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Vorbemerkung.
Zweiundzwanzig Jahre verstrichen, bevor das im Jahre 19 loin Ponape gesammelte

Material der Offentlichkeit vorgelegt wird. Vom 22. Marz bis zurn 2 I. September
arbeitete ich auf der Insel. Die Zeit war den Studien nicht gunstig. Der Aufstand, der
im Oktober 19 10 zum Ausbruch kam, bereitete sich vor. Oftmals hatte ich mit dem
passiven Widerstand der Eingeborenen zu karnpfen, zum andern war vieles wirklich
vergessen. Die einheimische Kultur war durch europaische und amerikanische Ein
flusse zersetzt und befand sich in rascher Aurlosung. Manches der stoftlichen Kultur
war vollig verschwunden, damit die Technik ihrer Herstellung; nicht anders war es
urn die geistige Kultur bestellt, aus der sich nur einige Bruchstiicke retten liefsen. Der
Zufall kam zuweilen zu Hilfe, Ein Ganzes zusamrnenzusetzen ist nicht gelungen. Da

fiir ge1ang es nahezu luckenlos nachzuweisen, wie cine hochstehende, lebenstrotzende
Kultur in wenigen Jahren durch fremde Einflusse, nicht zuletzt durch eine verkehrt ge
leitete, selbstsuchtige Mission, wie den American Board of Commissioners for Foreign
Missions in Boston, zugrunde gerichtet wurde, wie Iiebenswurdige Eingeborene zu
listigen, verschlagenen, eigenniitzigen umgebildet; wie durch vorhergehende falsche
Behandlung die Lebenswurze1n der eigenen Kultur zerstort wurde und die neue, auf
unangebrachten Wegen herangeflihrte Zivilisation ungenieGbare F riichte zeitigte. Das
Gift der Boston-Mission hat sich allzu lange eingefressen und ausgewirkt, urn durch
die ehrliche, uneigennutzige Arbeit der evange1ischen Liebenzeller- und der katholi

schen Kapuziner-Mission unschadlich gemacht zu werden.
Wie das altePonape beschaffen war, hat derirische MatroseO'CoNNELL trefflich der

Nachwelt erhalten. Ware dies Buchlein mir J 9 I 0 bereits auf Ponape zuganglich ge
wesen, vielleicht ware damals noch manches in Erfahrung gebracht worden, was heute
unwiederbringlich verloren ist. Denn 1910 lebten noch etliche hochbetagte Eingebo
rene, wie z, B. der Saulik en Auak, die zweifelsohne noch Erinncrungen an O'CONNELL
gehabt haben. Deutet O'CONNELL an, daf vor ihm die Eingeborenen mit Weifsen in

Beriihrung gekommen sind (s. S. 9,43,45,46),so erfuhr ich kurzlich aus dem Buche
LoUIS BECKE'S: Wild Life in Southern Seas. London 1897 S. 309 ff. die Bestatigung :

<!Etliche dieser nun verstorbenen Handler lebten auf groGem Fufse. Irn allgemeinen
waren sie schlau genug, eine Frau hoherer gesellschaftlicher Kaste zu heiraten, wo
durch ihre eigene Stellung und Einfluf auf die Eingeborenen unbedingt verbessert
wurde. Dies war besonders in der Pionierzeit der Karolinen und Marshall-Inseln der

Fall, wo zwei, drei Weifse an Macht und Einflufs es mit den hochsten Hauptlingen des
Landes aufnahmen. 1820 unterhielt auf Ponape ein so1cher Mann eine Streitmacht
von mehreren hundert Kriegern, die sarntlich mit Gewehren und Entermessern aus
geriistet waren. Urspriinglich war er Kapitan eines Handels- und Walfangerschiffes

Pac.
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gewesen, das im gehcimen auch Kaperei betrieb. Als englische und hollandische

Kriegsschiffc ihn aus dem malaiischen Archipel vertrieben, segelte er nach Osten, urn

sein Heil gegen die Spanier in Peru zu erproben. Da verlor er sein Schiff in den "Vest

karolinen. Zwanzig Leute seiner Mannschaft von dreiGig Kopfen kehrten in einern

kleinen Schuner, den sie aus dern Wrack geballt hatten, nach China zuruck ; er se1bst

nahm mit dem Rest clas Angcbot des Obcrhauptlings von Jokasch an, auf der Insel

zu bleibcn uncT ihrn bei seinen KriegszUgen zu helfen. Wie die Uberlebenden aus dcrn
Massaker des englischen Kaperschiffes ) Port au Prince- den kriegslustigen Haupt

ling Finau unterstiitzten, 11m sich die ganze Tonga-Gruppe zu unterwerfen, so gingen

die elf Abcnteurer mit Eifer daran, in einem hal ben Jahr drei Gaue von Ponape ZlI

unterwerfen und dern Hauptling zu unterstellen, c1er sich ihren Beistand gesichert

hatte.

Wie es nicht anders zu erwarten war, starben die meisten nach kurzer Zeit cines

gewaltsamcn Tocles. Zwci oder drci gelang es wie ihrern Anfuhrer, wcnn schon in

in geringercm AusmaGe, reich und machtig ZlI werden und von dem gesegneten Lande

zu leben. Ihre Namen sind nieht bckannt; aber ihre Taten sind bis heute nieht aus

dem Gedachtnis der Wcstkaroliner gestrichen. Der Anfuhrer heiratete die Witwe cines

Hauptlings eines unterworfenen Gaues: er wahlte sich Sud-Ponape als Residenz und

lebte dort herrlich und in Frcuden. Er lie(\ sich stets von einer Leibwache begleiten,

die er in straffer rnilitarischer Zucht hiclt. Von clen Bewohnern cler unterworfenen Gaue

erhob er einen kleinen Tribut an Schilclpatt und Kokosol: zugleich kaufte cr die Er

zeugnisse auf und fuhrte sic nach China aus. Er ging auf einem kleinen Fahrzeug, clas

er sich imJokasch-Hafen erbaut hatte, auf einer Reise unter unci wurcle von einer grofsen

Zahl hellfarbener Nachkommen betrauert.r )

BECKE ist ein zu gut unterrichteter Mann, als daf diese Erzahlung nicht wahr sein

sollte. Wenn man auf Ponape oder auf den anderen Inseln auch nichts davon erfuhr.

O'CONNELL berichtet eben falls nichts von diesen W eifsen. So scheint diese erste Periode

der WeiGen auf Po nape vor r826 gelegen zu haben.

Wie ein Zufall mir diese Nachricht in clie Hande spielte, gelang es systematischem

Suchen nach verborgencr Literatur, in den zwanzig Jahren, in denen die Nieclerschrift

der Monographic crfolgte, manche wichtige Nachricht an den Tag ZlI geben, die be

reits vergessen oder schwer zuganglich war. Die Aufzeichnungen c1er Boston-Missionare

DOANE und STl:RGES, die Wichtiges enthalten milssen, sind leider verschollen ; wenigstens

waren sie nicht erhaltlich ; ein Teil scheint in dem Buchlein -Micronesia s der Missio

narin BLISS verarbeitet zu sein. Desgleichen waren die Aufzcichnungen des Marineoffi

ziers Garnault von cler ) Danarde« , die sich in Paris befinden sollen, nicht zu erhalten.

(Gro(\en Dank schulde ich clen Patres cler Rheinisch-Westfalischen Kapuziner Mis

sion in Ehrenbreitstein, zumal dem Herrn Pater Provinzial P. IGNATIUS clem Pater Vikar

P. GEBHARD und P. FIDELIS, die mich in Ponape mit Rat unci Tat unterstutzten, wie

Herrn P. KIl.IA N MOLLER, der mir die Hauschronik cler Kapuziner wahrend cler spanischen

VI VORBEMERKUNG.



Zeit zur Verfiigllng stelltc, desglcichcn die wichtigcn auf I'onape bezliglichel1 Aktcn

aus den spanischen Staatsarchiven in Manila. Die I'onapc-Aktcn cler dcutschen Zeit

machte rnir dankenswerter V\!eise 1918 clas Rcichs-Kolonial-Amt zuganglich)Dagegen

scheiterten leicler die Verhandlungen das 1922 niedergcschriebene Manuskript des

1928 in Kolberg verstorbenen ehemaligcn Regierllngsarztes Sanitatsrats MAx GIRSCII

NER zum Abdruck zu bringen. GJRSCHNER war der beste Kenner der ethnischen Ver

haltnisse auf Ponape. Seine arztliche Tatigkeit und die IIilfe der Witwe KVBARY'S

(s, S. 343) sind die Gewahr dafur, daf es sich urn ein ganz ausgezeichnctes Material

handeln muG, dessen Veroffentlichung erst die Monographic Ponape zur vollendeten

Monographic der Insel machen wiirde.

(FUr die stoffliche Kultur konnte neben den Hamburger Sammlungcn dank dem

Entgegenkommen der Leiter cler Besitz cler volkerkundlichen Museen in Dresden,

Frankfurt a. Main, Freiburg i. Breisgau, Karlsruhe, Koln, Leipzig unci LUbeck beriick

sichtigt werden : nur die Berliner Sammlung macht eine Ausnahme, cia wahrend cler

Leitung cler ozeanischen Abteilung durch Herrn Dr. A. EICIlIIORN die kleine Sammlung

im Magazin weggeraumt unci unzuganglich gemacht war; wic der jetzige Leiter, Herr

Dr. H. NEVERMANN, mir mitteilt, enthalt sie nichts, was nicht auch in den ihrn bekannten

Hamburger Sammlungen vorhanden ware")

Alles Wissenswerte wurcle meglichst in cler Eingeborenensprache allfgezeichnet,

einmal, um cin cinigennaGen cinwandfreics Material zu crhaltcn, clann urn zuglcich

rlamit Dokumcnte flir das Leben unci Dcnkcn der Eingcborcnen aus ihrcm cigenen

Muncie beizubringen.

