Trocliomorpha tcrnàtaiiuiii Le Guillou 414.

Trochonaninà adiilta Bavay 209.

Trochusschalen 76.

Troi, Berg., 125.

Troi, Pluss., 108, 125, 126.

Trommeln 165, r66, 272.

„Tromp", Kreiizer., 305.

Tropfstein 57, 74, 176, s. auch Kalksinter, Stalaktiten.

Tropidia sp. 194.

Tropidonotus doriac Blgr. 252.

T. mairy Gray 209, 252, 311, 378, 381.

Tnincatulinn rosirata Br. 76.

Truthahn 253.

Tschare 205.

Tschemti, See., 208.

Tschirch, A., 31, 393.

Tsir [Sir] 275.

Tuadja [Caillié], Kap., 147, 234, 242, 302, 303, 304,

309-

Texel 327.

Nova Guinea. IV. Reisebekicht.

Tudma 416, s. auch Duwa Sudara.

Tuâna n^.
Tuba [Dcrris clliptica Benth.] 266, 298, 344, 376.

Tubâsim 112.

Tubi Serang, Insel., 53.

Tubud 242.

Tubuldi 51.

Tuburuâsa, Insel., 63, 67, 78.

Tucker, Edward., 44, 402.

Tuff 23, 45, 46, 47, 49, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 182,

183, 197, X98, 202, 252, 275, 276, 292, 293, 317,

416, 426, 427, 428, s. auch Andesi'ttufif, Basalt-

tuff, Bimssteintuff.

Tiiftsandstein 428
Tugarora 87
Tugeri= Marinde Anim 54
Tuguan [Noordwachter], Insel., 430
Tuhnim 122

Tuka Buru 176

Tukan Kumudi, Insel., 430
Tum 121

Tumpah, Berg., 427
Tumu 113

Tuna fWawaniJ, Berg., 13, 21—23
Tuna, Fluss., 19

Tupedo 95
Tupir, Insel., 57

Turmalin 97, 137

„Tutuila", Schoner., 333
Tylorida striaia Thor. sp. 98

Typhlops multilitieatus Schleg. 378

Tyroglyphiis dimidiatiis Herm. sp. 379,

u.

Uai 263.

Ûberfâlle 77, 206, 217, 224, 246, 319, 356, 365, 371,

380.

Ûherschvvemmungen 109, 114, 116, 281.

Ubi \Ipoinca Baiatas Poir] no, 214.

Ubi kaju \_A^anihoi utilissiina Pohl] 121, 122.

Uca annulipes Latr. sp. 434'

Ugwadari 275

= Karawari 164.

Uhlenbeck, O. A., 35, 36.

Uipâ 367-

Uliasser, Inselgruppe., 26.

Uljée, G. L., 415. 416, 425, 426.

Uloborus undulatus Thor. var. pallidior Kulcz. 135,

346.

Umar, Hadji., 382.

Umar, Hândler., 99, loi, 104, 107, 108, 109, 112,

114, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125.

62
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l'mar 61.

Umâr-Bai 136—-138.
Umâr-[Wondiwoi-]Gebirge 136.

l'mari 371-

Umboi [Rook-Insel] 182.

Una 159-

Unâi 157. 222, 303-

Unaki = Oinâke 222.

l'ngu 290.

l nio sp. 189.

i'. Bcanforii Bavay 181, 209.

Unterkunftshùtten 104—-105.
Uralitgabbro 262.

Urama 367, 368- 370, 371-

Uraria hxgopoides Burm. sp. 2 10.

Urat, Insel., 66.

Uratan 272.

Urembo-Bucht 323-

Urena Bliimei Hassk. 129.

Urib — Fontali \Tahu'\ 167.

Uii-mèsèng 10.

Urowâi, Korano., 183.

Urubaté 343-

Urumanga 371-

Urumbâr 324-

Userauré, Berg., 161, 162.

Usman, Hândler., •?i6.

Usman, Jâger., 250.

Usman, Prinz von Batjân.,

Usum Batu = Ngusum Batu 36.

Usum Dau = Insa Ondau 36.

Utanata 60.

L 'fusa» 93-

Utuwâi 343> 344-

V.

Vaccinium sp. 404, 411.

V. cyclopense J. J- S. 194.

V. papiianiiiu J. J. S. 194.

Valckenaer, Paulus Jacob., 86, 402.

Valentijn, François., 4, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 30,

33, 41, 44, 62, 82, 377, 406, 407, 415.