(Ein ganz besonderer Dank geblihrt clem Vorstande der -No t g erne in s ch aft cler

Deutschen Wi s s e n s c h a ft s , cler die Mittel bereit stelltc, das umfangreiche

Material an Texten, Abbildungcn und Kartcn vcrolfcntlichcn zu konncn. Dafiir sci

ihm an dieser Stelle aufrichtig und herzlich geclankt.)

VORBEMEIZKUN(;.
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Allgemeiner Teil.

I. Geschichte.

Die erstelP Nachricht tiber die lnse!. Nach einer erfolgreichen Entdeckerfahrt war

am Mittwoch, dem 18. Oktober 1595 der spanische Admiral ALVARO DE MENDANA
in der St. C ru z-Gruppe verstorben. Seine Gemahlin folgte ihm im Kommando, obschon

sein Unterfiihrer, der Erste Pilot PEDRO FERNANDEZ DE QUIROS die eigentliche Fuh

rung Ubernahm. Schwierigkeiten mit den Eingeborenen, gro~csSterben unter der Mann

schaft und die uble Beschaffenheit der Schiffe drangten auf die Abreise von der Gruppe.

Drei Schiffe, das AdmiralsschiffS a n Je r 6 n i m 0, die Fregatte San t a Cat a lin a und die
Galiote San Fe1i p e waren ihm von den vier Schiffen der Flotte, die in die Sudsee aus
gereist waren, geblieben. Das vierte, das Flaggschiff Sa n t a I sa bel war in der Nacht
zum I I. September auf der Hohe von Tinakala, nordlich der St. Cruz-Gruppe zuletzt

gesehen worden. Bei dem schlechten Zustand des Schiffes mufste mit seinem Verlust
gerechnet werden. Einigermafsen seetUchtig war allein der San Jer 6 n i m o. Der Vor

schlag DE QUIROS', die Mannschaft der beiden Ubrigen ihm verbliebenen Fahrzeuge

auf sein Admiralsschiff zu nehrnen, wurde entrustet abgewiesen. Weil jeder Tag kost

bar war, lichtete man am 18. November in der G raziosa-Bucht die Anker, urn die

Heimfahrt anzutreten. Ein Suchen nach der San t a I sa bel, die man giinstigstenfalls bei

San Cristobal vermutete, verlief erfolglos. So setzte DE QUIROS, urn dem in der Nahe

ge1egenen, nur unerwunschten Aufenthalt bedingenden N e u -Gu i n ea auszuweichen,
den Kurs NW, der direkt nach den Marianen und weiter nach Manila fuhren sollte.

Eine unsaglich miihevolle, beschwerliche Reise begann.(Es mangelte an Vorraten, an
Wasser, Heilmitteln; taglich starben etliche von den Mannschaften, die iibrigen waren

mehr oder weniger krank; dazu kam die geringe SeetUchtigkeit der Galiote und der

Fregatte, die halb verrnorscht, mit gesprungenen Masten und verrottetem Tauwerk,

nicht imstande waren, die Marschgcschwindigkeit cinzuhalten. AIs dazu schwerer See

gang eintrat, war das Schicksal del' kleinen Flotte besiegelt)Am J o. Dezernber ver

schwand die Galiote; man harte von ihr nichts wieder. Am 17. Dezember kam die

CODer erste Europiier, der Ponape sichtete, sonst aber nichts tiber die lnsel berichtet, ist vielleicht Loaisa y de
Saavedra gewesen. "1528< Martes 14 de septiembre anduvimos treinta leguas la vuelta de Nordeste. Este dia
fuimos sobre una isla que esta en scis grados de la banda del Norte de la linea: parescio que el navio habia
hurtado en longitud cien leguas al Este, porque esta isla esta de Maluco setecientas leguas al Este tocando
al Nordeste.s (D. M. F. de NAVARRETE: Col eccion de los viages y descubrimentos, que hicieron por mar los
Espatiolesdesde fines del siglo XV. Tomo V. Expediciones al Maluco. Viages Loaisa y de Saavedra. Madrid 1837.)

I Hambruch: Ponape-
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Fregatte aufser Sicht; die Mannschaft war an den Pumpen zusammengebrochen.

Beistand konnte ihr nicht geleistet werden. Der San Jeronimo mufste seinen Weg

allein fortsetzen; er hielt den alten Kurs ein. Strornungen versetzten ihn jedoch weit

nach Osten, und gegcn Abend des 23. Dezember IS95 sichtete er cine bislang un
bekannte hohe Insel.

DE Qum6s berichtet dariiber in seinem Tagebuch<i>:

Kap. 22. "Vie sie eine n o r d w a r t s gelegene l n s e l sichteten und von der
groGen Gefahr, in welche das Schiff geriet.

~Mit von Osten und Nordosten wehendem Winde setzte das Schiff seinen NNW
Kurs fort, und sichtete am folgenden Sonnaben~ eine Insel, die man hochgemut
ansteuerte, da man auf einen Hafen und Lebensmittel hoffte. Da es jedoch dem Ersten
Piloten nicht ratsam erschien, nachts an das unbekannte Land heranzufahren, befahl
er das Schiff zu wenden. Die Matrosen, an Arbeit gewohnt, erklarten noeh nicht so

errnudet zu sein und noeh vorwarts zu konnen. Bei solcher Entschliefsung ware man
bis zu einer bestimmten Landspitze gekommen. Da liefs der erste Pilot das Focksegel
niederholen, legte das Steuer in Lee, und das Schiff drehte sieh. Dies sehien auf der Ein
wirkung eines Engels zu beruhen, denn wenn es nieht abgedreht hatte , ware es, wie
man sehen wird, verloren gewesen. Bis dahin, wodasSchiffsiehbefand, war das Wasser
klar und ohne Brecher, aber weiter hin wufste man nicht worauf es stofsen konnte.

Bei Morgengrauen befand sich das Schiff wieder dort, wo es am vergangenen
Abend gewesen war. Ein Matrose wurde in den Mastkorb gesehickt, wie es morgens
und abends zu geschehen pflegte, und berichtete, daG im NW gro~e Riffe lagen,
deren Ende er nicht absehen konnte. Der Wind kam von NO, war schwach und fiel
quer ein. Das Schiff hatte keine Mastsegel gesetzt, die es in Luv hielten; und die
Wogen brachen sich an den Felsen. Das Schiff war ihnen so nahe geraten, daf ein

Entkommen unmoglich und allen der Tod gewi~ schien. Da tat jemand ein Gebet

und im Herzen ein GelUbde zum heiligen Antonius von Padua; es gefiel dem Herrn,
daf an diesem Tage, dem seiner heiligen Geburt, das Schiff der Gefahr entrann, in

die es geraten war, und urn drei Uhr nachrnittags umsegelte es wie durch ein Wunder
das Riff.)

Eingeborene kamen von der Insel in ihren Kanus heraus, welche unter Segel, andere
ohne dieselben ; es war ihnen unrnoglich iiber das Riff zu kommen, deshalb sprangen
sie hinauf und winkten uns mit den Handen, Gegen Naehmittag kam ein einziger
Eingeborener urn das Riff herum mit seinem kleinen Kanu heraus. Er befand sieh
auf der Luvseite und war weit entfernt; daher konnte man nieht unterseheiden, ob

O>ZARAGOZA I S. 154 156. - Die Ubersetzung von SIR CLEMENTS MARKHAM in der The H a k I u Yt So ci e t y
znd. Series-Nr. XI V ist ungenau. Sie Hillt manche Satze aus und gibt verkehrte Angaben Iiir die Hirnmels
richtungen und Wochentage.

(i)am 23. Dezember 1595.



oAnt-Inseln
~tatsiichlich sind es die Kulturland vortauschenden »Heide- und Grasflacben «.

@Pakin.Gruppe.

I·

er einen Bart hatte, denn der Position nach war man nahe der Insel der »Barbudos.«

Es schien ein wohlgebauter, nackter Mann zu sein; er hatte langes, aufgelastes Haar;

er zeigte nach der Richtung woher er gekommen war, und zerbrach etwas weifles

mit den Handen, was er an, und hob Kokosniisse in die Hohe, die er trank. Er wurde

gerufen, doch gefiel es ihm nicht zu kommen.
Es war Abend geworden, und daher stieg ein Matrose nach oben, urn uber das

Meer zu schauen, und meldete etliche niedrige Inselchen<Dund viele Untiefen, zwischen

die das Schiff, wie in einem Gehege, eingeschlossen war. Man konnte ein wenig ver

zagt sein, denn welchen Kurs man auch einschlug (denen die nichts davon verstanden),

er schien Gefahr zu bringen. Das Schiff wurde auf den Kurs gebracht und steuerte

nach NNW weiter.
Diese Insel liegt unter 6° nordlicher Breite. Sie ist fast rund und mint 30 Meilen

im Urnfang. Sie ist nicht uberaus hoch; sic besitzt viel Hochwald und an ihren Ab

hangen viele rosenfarbeneBlumen und kultivierte Flachell~ Drei Meilen nach Westen

befinden sich vier niedrige Inse1n,(j und viele andere mit ihnen zusammen, und aile

sind mit Riffen umgeben. Weiter nach Suden scheint das Wasser reiner zu sein.