Valentini, M. B., 59.

Valeton, J. J. P., 384.

Valeton, Th., 128, 129, 130, 137, 157, 187, 191, 194,

210, 312, 313, 314, 436.

Valisneria gigatitea Graebn. 177.

Vallentin., W., 160.

Van den Bosch [Kafura], Kap., 58—59.

Van Gelder-FUiss 146.

„Van Goens", Postdampfer., 85, 96, 148, 203, 211.

212, 254, 341.

314

43
I, 7, 8

85

13

208, 268, 311, 345

208, 311, 345

208, 378, 380

51. 377

438, 439

193

30, 410

120

378

Vani/la ramosa J. J. S.

Vanille

„Van Imhoff", Postdampfer.,

„Van Riebeck", Postdampfer.,

Van Verre, Kastell.,

Varanus indiens Daud.

V. prasinus Schleg.

V. salvadorii Peters et Doria

Varkevisser, J. H.,

Varuna littcrata Fabr. sp.

Vastenon, Leutn. z. See.,

Velde, C. W. M. van de.,

Velthiiijzen, H.,

Vcrania lineaia Muls. Crotch.

Verbeek, R. D. M., 4, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21

23, 28, 29, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 85, 86, 94

97, 134, 396, 410.

Verbrande Hoek = Batu Angus 86, 87, 407

Verhuell, Q. M. R., 5, 15, 47, 48, 87, 407—408

Verkieselung 54
Vcrnonia arborca Ham. Buch. 314
Verrâter-[Padaido-[Inseln 319—320

Versteeg, W. F., 97
Verster, J. F. L. de Balbian., [Bintang Djaoeh] 28

Vervloet, Pieter Willem., 33, 34,

Vespa cincta F. Rasse affinis F. . 381

„Vesuvius", Kriegsschifif., 36, 70

Veth, P. J,, 36, 97, 120, 349, 350, 386, 425

Victoria, Fort., 10, 27—28, 84

Vidua, Graf Carlo.,

Vierkandt, A.,

Vigna lutea Sw. sp.

Vincent, A. B. van der Parra Breton

Viscuni orientale Willd.

Visscher-Eiland

Vitex CofassHs Reinw.

V. HoUriingii Warbg.

Vivenzio, Giovanni.,

Vlaanderen, C. L.,

Vogelbalge 64, 99, 119, 129, 143, 272, 387, 390. s

auch Paradiesvôgel.

S

64

313

423

314

94

313

313

90

170

Vogeljagd

Vonck, Cornelis.,

Voorhoeve, A.,

Vorderman, A. G.,

Vormann, Franz.,

Vrâz, St.,

Vriese, W. H. de..

186, 327, 378. 387

328

385

62, 93

120, 207

98, 208, 353, 387

410

Vulkane 19, 20, 21, 22, 36—37, 47, 51, 83, 86, 87,

88, 97, 200, 373, 396—397» 403, 404—412, 415,

416, 422, 428, 429, 430.

Vuna Pope 386.
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W.
Waal, J. F. J. de.,

Wa Âbu
Waarkesan = Wârperâk

Waarpra= Wârperâk

Waba [Nafri]

^\^achs

Wachteln S^Coturnix sp.]

VVadjiwdi

Wadjoi, Insel,,

Wageriganak, Insel.,

146.

357-

132.

132.

155, 158—160, 168.

383-

173-

277.

142.

329-

Wagani 346, 359—361, 372, 374, 376.

Wahnes, C, 207.

Waiès 272.

Waigama, Insel., 62.

Waigéu, Insel., 62, 94.

Wai Hulun 19, 21.

Wai Kahuli i3-

Waikala 72-

Wai Lela 12.

Wai Loi 14, 16, 20, 23.

Wai Lulu 19-

Waipudâpa 275.

Wai Rilan 19-

Wairô, Insel., i77-

Wairor 61.

Wai Serùn 260, 267.

Wai Tamboro 19-

Waitemnoniu 74-

Waitjëruk-Bai 161, 168—169, 170, 309' 3"-

Wai Tjiri 235, 241, 439.

Wai Tomo i3-

Wai Tuna 19-

Wai Wanii 19, 20.

Wai Wolon 13-

Wakaf [Kaf] 410, 442.

Wakal 13-

Wakama 362, 376.

Waka Wâi 260.

Wakdo 222.

Wakobi 137.

Wakrap = Wârperâk 132,

Walckenaer-Bai 147, 205, 206, 254, 255.