Das Schiff setzte seinen Kurs nach NN\V weiter fort und befand sich am 3. Januar

1596 zwischen Guam und Saipari.(
Manche Ansichten gingen ehemals dahin, daf3 DE QUIROS in der hohen Insel T r u k

entdeckt harte, das daher auch auf den Karten den Namen Quirosa bekam. Die

Anschauung ist verkehrt. Selten ist in alten Reisebeschreibungen eine so genaue

Schilderung der Ansteuerung einer Insel zu finden wie sie DE QlaROS gegeben hat.

Sie pant allein auf P 0 nap e. Gesichtet wurden von ihm zuerst die Landschaften Kit i

und Pa la n. Palail-Eingeborene haben ihn von weitem begrUI3t. Aus der Einfahrt

von P a Ia 11 ist das erste Kanu nach dem fremden Schiffe ausgefahren. Es pant vallig

zu den wirklichen Verhaltnissen, wenn die Ubrigen Eingeborenen nicht iiber das bei

Ebbe weithin hoch und trocken liegende Riff zwischen Kit i -Hafen und P a Ia n-Ein

fahrt hinauskamen. Die erwahnten Inselchen und vielen Untiefen im NNW Ponapes

sind die Pakin-Inseln. Zwischen Ant, Pakin und der Hauptinsel ist das Meer be
sanders unrein; dieser Eindruck wird noch verstarkt durch das weit nach NVv aus
ladende Riffund die nach dem F reikommen von der Landschaft Palikir sichtbar werdenden

hohen und niederen Inseln an der Nordseite von Ponape. Die Anfahrt von T r u k

ware von DE QUIR6s ganz anders beschrieben worden. Selbst wenn er nur To 1 an

gesteuert hatte, waren auch die anderen hohen Inseln wie Fe fi n, To loa s, Vel a usw.

unbedingt von ihm gesichtet worden, die sich charakteristisch aus der weiten Lagune

herausheben und von keinem Standpunkte aus sich als eine geschlossene hohe Berg

masse darbieten; DE QUIR6s spricht aber ausdrucklich davon, dan die Insel -fast

3I. GESCHICHTE.
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rund s ist und » 30 Meilen im Umfang« milk Diese Schatzung ist etwas zu hoch gegriffen.
Auch ist eine Annaherung an To 1, das allein in Betracht kame, nicht von der See

seite in dem MaGe rnoglich, urn eine so in Einzelheiten genaue Beschreibung von der

Vegetation zu geben, wie es DE QUIROS tut ; dies ist nur bei Ponape moglich.

Schliefslich fehlen die von ihm im Westen der Insel erwahnten Inselchen und Untiefen

bei T r uk und finden sich allein Lei Ponape.

Nun zeigt der Text 198, daf Europaer, c1eren Beschreibung auf die Spanier durch

aus pafst, auf Po na pe gelandet sind. In K i ti hat sich die Erinnerung c1aran bis heute
wachgehalten. Noch heute weif man sich darauf zu besinnen, dafs ein fremdes Schiff

bei N a lap, an der Einfahrt ZUn1 Hafen von Ro i-en-Ki ti, ankerte. Die Eingeborenen
hielten sie fur Cotter und brachten ihnen Kawa zum Opfer dar. Ais etliche der Mann
schaft aber landeten, muf ihnen ihre menschliche Naturdoch zum Bewufstsein gekommen
sein. Denn der weihevollen BegrUGung folgte bald eine feindliche. Unmittelbar an der
MUndung des Ki ti - Flusses hinter der Barre sind die Fremdlinge an's Land gestiegen.

Sa k are n ia p, die Lanclungsstelle der Fremden, heifst der Ort, auf dem sich jetzt
der Nan p ei'sche Laden befindet, noch heute. Sie waren in Eisen gekleidet und hatten

einen Mann im schwarzen Gewancle mit einem Kruzifix bei sich. Infolge eines MiG
verstandnisses kam es zum Karnpfe, in dem viele Ponapeleute blieben; die Fremden
blieben wegen ihrer »festen Haute- unverwundbar, doch gelang es schliefslich auch
sie zu uberwaltigen, indem man sie durch die Visieroffnungen in die Augen speerte.
Spanische Silberrnunzen, ein Cruzifix wurden sparer in Nan Tauas in Matolenim ge

funden, desgleichen ein silberner Zirkel in Kiti (vgl. unten Bericht von GULICK). Die
Dinge, welche AufschlUsse geben konnten, sind verschleppt worden; ihr Aufenthalts
ort ist heute unbekannt. Das gilt auch von der Kanone, die vor der Landung der
Fremden an Land gebracht wurde und von der die Eingeborenen erzahlen :
Die Er za h l u n g vo n d er An k u n ft /(iJ~ozpen mC1l uaz d r KiJtiJit Pon 'pei.

frem d er Men s c he n in P on a pe. (198)
Einst vor langer Zeit erschien ein Schiff Tina sop' 'jJi'jt, me pua1'otlhi P 01t'p ci

vor Ponape und ankerte aufserhalb von kaianazo ap' koto PCz~i izktn.N(liap. 41'i
N alli p. Die Ponapel eute sahen es sich an. lena men Po 11'pit" lij/ kin kzia1i . ..(11'i
Sie bekamen dabei Angst und sag-ten, daG YC ap' mafak, z'rall kzn [nta, 'me tuir en
es ein Schiff der Geister ware; und daf ani; 0 tena fop' 0 kMaJi zap. ..(11'i tenasop'
das Schiff von weither kame. Als nun das 0 ifj' kaSz'kaflk, ari montSaj;' (men, amen
Schiff Schusse abgab, cia kam ein Haupt- l.'alt1Z en uci en /(Ui, me ma1'eneki !)'au
ling, der den Stamm von Ki t i verwaltete en/(Ui, apkoto, mi 6 r e ap' kilait ia1i
und den Titel Sau en K r t i hatte, her- sop o;iq.1'ikoicilaJiya. Tenaap' koiaka1'atd
bei; er blieb inOre und schaute nach dem pon sop' 0. ..(11'i i1'all me gatek01ikauaiap'.
Schiffe hin, und schliefslich begab er sich £j1'i tena ton fop) ore mi nan iikau miUfd.
auf das Schiff. Dort war man sehr freund- /.11'i tena aq' aie kaJiko ap' kapCz'kata ap'
lich zu ihrn. Und die ganze Schiffsmann- iiifiio1i O1i N aiap'. / ari tauiui01i o1i nan

,,



ISitp ap' kol/ilali Tfitp u e takal, kitiali

)la. /;lri tena laJll 0 lip' mimi uiiJa lau
mOil mjnUs o.

Die Zeit bis zur Entdeckung der Insel.
Ponape taucht damit in Vergessenheit unter. Die Auffindung durch Admiral LUTKE

ist als die eigentliche Entdeckung der lnsel auzusprcchen. Nicht, dan sic etwa schon

frUher mit Europaern oder voruberfahrenden Schiffen bekannt geworden ware.

G"H. M.S. »Larne-;
@Corgat.

51. GESCIUCHTE.

schaft war in Eisenkleidern. Er nahm sich

eine Kanone, packte sie auf die Schulter

und sprang damit nach N a 1a P hiniiber.

Er ging weiter zum festen Lande und be

gab sich nach T sap u eta bi'i und legte

sie dort nieder. Auf diesem Platze blieb

die Kanone bis zur Zeit vor den Pocken.

Damals karn wieder ein Schiff<i> nach .:!lriIClla apot sop' ifj'pilloliJ1iPon 'pci
Po nape und fuhr in die Passage Pan lip' PeiOIOli Oli Pan liei en 0 .(1ri tena
tie i en O. Nun begab sich einer der F rem- 01 en uai 'men, me kilt kOUS01i !{i t i, me
den, die sich in Kf t i aufhielten, namens alanla' Kiikltt, lena 01 0 men (rens tiP'
Kakt1~, ein Franzose, zum Schiff. Dart koMia Jtlll sop' o. -1ri re if}' kalelapak
befragte man ihn iiber die Kanone. Er re kaHk o. Ari ifp' k,iir§I.:£n irall, me ti
sagte ihnen, dan sie sich in Kiti befande. mimi Klti. Ari re ap' ialioto tile kasik
Da gingen sie mit ihm, urn die Kanone zu 0 taiicueiin. niJl sop'. /lri re tip' purakiuei
holen und auf das Schiff zu bringen. So' saJi Po n 'ph.
nahmen sie sie wieder von Ponape fort. (Ntinapa.!J~ en Kill)

Das Schiff, welches die Kanone abhol te, war das en glische Kriegsschiff H. M. S. La rn e .

Unter seinem Kommandanten Blake besuchte es 1839 Kiti und entfuhrte die Kanone

nach Hongkong (vgl. Bericht von de Rosamel S. I 14 ff.). 191 I danach angestellte Nach

forschungen blieben erfolglos. Nach dem Kawastein zu urteilen, auf dem die Kanone

in Ts;1 p u etakil, dem alten Hauptlingssitz von Kiti, an heiliger Statte gebettet

war - er konnte mir noch 1910 gezeigt worden - kann es sich nur um ein kleines

GeschUtz in der Art von Bollerkanonen gehand~lt haben.

Da nun DE QUIROS nicht auf der lnsel gelandet ist, darf die Vermutung ausge

sprochen werden, dan die am 17. Dezember 1595 ihm aus Sicht gekommene lecke

Fregatte San t a Cat ali n a, nach Beibehaltung des ihr von DE QUIROS angcgebenen

Kurses doch noch Ponape erreicht hat. Urn das Schiff seetLichtig zu machen, die Mann

schaft neu zu verproviantieren, mag die Landung versucht se in, die dann den ge

schilderten traurigen Ausgang nahm. Das Schiff wird unter diesen Umsranden die

Insel wieder verlassen haben, um sparer doch seinen Untergang zu finden, Niemand

hat je von der Fregatte wieder etwas gehort, auch sind auf keiner Insel sparer Funde

gemacht worden, die Aufschluf tiber ihr Schicksal geben konnten.





O'CONNELL und GULICK (s. unten), der die Insel noch in ihrer ganzen Ursprunglich

keit und tcilweisen Unberiihrtheit kennen lernte (1852-1862), machen mehrere

Angaben, die dafur sprechen, daf europaische und chinesische Fahrzeugc die Insel

in Sicht bekommen haben, auch an ihr gestrandet sind. )Mehrere Nachrichten sprechen

von gesichteten Schiffen; denn man hielt sie fur Inseln, die aus dem Meere empor

tauchten und wieder verschwanclen. Solche Erscheinungen waren sehr geflirchtet,

und solange sie zu sehen waren, flohen die Leute vern Strande fort; unci die Priester

tranken Kawa, um die Verrnittlung der Geister zu erbitten, bis clie geftirchteten Ge

bilcle verschwunclen waren.« Ein Gallionsbilcl in Mat 0 len i m erzahlte von einer ge

strandeten chinesischen Dschunke; unci ein Hauptling von Kit i hatte von einern vor

iiberfahrenden Fahrzeug eine chinesische SchUssel und einen kupfernen Teetopf er

halten. Walfanger kreuzten seit Beginn des 19. Jahrhunderts in zunehmender Zahl in

diesen Gewassern ; unci es ist mehr als unwahrscheinlich, daG sie diese hohe, am

Tage weithin sichtbare Insel, nicht gesichtet haben soIIten. Nachrichten haben wir

aIlIerdings nicht clavon erhalten. Den Beweis daftlr aber, dafs die Eingeborenen mit

Europaern in Beruhrung gekommen sincl, haben wir in dern Bericht des Matrosen

JAMES O'CONNELL, der mit sechs Gefahrten kurz vor LOTKE auf cler Inse1 strandete.

Sein Buch A residence of eleven years in New Holland and the Caroline Islands; being

the adventures of JAMES O'CONNELL, edited from his verbal narrative by B. B. Ml'SSEY

Boston 1836 konnte trotz jahrelangen Suchens in keiner europaischen Bucherei ge·

funden werden, bis endlich im November 1926 der einzige iiberhaupt noch vorhanclene

Abzug in meine Hande gelangte~Was Buch hat ein sonderbares Schicksal gehabt.

Vor hundert Jahren geschrieben, in einigen wenigen wissenschaftlichen Veroffent

lichungen genannt und in seinern Werte erkannt, ist es bis vor kurzem verschollen

geblieben. Es enthalt die Erinnerungen eines jungen irischen Matrosen, der Austra

lien sah und 1826 nach Ponape, der damals noch unentdeckten Insel verschlagen wurcle.

Unbeschwert mit Vorurteilen ocler Kenutnissen schildert er im zweiten Teile seines

Buches (S. 101-239) ein Sirdseevolk, wie es sich den Weifsen gab, die es zum ersten

Male in sechs schiffbrUchigen Matrosen Zll Gesicht bekam und in ihre Lebensgemein

schaft aufnahm. Darum ist das Buchlein so wertvoll. Gibt es doch Kunde von Sitten,

Brauchen, Vorstellungen, die 1910 Iangst der Vergangenheit angehorten Dan er

grUndliche Arbeit machte, davon zellgen seine Sprachkenntnisse, clie aIIerdings zu

nachst sparlich zu sein scheinen ; sie sind es nicht, wenn man bedenkt, daG er

drei Jahre nach seinem Entkommcn von Ponape erst Gelegenheit hatte, seine Erleb

nisse zu Papier gebracht ZlI sehen. Ein ausgezeichnetes Gedachtnis besaf O'CONNELL.

Noch heute vermag man auf Grund seiner Darstellung seinen Spuren nachzugehen.

(i)Den Bernuhungen meines Freundes Dr. Bruno Oetteking in New York verdanke ieh die Besehaffung des Buches,
das sieh in der Library of Congress in Washington befindet, wo es im JuIi 1904 eingegangen ist,

Die deutsehe Ausgabe ist erschienen im Verlag August Scherl, Berlin 1929: Elf Jahre in Australien und
auf der Insel Ponape von James F. O'CONNELL. Aus dem Englisehen iibersetzt und herausgegeben von
P. Hambrueh. Mit einer Karte und 43 Abb, auf Tafeln.
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(j) Am 22.August 1852 wurde hier der erste Missionar einer Sekte des Arne rica n Boa rd 0 f Com m i s S ion e r s

for foreign Mission in Boston gelandet.

(Plndiana·Riff, ssostl v, Pingelap.

Dan ihm ge1egentlich in den Ortlichkeiten IrrtUmer unterlaufen, wird man ihm nicht

verUbeln; hatte er doch keinerlei Gelegenheit und Mittel zu Aufzeichnungen. Dan das
Buch bis auf den einen Abzug verschwand, mag seine Ursache darin haben, dan
O'CONNELL in der Darstellung australischer Verhaltnisse eine Reihe australischer Fami

liennamentlich benennt, die zu Einflun und Reichtum gekommen waren, deren BegrUnder

jedoch fruhere verschickte Schwerverbrecher gewesen waren, die ein Interesse daran
hatten, das Buch verschwinden zu lassen.

Der auf Ponape bezUgliche Teil wird im folgenden wiedergegeben und damit eine
cler wertvollsten Quellen fUr die Kenntnis der Karolinen erschlossen. Die Uber
setzung halt sich eng an das Original; Zusatze sind in Klammern und in Kursivschrift

gesetzt. _

7. Kapitel.
O'CONNf~LnimmtDienste auf der Bark »[ohn Bull« - Einschiffungvon Missionaren fiir Kusae - Das Schiff

strandet an einem Riff - Die Mannschaft verliillt das Schiff - O'CONNELl., fiinf von der Mannschaft, die Frau
und die Tochter des Missionars retten sieh in ein Boot - Ihre Kameraden kommen aufler Sieht - Leiden
unter der Hitze und Kalte - Tod der Frauen - Nach drei Tagen sichtet man Land - Ein Landungsplatz
wird ausfindig gemaeht - Vorsicht der Eingeborenen - Der Angriff - O'CONNEL und seine Gefahrten leisten
keinen Widerstand - Ihre Narnen - Sie werden nach dern Kanu·Haus gebracht - Gastfreundiiche Aufnahme
seitens der Eingeborenen - Sie fiirchten gefressen zu werden - O'CONNEL tanzt-r- Die Zu-chnuer sind entziickt
Hundebraten - Kawa - Erscheinen der Hauptlinge Die Fremden werden unter sie verteilt - JANE PORTER
_ auseinande·gerissen und zu Decken verarbeitet - Der Regen laGt sie verschwinden - EinSpiegelerweckt
grolle Neugierde - Er wird zerbrochen, urn der Geister auf der Riickseite habhaft zu werden.

Man schrieb wohl das Jahr 1826, da schiffte ich mich auf der Bark )John Bull),

einern Walfanger, ein, der von Capt. Barkus befehligt wurde. Wie es auf einem Wal

ranger zugeht, habe ich bereits erzahlt, ich will mich nicht wiedcrholen. Als wir vier

Monate von Sydney unterwegs waren, liefcn wir die Bay of Islands in Nell Seeland

an; Bischof Marsden war von Pararnatta aus gerade auf einer Besuchsreise in Nell

Seeland und brachte uns einen Missionar mit Frau lind Tochter an Bard, die sich
nach KusaeCV in den Karolinen begeben sollten. Wir soli ten zwischen den Inseln gen
Japan kreuzen, da gerade urn diese Zeit dies Meer von Walen zahlreich besucht wurde;
acht Monate waren wir unterwegs und hatten unsere Fasser mit 01 gefUllt; nun ver

suchten wir Kusae anzulaufen, urn unsere Passagiere auszuschiffen. Gegen Abend
war noch kein Land in Sicht gekommen, aber aus dem Besteck und dern Log war

uns bekannt, das wir hochstens noch einen Tag von unserem Zie! entfernt sein konnten.
Wir liefsen uns vorn Winde, den wir von der Seite bekamen, langsam treiben, als
plotzlich um acht Uhr abends das Schiff auf ein untermeerisches RiffC'!1lief, das auf
den Karten nicht verzeichnet war. Capt. Barkus stand gerade, betrunken wie immer,
auf dern HUhnerstall als das Schiff aufstiefs. In Gegenwart des Schiffsfuhrers konnten

natUrlich die Steuerleute sich nicht Machtvollkommenheiten aneignen, die ihn allein