Waldmilben [Buschmucker] 326, 357, s. Milben.

Walfisch 68.

Wallace, Alfred Russel., 36, 93, 120, 232, 349, 350,

386, 387, 392, 422, 425, 426.

Wallace-Bai 422.

\Vanaga 76.

Wanapa 127.

Wandamèn 61, 136, 140, 341, 391, 392.

Wandamèn-Bai 321, 341, 343, 393.

Wandokwei
Wangagé
Wanginia

Wangurer-Kaweruan

Wanii, Fluss., [Wai WaniiJ

Wanimo [Jumréj

Wanner, J.,

Wapopi, Insel.,

Wapp, David.,

Wappen
Wappenpfahl

Wâr
Waradape

Warbu = Warupu (?)

Warburg, Otto.,

Warbusi

Warbusi-Bai

Warèsa

Wargu, See.,

Wari

Waria [Hercules-Fluss]

Wariangi

Waringi

Warisdu

Warimo [Aro]

War Manuèn
Warmasûi

Warnâan
Warombi
Warongiam
Waropèn

Wârperâk

Wâr Popa

Warpu = Warupu
Warsambô
Waru, Dolmetsch., 157, 170, 179, 180, 190,200,208,

213, 222, 245, 303.

Warubu = Wargu, See., 244.

Warupu 222, 223.

„Warwick", Kompanieschiff., 332.

Warvvijck, Wijbrant van., 13.

Wasanémbo 73.

Wasian, Fluss., 96, 99, loi, 117, 121— 122.

Wasian, Kampong., 427.

Wasiautâu 293.

Wasserfàlle 29, 67, 95, 134, 169, 188, 190, 293.

Wasserhiihner 363.

Wasserscheiden 107, 357.

Wati 361, 376.

Watibuwâr 316.

Watorawé 371.

Watukarbâu 77.

Wa Udu 366, 368, 370, 372.

132.

240.

362.

426.

19, 20.

222.

51, 52.

142.

4-

414-

f 66— 167.

135-

279.

222, 223.

63, 64, 393.

61.

98, 99, 100.

79-

248.

320.

342, 390-

142.

341-

179.

217, 222.

134-

273, 274.

212.

345-

282.

60, 142, 365.

132.

140.

222.

116, 131.
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Wa Uma 361.

W'aiimèn 296.

\\'aumèras 368.

Wawani [Tuna], Berg., 9, 13, 16, 18, 19, 20, 2 1--23.

Wawani (s. str.), Berg., 18.

Wawani, Dorf., 16, 18, 19.

Wé-Fluss= Ja Wé 222.

Weber, Max., 40, 52, 102, 130, 177, 187, 204, 209,

213, 216, 228, 230, 243, 252, 268, 291, 293, 299,

311, 344, 345, 372, 376, 378.

Weber-van Bosse, A., 3> 177, 219.

Webster, H. Cayley., 371-

IVeiielia glahrata Boerl. 137.

W. scabriuscula DC. 314-

W. sfiilant/ioidcs F. v. Mueller 194.

Weel, K. M. van., 51, 127, 131, 253, 255, 267, 268,

269, 295, 315, 316, 325, 326, 377, 424.

Weele, H. W. van der., 98, 130, 137, i95> 210, 294,

312, 324, 355, 378, 382.

Wegerecht i79> 206.

Weia 250.

Weise, J., 98, 102, 130, 137, 194, 209, 218, 223,

228, 230, 241, 252, 294, 312, 324, 345, 355, 378,

381.

Weitzel, A. W. P., 35-

Wendèsi 140—142, 34°, 341—345, 346, 352, 385-

Wmdlandia paniculata P. DC. 194, 314-

Werap 277.

Werimaki, Kap., 241, 242.

Werner, E., 233-

Werot, Berg., 427.

Wesel-Eiland= Adi 77-

Wespen 227, s. auch Vespa.

Wewène 416, s. auch Duwa Sudara.

AVeyland, Jacob., 62, 132, 134, 328, 346, 357, 377,

382.

Wiak [Biak], Insel., 320—322, 390-

Wiantemé 297.

Wichmann, A., 9, 16, 19, 21, 22, 63, 65, 74, 77, 80,

200, 309, 327, 332, 383, 421, 435.

Wichura, Max., 6.

Wiele, Stalpaert van der., 58.

Wiéntâu 293-

Wiggers, Enoch Chr., 317, 318.

Wikuma 361.

Wilken, G. A., 352.