7I. GESCHICHTE.
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angehen. Da wir aber einen stumpfsinnigen Trunkenbold zum Fuhrer hatten, so half
jeder sich selbst so gut er konnte. Die Boote wurden herabgelassen; trotz der Eile, mit
der wir das Sehiffverlassen mufsten, wurde unser Boot mit Lebensmitte1n und Waffen
versehen; aufserdern konnten wir noch etwas Munition und einige Kleinigkeiten mit

nehmen. In dem Boote, in dem wir vom Sehiffe abstiefsen, befanden sieh funf Seeleute
und die Frau des Missionars mit ihrer Tochter. Er selbst war im Boote des Kapitans.
In vier Booten brachte die ganze Mannsehaft sich in Sicherheit. Funf bis seehs Stundcn
blieben wir beieinander; als es zu dammern begann war nur noeh ein Boot in Sicht.
Es war weit hinter uns, als wir es vom Kamm einer hohen Woge aus zum letzten Male
-sichteten. Wir befanden uns etwa 15° vom Aquator entfernt; aber selbst in cliesen
Breitengraclen taten wir in cler Naeht im offenen Boote kein Auge zu, hatten auch keine
Lust etwas zu essen, denn die Seen braehen dauernd uber unser Boot hinweg und
uns fror tiber die Mafsen. Wir waren matt, sehwaeh, ausgepumpt; mit den Zahnen
klapperten wir vor Kalte und waren ganz unci gar mutlos. Die Leiclen der Frauen
liefsen uns mehr um sie als urn uns besorgt sein. Wir hat ten ein Segel unci liefseu das
Boot davor laufen, einmal, weiI es die Fahrt besehleunigte, zum andern, weil wir ja
garnicht wufsten, wohin wir gelangen wUrden. Ich safs am Steuer und drUckte die
zitterncle, sehluehzende T ochter mit der Linken an mieh, wahrend zwei meiner Schiffs
gefahrten sieh zum Schutz links und reehts neben sie hinsetzten. Die anderen See
leute sorgten in ahnlicher Weise fur clie Mutter. Wir wollten ihnen mit unseren
KleidungsstUcken aushelfen, aber sie wollten durchaus nicht clarauf eingehen. Oh, war
das eine furchtbare Nacht ! Die Frauen hatten viel mehr auszuhalten als wir, einmal
sind sie von Natur aus viel schwacher, zum andern litten sie heftige Schmerzen durch
die Hautabsehtirfungen, die sie sieh beim Herablassen der Boote an den Davits zu
gezogen hatten und in die nun Salzwasser eingedrungen war. Trotz dieser Leiden
ertrugen sie diese im Bewufstsein ihrer hohen Aufgabe, clie sie als Missionare zu er
fUllen hatten. Ihre Tapferkeit hatte etliche ihrer Ungliicksgefahrten beschamen konnen.
Wahlte jemals jemand die Religion als Beruf, so gesehah es in dieser Familie. Be
reits vor unscrem Unfall hatten sie in sanfter, unaufdringlicher Weise den rohen
Seeleuten die Wahrheit der Religion beizubringen versucht, unci hatten sie zum
wenigsten Uberzeugt, da~ es ihnen mit ihrer Aufgabe ernst war. Hier im Boote be
kamen wir noch bessere Beweise. Sie beteten haufig und inbrUnstig, und niemand
machte sich daruber lustig.

Gluhende Hitze loste die Kalte der Naeht ab; der Wind legte sieh, sehlief ein und
um Mittag war es winclstill geworden. Wir starben schier vor Mattigkeit und MUdig
keit, war die See doch selbst mit ihrer sanften DUnung wie tot, nichts bewegte die
spiegelglatte Oberflache. Gegen Abend kam die Brise wieder ; nachts war es recht nafs
kalt; Hitze und Windstille losten sie am andern Tage abo lwei Tage und drei Nachte
hatten wir das ertragen, da starb am dritten Tage morgens um 10 Uhr die Toehter.
Etliche Stunden zuvor war sie bereits bewufstlos ; in ihren Delirien redete sie von ihrem



i)Anscheinend sind die Schiffbruchigen auf del' Nordostseite von Ponape ang etrieben, durch die M a u t- E in·
fa h r t in die Lagune, wo die Eingeborenen sie bei M aut in Empfang nahmen. Die Fahrt von Maut nach
Not dauert bei Gegenwind etwa drei Stunden, bei Mitwind etwa drei Viertelstunden.

Yater der Heimat, der Insel, wo sie ihr Gnadenwerk ausuben wall ten ; das Bewufstsein, .

der Mutter war bereits so getrUbt, daG sie den Tad ihrcs Kindes kaum erfafste, Sic

schien knapp zu begreifen, als wir ihr ihn mitteilten. Sowcit die Urnstande cs gestatteten

gaben wir ihr ein ehristliehes Begrabnis und vertrauten sie dem Meere an. Zuerst

wallten wir die Leiehe in unser Segel einschlagen; doch der klUgere T eil der Mannschaft

verhinderte es. Wozu auch die Zukunft der Lebenden einer blofsen Form wegen auf's
Spiel setzen! Die Mutter war so schwach, daG sie kaum einige Worte auGerte; sie folgte
nach einigen Stunden ihrer Tochter in den Tod. Auch sie bestatteten wir im Meere.

Am andern Morgen sichteten wir Land. Drei Tage und vier Nachte waren wir im

Boote gewesen; und doch, so sehr wir uns freuten, endlich vor Land zu sein, zunachst

nUtzte es uns nichts; es war von einem Korallenriff umzogen, in dem wir, e~ war be

reits Naehmittag, keine Einfahrt entdeeken konnten. Schlicfslich machten wir einen

Einla~ausund fuhren nun in ein ruhiges Becken hinein, in dem hundcrte von Kanus vom

Strande abstiefsen und auf uns zuhielten. Sie naherten sich uns auf ganz kurzen Abstand;

plOtzlich fuhren sie wieder zuruck und UberschUtteten uns mit einer Salve von Steinen,

Pfeilen und anderen Wurfgeschossen. Wir warfen uns zu Boden; als sie sich Uberzeugt

hatten, daG wir keinen Widerstand leisteten, wurden sie kiihner ; sie sttirzten iiber

unser Boot her und sehleppten es an den Strand. Kaum waren wir gelandet, zogen

sie uns die Kleider aus und holten alles aus den Booten; Speekmesser,....EeroO'i.e,
Gewehre usw. Das Boot wurde auf den Strand gezogen und unsere ganze Gesellsehaft,
sechs Mann hoch, naeh dem Kanuhaus geftihrt. Da ieh hoffe, dais diese Veroffentlichung

auch den Freunden meiner Kameraden zu Gesicht kornmt, will ieh ihre Namen nennen,

aueh erzahlen wo sie. geboren waren, soweit ieh mich daran zu erinnern vermag:

George Keenan war ein Ire aus Dublin; John Johnson ein Englander; Edward Bradford

stammte aus Bristol, John Thompson aus Liverpool und John Williams aus London.

Wegen der Geburtsorte der beiden letzten bin ich mir nicht ganz sicher.

Wir safsen mitten im Kanuhaus auf Matten; Yams, Brotfrucht, Planten, Bananen,

Fische, irgendwelches Fleisch, das wir zuerst nicht bestimmen konnten, wurde uns

vorgesetzt. Das Haus war gestopft vol l mit Eingeborenen; die Manner hatten sich

wie Turken mit untergeschlagenen Beinen hingesetzt, die Frauen hockten auf den

Hacken. Eine lebhafte Unterhaltung setzte ein, einer reclete mit dem andern und ge

stikulierte dabei sehr lebhaft. Wenn die Eingeborenen recht zufriederrsind, dann

schnalzen sie; diesen Laut harte man recht haufig ; aber bei dieser Ge1egenheit ver

moehten wir ihn noch nicht zu deuten. Zu zweien und zu dreien stiegen sie zu uns

herunter und gingen tief gebUckt an uns voruber. Manner unci Frauen belegten uns

in liebenswUrdigster Weise mit Beschlag, und schnalztcu haufig vor Erstaunen, wenn

sie unsere blauen Adern clurch die Haut schimmern sahen, zumal an den Korperteilen,

1. GESCHICHTE. 9
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die der Sonne wenig ausgesetzt, deswegen nicht so stark gebraunt w~ren. Meine

Cefahrten hielten die Eingeborenen fUr Menschenfresser, und meinten, sie wollten

uns betasten, ob wir bereits fUr ihre Kiiche schmorfahig waren , eine furchterliche
Vermutung, die c1adurch bestarkt wurde, dan zwei oder drei grone Holzstofse in

Brand gesetzt und mit kleinen Steinen bedeekt wurden. Die Ang-st wurde so gron,

dan sie sieh bereits verloren glaubten; da ieh schon Sitten und Gewohnheiten anderer

Insulaner kennen gelernt hatte, und die Leute sieh reeht vergniigt gebardeten, nahm
ieh an, dan sie uns kein Leid zufLigen wollten.

Es muf wohl doeh das GefUhl einer hilflosen Verzweiflung gewesen sein, clie mieh
bestimmte, einmal einen Tanz vor cliesen wilden Zusehauern aufzufuhren. Ich spraeh
clarUber zu meinen Gefahrten ; die versuchten mir cliese Absicht, clie ihnen nahezu
verbrecherisch vorkam, auszureden ;" angesichts eines furehtbaren Todes fuhre man
sich nieht so auf. Nun clie Aussicht war gewW nicht schon ; geracle deshalb war ich
entschlossen, ihnen zum Trotz, mein Vorhaben auszufuhren. Ich sprang auf die Beine
unci stellte mich bereit; man schnalzte vor VergnUgen; ein Eingeborener, cler meine
Absicht zu ahnen schien, brei tete eine Matte vor mir aus. Ich stimmte )Garry Owen (

an und fuhrte nun dicscn pr.adttfgerl Tanz so gut auf, wie er mir selten gehmgen ist;
meine neuen Bekannten waren aufserordentlich davon entzuckt. Man spendete keinen
lauten Beifall; aber eifrig schaute einer dem andern iiber die Schulter; allgemeines

Schnalzen crfullte das ganze Haus. Mein Tanz war noch nicht beendet, da wurde
auch offenbar, weshalb man die Scheiterhaefen entzUndet hatte; meine Kameraclen
atmeten erleichtert auf. Cewif sollte gebraten werden, aber nicht wir, sondern einige
Vierfutsler, die naehher als Hunde erkannt wurden. Noeh andere Vorbereitungen
wurden getroffen; man stampfte Kawa) rostete Fleisch usw. kurz, man bereitete ein

Fest vor. Nachdrei oder vier Stunden war alles fertig. Nach Beendigung meines
Tanzes wurden wir voneinander getrennt; jeder von uns bildete den Mittelpunkt einer

. Eingeborenengesellschaft, die sich nicht genug tun konnte, uns zu bewundern und zu

untersuchen. Man setzte uns Essen hin und gab uns Kawa, Die mochte ich nicht
trinken; sie schmeckt nicht und wirkt betaubend,

Nun waren wir vollig beruhigt; die Eingeborenen benahmen sich so, wie es uns
bei ihrer unverstellten LiebenswUrdigkeit und Gastfreundsehaft nur recht sein konnte.

r\ Nachts schliefen wir im Kanuhaus; jecler hatte ein Halbdutzend Bett-, oder rich
tiger gesagt Mattengenossen. Am andern Tage bekam jeder als erstes einen Schurz,
der einen Teil der Eingeborenenbekleidung ausmacht. Drei, vier Tage lang wurde.so

ununterbrochen gefeiert; die Insulaner kamen aus allen Gegenden herbei, urn sieh die
weifsen Fremden anzuschauen. Etliche, die zu den sogenannten zivilisierten Menschen
gehoren wollen, mogen sich an diesen Menschen ein Beispiel nehmen, wie man mit

schiffbrUchig geworc1enen Matrosen umgeht.

Am vierten Tage nach unserer Landung erschien eine Kanuflotte, mit dem Ober
und anderen Hauptlinjren. Wieder wurden wir genau untersucht und in Augenschein
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genommen ; ich hatte das GlUck zusammen mit meinem Schiffskameraden George

Keenan, vom Oberhauptlingbe~tzu werden. Meine Ubrigen vier Kameraden

wurden ebenfalls annektiert; unser Eigentum und andere Sachen, die wir mitgebracht

hatten, wurden ebenfalls geteilt. Ich mufste mich wundern, mit welcher Ruhe diese

Wilden ihre Bestimmungen trafen. Am andern Morgen verlief mein neuer Freund;

Herr, EigentUmeP- ich weifs nicht recht, als was er sich betrachtete - die Insel,

auf der wir gelandet waren, und nahm mich und Keenan mit. Acht oder neun Stunden

dauerte die Fahrt nach seiner Insel, wo unser wieder neue Festlichkeiten warteten,

und wir die Lowen des Tages waren.
Als der Hauptling nach Hause kam, wurde ein groGes Fest veranstaltet; ich

fuhrte den irischen Tanz auf, der bei unserer Landung so freudig begrUGt worden

war. Ich glaube, meine Hacken haben eine gat'lz besondere Anziehungskraft auf den

Hauptling gehabt, als er mich unter meinen Gefahrten aussuchte. Am andern Tage

gab er George und mir unsere Brustbeutel wieder, das einzige was wir aus dern Wrack

gerettet hatten. In eiaesn Beutel befanden sich zwei seltsame Bande von Jane Porter:

»Die schottischen Hauptlinge- und ein kleiner Rasierspiegel. Diese Dinge erwecksen

besonders grooe Neugierde; deshalb will ich ihre Geschichte und ihr Ende hier

erzahlen.
Gott segne Min Jane Porter~ Ich habe von dieser Dame eine so gute Meinung be

kommen, daf sicherlich das Vergnilgen, das sie an der Niederschrift cler Geschichte

der s Schottischen Hauptlinge- gehabt nur noch gesteigert wird, wenn sie erfahrt, daG

diese beiden Bande ihres Werkes die freundlichen Cefahrten unserer Verbannungo auf den Karolinen gewesen sind. Wir wurden mit den» Schottischen Hauptlingen- bald
sehr vertraut und bekannt ; ich kann nur gestehen, clan diese waclreren Krieger uns

durchaus nicht gelangweilt haben, ganz im Gegenteil, viele Stunden verbrachten wir

in ihrer Gesellschaft, sind sie doch die cinzigen gewesen, mit denen wir uns unter

halten konnten, die uns die GewiGheit gaben, daf irgendwo noch cine Zivilisation
vorhanclen war. Ich wufste die beiden Bande nahezu auswendig; jedes Wort, jeden

t$Mz",begrUGten wir beim Lesen als einen guten Bekannten; jede Seite war 1IIftS. ver
. traut wie einem Kutscher die Meilenzeiger. Die Eingeborenen beobachteten, wie wir

an den Buchem hingen und nahmen Anteil daran: sie hielten den Druck fur die eng

lische Art zu tatauieren ; Mi~ Porter wurde bei ihnen gefragt wie,in einer Dorfbuche

rei. Ich sorgte daflir, daG mir die Bande nicht aufler Sichtweite kamen ; die Eingebo

renen durften sie nur in meiner Gegenwart besehen und bewundern. Ein kleiner

Cupido mit einer Rolle, auf der -Finis s geschrieben stand, wurde besonders gem

von Frauen angeschaut: •jeree but a but maco ja-le-le !«, ein niedlicher kleine;\ Bengel.

Q.Ahoundel« ist del' K e r 0 u n en Not. Seine Stellung wird von OTONN ELL arg iiberschatzt, lm'\ind noch
andere Titel iibergeordnet. Er wohnt auf dem Festland in del' Landschaft Not, gegeniiber den Inseln L an a r

und Paramo
$) an e P or t e r's Roman »The Scottish Chiefs- behandelt die Jahre 1296-13°5; die Hauptligur ist der schottische

Freiheitsheld William Wallace (1276-130S~,
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(Jeri jJ(jtajJot ml} kaielet.' Kz'tld wcijJ das schon). In einem der Bande war als Titel

bild - das Portrait irgendeiner Dame, auch dieses fand allergrofsten Beifall. Aber
an einem unglUckIichen Tage - ich hatte die Bande wohl zweiJahre bei mirgehabt -,'

lief ich sie unachtsam offen liegen, wahrend ich einen Ausflug machte. Als ich heim

kam, waren die Seiten herausgerissen und zu Matten verarbeitet worden, mit denen

ein Halbdutzend Frauen stolz wie Pfauen herumstolzierten; einmal galten sic als Kleid,
als -Lagow «Alikau Schurz), zurn andern als wuAd~fi'Qlle Tatauierung. Die T rager

innen schiel<~n sich als Verwandte der _uuiw1sen Hauptlinge zu fuhlen, weiI sie
die »Tatauierllngen« der Weilscn trugen. Klagen und Jammern hatte keinen Zweck;
ich tat es auch nicht, sondern vergnUgte mich an der Selbstzufriedenheit, mit der

meine gelben, schonen Freundinnen in ihren neuen likaus einhergingen. Ihre Freude
schlug aber bald in das Gegenteil um, und nun durfte ich mich freuen. So nahe am

Aquator, regnet es auf den Karolinen haufig und tlichtig. Die mit Jane Porter be
deck ten Schonen wurden von einem Wolkenbruch uberrascht, der ihnen die neuen
Kleider vorn Leibe wusch. Sie waren darob sehr bekummert, und beklagten sich,

dafs die Tatauierung des weifsen Mannes nichts tauge, denn sie hielt ja nichts aus.
DaG die Tatauierung der Eingeborenen ~ist, dafUr bin ich selbst ein Beweis.

Der Rasierspiegel lebte nicht so lange. Wahrend iehihn Oesa(\, durften nur vor

nehme Augen ihn betrachten, einen Gemeinen lieJ3 ich nicht hineinschauen).Ich nahm
ihn auf Besuchen zu den Hauptlingen mit, und die Ausrufe der Bevorzugten, die
einmal in diesen Zauberspiegel hineinsehen durften, waren lustig genug. So viele

nur auf einmal einander iiber die Schulter hineinsehen konnten, taten es, ihre Mienen
verzogen sie zu den se1tsamsten Cebarden, urn dann vor LUJt Zl1 schnalzen. Sie glaub
ten, daf die Wiedergabe ihrer Gesichter durch anirnan.I Geister, (ani men) verur

sacht wurde, die hinter dern Spiegel safsen ; man war dahe;' auch etwal\\....o\.Ind
scheu. Trotzdem hinderte diese~l sie nicht, eines Tages, als ich fort war, den

Rahmen des Spiege1s zu zerbrechen ul~d das Quecksilber abzuschaben, urn da&~
steck der Geister zu entdecken und sie aufzustobern.

8. Kapitel.
O'CONNELL und KEENAN werdcn in ein Kanu gesetzt - Sie werden in eine unbewohnte Hiitte gebracht 

Unbequemes Ratselraten - Es kommen Leute eines eindeutigen Zweckes wegen - Erste Bekanntschaft mit
Tatauierwerkzeugen - Die Ausfuhruug - KEEN,\N briillt - Unkomrnentmajliges FJuchen - Verwendung
von 61 und Holzkohle - Essen - Nach Tisch Fortsetzung der Tatauierungen - Bemerkungen tiber Mat
ten und Matratzen - Besinnliche Gedanken tiber ihre Halibarkeit - Die Tatauiermeister kehren am andern
Morgen wieder - Unniitze Verhandlungen seitens O'CONNELL'S, erfolgreichere von KEENAN - Ausziehen der
Haare - Die Heilung wahrt einen Moriat - Flote und Geige - Uber Dichter und Dichtkunst - Heimkehr 
Weitere Eindriicke - Musik und Tanz - Schmausereien - Entdeckung am Ende des zweiten Tages - O'CON
NELL's Schwiegervater - Die Reize seiner Frau - Ihr Leibgedinge - Ihre Fabigkeiten zu unterrichten - Die
Scherze ihres Vaters - Ausfliig e - Musik und Tanz.