Willemoes-Suhm, R. von., 233, 304-

Willemstad [Takumi], Fort., 91.

Williams, Robert., 332.

WiUinck, J. P. M., 317, 328.

Windesi [Windessi] = Wendèsi.

Winde 310.

Windhouwer, E. G. 306.

Winkelhaaks-Huk = Mani'burii, Kap.,

\Vintûu 273-

Wirât 207.

Witsen, Nicolaas., 59, 407.

Wivvi-Gebirge 343-

WoeikofF, A., 207.

Woelders, \^ . H., 97, 385, 39°-

Wokapalme \LivistO)ia rofiittdifolia Mart.] 278, 279-

i).J.t>.

Wolfsklippe 403-

Wondiwoi-[Umâr-]Gebirge I x6. 341, 346.

Wopsi 323-

AV'ongono 359, 361.

Wororâmi [Jago] 358, 377.

Worowi III.

Wôrterverzeichnisse J i ^ 337--339-
Worumbuso 375-

Wos 61.

Wunden 129, 277.

JViesi= Damniarabaume 390-

Wutung [Oinake] 222.

X.

X(iHt/iostc//io?i pcipuciHus Ltlutbch. 194.

312.

Xenidia xyris Ws. 130.

Xcnocerus îacrymans Troms. 130.

Ximcnia americana L. 312.

Xoula= Sula, Kampong., 91.

Xulla l^aconiy = Sula-Takumi 90.

Xvlocopci cofubincita Rits. 195-

j\,yWpoUCilo tilj'liC IflUo J?a.Ul. 31 1~-312, 381.

Cll^ lilfK Upit f Uis X^dlllll. 381.

x\.yi-u i f i f cj 'J f ce t-^t-uù tio xjKj M.\j ^ 1. 194, 219, 311-

XvIotf'HpCS gîdcON L. 145-

Y.

Yoiim algina vestina Friihst. 210, 299.

„Ysabel", Danipfer., 328.

„Ysabel", Kutter., 75-

Ysabel-Riff 324, 328.

z.

Zang, Richard., 130, 194, 230, 268, 294, 345, 378,

381.

Zauberhôlzchen ' [a/maz/fi] 321.

Zea Mays L. = Mais 129.

„Zeemeeuw", Regierungsdampfer., 3 8, 49, 50--51,

55, 56, 65, 80, 82, 84, 85, 92, 94, 96, 97 , 98,

102, 103, 116, 124, 126, 128, 133, 137, 139, 140,
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142, 146, 148, 149) iSo> iS7> 211, 243, 253, 254,

256, 260, 267, 269, 272, 273, 276, 292, 293, 295,

297, 299, 302, 303, 305, 315, 316, 318, 323, 325,

326, 332, 335) 336, 340, 341, 345» 346, 355) 35^,

365, 369, 379) 381, 396—397, 412, 414,416,417,

424, 429, 431.

„Zélée", Korvette., 409.

Zemioscs setosns Schônf. 378.

Zeolithe 177.

Zinimetsaure 228.

Ziobbo [Siobbo], Fort., 44.

Zirkon 230.

y.izcra gaika Trim. 312.

Zooenas IVestermani Schleg. 164.

Zosierops mysoriensis A. B. Meyer 324.

'/.. 7iovacgJiineae Salv. 194.

Zuckerhut = Kukusan Besar 30.

Zuckerrohr [Sacc/iariun officijiarum L.] 172, 358,

377-

„Zwaluw", Regierungsdampfer., 322, 323.

Zwangskultur 25— 26.

Zwerge 275.

Zyxomma obtusnm Albarda 382.

Z. petiolafnm Rambur 294.

Se

BERICHTIGUNGEN ZUM REGISTER.

te 448, Sp. 2, Z. 2 V. u. 318 statt 317.

450, „ I, „ 8 V. u. C sodaliciics statt C. sodalicics

454, „ 2, „ 12 V. o. E. wcstermani statt E. locstcrmanni.

465, „ 2, „ 18 V. o. P/ia/acrocprax siikirostris Brandt statt PJi. carbo.

467, „ 2, „ 22 V. u. Lidth de Jeude statt Lith de Jeude.

468, „ 2, ,,25 V. u. Macrobrachiuiii statt Macrobranchinvi.

476, „ I, .. 14 u. 15 V. o. Macrobrachiiim statt Machrobranchitim.

479, „ 2, zwischen Z. 23 und 24 einzufûgen : PtycliognatJuis dciiiaiii Roux 439.
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