Drei Tage waren wir in unserer neuen Behausung gewesen, da zeigten UIlS etliche

Eingeborene ihre tatauierten Arme une! Beine, line! machteu uns Zeichen, die wir zu-
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erst nicht so recht verstanden, deren Bedeutung uns nachmals aber urn so schmerz

hafter verstandlich gemacht wurde. Am vierten odcr fun ften Tage wurden GEORGE

KEENAN und ich mit sechs Eingcborenen in ein Kanu gebracht. Sie paddel ten ein

(/kurzes Stuck am Strande entlang und bogen dann in einen breiten, sich allerdings

., schnell verengernden Flul9 ein, del' bald so schrnal wurde , daG zwei Kanus darin nicht

aneinander vorbei konnten. Er war vollstandig eingedeckt von den iiberhangenden

Zweigen del' Baume ; so roman tisch die Szenerie auch war, so gut sie uns auch

gefallen harte, wir tappten doch vollig im Dunkeln, weshalb man mit uns diese

Reise unternahm. Schliefslich langten wir bei einer HUtte am Ufer des Flusses an,

stiegen aus und wurden in die Hutte gefUhrt; unsere Begleiter blieben draufseu. Nie

mand nahm uns in Empfang; etwa eine halbe Stunde lang vertrieben GEORGE und

ich uns die Zeit mit Raten, was man wohl eigentlich mit uns machen wUrde. Das

Aussehen der HUtte lie/1 nicht auf den Zweck schliefsen, ZLl dern sie errichtet war;

gewil3 war es kein Wohnhaus, andererseits sah es in dern baufalligen Zustand auch

nicht nach einem Gefangnis aus. Unsere Oberlegungen fan den ein natiirliches Ende

als flinf oder sechs Frauen erschienen, die Cerate mitbrachten, deren Zweck wir so

gleich kennen lernen sollten. GEORGE mufste sich in die eine Ecke der Hiitte setzen,

ich kam in die andere; die eine Halfte der Frauen hockte bei mir, die andere bei

meinem Kameraden. Eine Frau holte eine Kalebasse mit einer schwarzlichen Flussig

keit hervor; eine andere nahm meine rLe<;hte Hand und straffte die Haut Uber den

Muskeln. Nun wurde ein Bambusstockchen in die FIUssigkeit getaucht und eine ge

rade Linie gezogen. Dann holte die dritte Schone ein schmales Stuck Holz hervor,

das an einem Ende mit Dornen besetzt war. Die tauchte sic in die schwarzliche

Fliissigkeit ein, dann wurden die Stacheln auf die Zeichnungen meiner Hand gesetzt,

und mit einem plotzlichen Schlag wurden mir die Stacheln ins Fleisch getrieben. Man

mu{3 stillhalten, wenn es dem Teufel so gefallt ; ich nahm alle Kraft zusarnmen, biG

die Zahne aufeinander und benahm mich wie ein Martyrer. Zwischen zwei Schlagen

tauchte die Schone jedesmal die Stacheln in die Tinte.

Ich hatte bei dieser vergnUglichen Unterhaltung genug mit mir selber zu tun, urn

nach meinem Kameraden zu schauen. GEORGE lieG jedoch bald von sich horen. Er

fluchte und wetterte nach allen Regeln del' Kunst; aber keine Spur Takt steckte

darin. Pest, Tad und Teufel wUnschte er auf seine Qualgeister herab, ein Erdbeben

sollte die Inse1 versinken lassen, vierzig Boote mit Lanclungstruppen von Kriegs

schiffen soli ten ausgeschifft werden, um diesen wahnsinnig gewordcnen Wilden Mores

zu lehren, die einen von S. M. Untcrtanen so picsacktcn. Es half ihrn garnichts, die

Frauen amUsierten sich nur daruber. Die Kiinstlerinnen unterbrachen die Arbeit, lim

ihn nachzuahmen; sie machten sich iiber das Zucken seiner Anne und seine Grimassen

lustig. Noch lange Zeit spateI' war er die Zielscheibe ihres Spottes; wollten die Ein-
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geborenen ihn argern, dann spielten sie auf seine Tatauierungen an und schlossen

damit: »Narlic- a-Nutt mucha purk s (Nti/lk esz Not me tSa purk) Nalik von Not

- das war sein Name - ist ein Feigling; eJim Aroche ma coo map (:Jim Ariki
me kaumat) Der Hauptling Jim ist tapfer.

Nachdem meine Freundin meine Hand eine Weile bearbeitet hatte, wischte sie diese

mit einem Schwamme abo Ich glaubte, sie ware fertig; durchaus nicht! Sie nahm meine

Hand hoch und blinzelte sic an wie ein Tischler ein Brett. Dann ging's wieder los;

sie jagte die Stacheln an den Stellen, wo ihrer Ansicht nach die Zeichnung noch

mangelhaft war, in die Hand hinein. Diese Verbesserungen waren sehr viel unange

nehmer als die ersten Schlage. Nach einundeinerhalben Stunde war die Hand fertig;
die Frauen verlieGen uns und nahmen ihre Cerate mit. Ehe sie weggingen, rieben
sie die tatauierten Stellen mit 01 ein und bestreuten sie mit gepulverter Holzkohle.
Das wurde so lange wiederholt, bis sich eine dicke Kruste aus Kohle lind 01 gebildet
hatte, die die Wunden vollig verdeckte. Die Heileigenschaften der Holzkohle sind ge
nugsam bekannt. Der Leser hat vielleicht beobachtet wie sie Schlechtwerden von
Fleisch verhiitet ; und eine tUchtige Hausfrau weiG mit ihrer Hilfe nicht mehr ganz ein
wandfreiem Fleisch wieder ein frisches Aussehen zu geben. Als die Frauen fort waren,
schickte man uns etwas Ztl essen; wir lebten schon in dem Gedanken auf, daG unsere
Strafzeit voruber ware. Am Nachmittag kamen aber die Grazien wieder; nun wurde
der linke Arm in Arbeit genommen. Abends wurde uns bedeutet, daf wir auf den
Matten schlafen sollten. Sie waren alles andere als Daunenmatratzen, doch muGten

wir damit zufrieden sein; sie gehorten zum eisernen Bestande dieses Tatauierhospitals

und hatten wohl mindestens lwei Generationen zurn Ausstrecken ihrer rniiden Glieder
gedient. Ich weigerte mich zunachst, diese Dinge ZLI beruhren: ich war noch nicht
recht an das Nacktgehen gewohnt; so erlag ich schliefslich der Versuehung, mich
mittels der Matten vor dem BambusfuGboden Ztl schutzen.

Am andern Morgen moehte meine Hand wohl den Umfang des Podagraverbandes

vom Gil BIas erreicht haben : obschon mein Fleisch samt der Holzkohle schwerlich

so schon aussah wie das aristokratische, schon geschwollene Podagraglied. Nach dern
Frtihstiick erschien ein anderer Trupp Kiinstlerinnen. GEORGE tobte vor Wut, er
brullte und wehrte sich tUchtig gegen die Wiederholung; ich versuchte zu vermitteln.
SchlieGlich wurde ihm seine Bitte gewahrt; mein Widerstreben niitzte mir nichts.
Aus Grunden, die ieh nieht begriff, wurde mir mit Gesten bedeutet, daG ieh aushalten
mUG t e .- dagegen gab es keine Widerrede. GEORGE lieG man frei; doch machte
man ihm eindeutig begreiflich, daf man seine Feigheit und Weichlichkeit verachtete.

Er hatte es auch nicht aushalten konnen : sein Blut war schlechr: physische Schwache

steht bei diesen Wilden nicht hoch im Kurs.
Als der linke Arm fertig war, kam der rechte an die Reihe. Dieser Esel, der

GEORGE, machte sich nicht allein daruber lustig, daG ich es aushalten muGte, er half
sagar den Frauen, mir die Haut zu strammen, anstatt mich loszubitten!



~Diese Floten sind durch KEENAN zuerst nach Ponape gebracht worden. Bekannt warcn bis dahin allein ebenfalls

aus Rohr gefertigte Nasenfloten,
CPDie Tatauierllng wird heute anders als zu O'CONN E I.I.·s Zeiten vollzogcn. Wah rend friiher eine Volltatauierung

fiir beide Geschlechter iiblich war, wird diese heute nur noch bei den Frauen vorgenomrncu, deren Anne, Beine,
Gesall, Hiiften und Schamgegend tatauiert wird; bei Mannern beschrankt sich die Tatauierung auf die Arme
und Beine. Wesentlich ist hier der Brauch der Tatauierung als Symbol der Eheschlieuung.

Nun, ieh will mieh nieht in Einzelheiten verlieren ; aeht Tage brauchte man, bis die

verschiedenen Korperteile behandelt waren. Beine, Rucken, Gcs~iG wurdcn so ge
zeichnet; damit sie es konnten, mufste ich ausgestreekt auf einer Matte liegen bleiben.

Die Haare wurden mir mit Muscheln ausgczupft - das ging so flink wie beim Gause
rupfen. Haufig wollte ich lieber sterben, als diese verschonernde, doch immerhin reich

lich schmerzhafte Prozedur aushalten. GEORGE mufste bei mir bleiben, nicht nur wahrend
der acht Tage, wahrend ieh tatauiert wurde, sondern den ganzen Monat tiber, den
ich hier zubringen rnufste, damit meine Haut heilte. In dicser Zeit wurde ich fort
wahrend mit 01 und Holzkohle eingerieben, so daf meine Haut schliefslich wie die

eines Rhinozerosses aussah.
Das war ein langer, langweiliger Monat ' Wir waren gerade nicht auf die Hiitte

besehrankt, aber Wanderungen waren fUr einen solchen Schmerzensmann wie mich

recht unbehaglich gewesen; autlerdem durften wir uns auch nicht sehr weit entfernen.
Urn die Zeit totzuschlagen machte sich GEORGE eine Rohrflote(%); mit dem Messer

schnitzte er sich aus leichtem Holz cine recht brauchbare Geige und bespannte sie
mit Bananenfasern und Walsehnen aus dem Brustbeutel. Waren wir Poeten gewesen,
wir hatten an die Traume dieser ehrenwerten Leute glauben, und uns an der
landlichen Zurtiekgezogenheit begeistern konnen. Denn roman tisch war es nun
einmal; ein herrliches Bachlein rauschte an unserer Tur voruber, eine prachtige,
recht abwechselungsreiche, bergige Landschaft umgab uns, die Musik lieferten Scharen
quakender Papageien. Landschaft und Gesichter unserer Gefangenenwarter wurden

uns aber tiber. Von den Tatauierkiinstlerinnen haben wir nichts wiedergesehen, nach
dern sie ihre Arbeit getan hatten. Alles wurde einem langweilig, war eintonig - tag
ein, tagaus wechselten Sonne und Schatten, die Vogel sangen dieselben Lieder;

nachtens heulten unentwegt die gleichen Hunde in der Ferne. Selten haben sich

wahl Menschen so nach dem Ende einer Quarantane gesehnt wie wir. Endlich

karn es.
Wir freuten uns als ein bemanntes Kanu erschien, und uns nach dern Bootshause

brachte. Ich kam aus dem Tatauierhospital als ein anderer Vogel mit ganz neuern
Gefieder wieder, anders als ich es bezogen hatte; meine linke Hand, beide
Arme, Beine, Huften, Rucken und Cesafs waren tatauiert.@ GEORGE hatte nur einige

Streifen auf dem linken Arm bekornrnen, und selbst die waren nicht fertig geworden.

Nach der Riickkehr wurde uns ein Fest gegeben; urn ihm einen besonderen Glanz

zu verleihen, setzte GEORGE die Eingcborcnen mit Melodicn auf seincn primitiven

Instrllmenten in Erstaunen; ich tanzte dazu.

I. GESCHICHTE. IS
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Ich hatte geglaubt mit dem Tatauieren ware es nun vorbei, aber kaum war ich

drei Stunden wieder zuhause, als auf GeheiG des Hauptlings eine seiner Tochter sich

anschickte, mich nochmals in Behandlung zu nehmen. Sie tatauierte mir einen Ring

auf die rechte Brust, einen auf die linke Schulter und zwei urn meinen rechten Arm.

Es waren Nadelstiche im Vergleich zu den Prozeduren, die man an rnir in der Ta

tauierungshUtte vorgenommen hatte ; darum erhob ich keinen Widerspruch. Das Fest

dauerte einen ganzen Tag; mancher Hund bellte zum letzten Male; Kawa wurde in

groflen Mengen zerstampft und der Saft ausgewrungen: mein Kamerad war ob seiner

Flote, ich ob meiner Tanzkunst, bei den Eingeborenen hoeh angeschrieben,
Bis in den frUhen Morgen hinein wurde gesungen und getanzt. Nachdem die Leute

wie ublich, morgens gebadet hatten, nahm der zweite Festtag seinen Anfang ; Schrnause
reien, Kawatrinken, Lustbarkeiten fullten ihn aus. Kanus mit Ober- und Unterhauptlingen
kamen ohne Unterlafs von den Ubrigen Inseln zu Besuch ; jedesmal, wenn neue An

kommlinge erschienen, wurden GEORGE und ich ihnen vorgefUhrt und dann eingehend

untersucht. Bei unserer Landung waren die durch die weitle Haut schimmernden

blauen Venen besonders bewundert worden. Ieh ging auf diese Schaustellungen mehr

ein als mein Kamerad; ieh tanzte wie ein Verriickter, GEORGE begleitete mieh mit
seinen Instrumenten, und die Zusehauer sehnalzten und wufsten vor Begeisterung sieh

nieht zu lassen. GEORGES Musikvorfuhrungen ersparten ihm manehe Hanseleien, die

er sonst wohl hatte ertragen miissen, weiI er sich im Tatauierhaus wenig mannlich

benommen hatte. So ging aueh der zweite Tag hin. Erst in der Nacht begann ieh

zu argwohnen worauf alles hinauslief. Da erfuhr ieh, dafs die junge Dame, die mir

die letzten Tatauierzeiehen gespendet hatte, meine Frau war! Diese letzten Tatauie

rungen bildeten einen Teil der Hoehzeitszeremonien. Am dritten Morgen fuhrte mieh
meine Braut ins Bad; auch dieser Tag verlief wieder wie die beiden vorhergehenden

mit Feiern und Tanzen ; der dritte Tag bildete insofern den Hohepunkt, als er noeh

ausgelassener war als die beiden anderen. Trotzdem gab es keine Streitereien, keine

Mifshelligkeiten, keinerlei Arger und Unvertraglichkeit. Die Kawa ist ein stark nar

kotisierendes Getrank ; wenn man viel davon trinkt, [alit man in einen dumpfen, tiefen

Sehlaf.
GEORGE erhielt eben falls eine Frau; da er sieh aber nieht hatte tatauieren lassen,

bekam er keine Frau von Rang. Trotzdern wurde sie ihm eine tiiehtige, brave Gattin.

Mein Schwiegervater war der Ahoundel-a-Nutt [Kerou« en Npt), der Oberhaupt
ling von N9t, der machtigste Hauptling der Inselgruppe, die von einem Riffe urn

sehlossen ist ; auf den Karten steht sie als eine Insel, als Aseension~ verzeichnet: von

den Eingeborenen aber wird sie Bonabee (PonjJei) genannt. Leider war er nicht be

reit, mir eine eigene Hofhaltung zu bewilligen, denn wahrend der ganzen Zeit,
meines Bleibens auf der Insel, hatte ieh mit ihm unter einem Dache zu hausen. Er

'»Evans und White, Walfanger, gaben der Insel 1832 den Namen. Die »Spy«, die O'CONNELL 188] befreit,
besitzt bereits eine Karte, auf welcher dieser Name verzeichnet ist.
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gab rnir seinen eigenen Namen, Ahounclel, meistens wurde ich aber Jem-aroche ('7t"m
arikt) genannt. GEORGE KEENAN'S Inselname war Narlic (iValtk).

Uber meine Frau hatte ich mich nicht mehr zu beklagen wie clie meisten Ver

heirateten in zivilisierten Landern. Ja, ich clarf wohl sagen, ware mir meine Frau

gestorben, ich ware ganz gev"'i[\ damit nicht zufrieclen gewcsen, sondern harte sie innig

betrauert. Sie mochte etwa vierzehn Jahre alt sein; sie war mir zugetan, sauber, treu,

unci abgesehen clavon, dafs sie nur zu gern Hunclebraten a[\ unci claher etwas nach

Hunclen roch, war sie cloch eine recht angenehme Gattin. Wahrend meines Aufenthalts

auf cler Insel beschenkte sie mich mit zwei kleinen Halbwilden, einem kleinen Madchen

unci einem Jungen, cler einmal clie Aussicht hat, seinem Grofsvater zu folgen.

Obschon er mein Schwiegervater war, bekam ich von ihm cloch kein Eigenhaus; ich

zahlte zu seinem Haushalt - ich war cler Karnmerherr - clenn trennencle Wande

gab es im Hause nicht; ich mufste neben ihm auf ciner Matte schlafcn; die Mitgift

meiner Frau bestancl in Kanus, Sklaven, personlichcr Habe unci durchaus nicht un

betrachtlichem Crundbesitz. Sie iibernahm aufserdcrn eine ganz neue Aufgabe, von

der sic zuvor gewi[\ keinerlei Ahnung gehabt hatte - sie wurcle meine Sprachlehrerin.V

Ich wurcle ihr eifriger Schiller, meine Lehrerin hatte ein sehr kritisches Ohr; clie ge

rings ten Abweichungen von der Aussprache dienten ihr unci ancleren Anwesenclen

zur gro[\ten Erheiterung. Es clauerte lange, ehe ich von cler Sprache soviel aufge

nommen hatte, um zu wissen, auf welchen Besitz ich durch meine Frau Anrechte

erhalten hatte; als ich clas wufste klimmerte es mich wenig. Begehrlichkeit ist in clen

Karolinen ein ziemlich unbekannter Begriff.

Meine Frau begleitete mich auf meinen Ausfli.igen ZLl Lande und zu Wasser ; irnmer
war sie an meiner Scire unci sah mich so verlicbt an wie ein schwarmerischer Back

fisch: lhr Vater war der geborcne Witzbold ; cr liebtc es, uns in clen Flitterwochen

zu begleiten unci clann solche Platze aufzusuchen, wo ich dern Namen nach bereits

bekannt war, wo man mich jecloch noch nicht gesehen hatte. Auf sein Geheif hin

l11uf)te ich mit Gebri.ill in ein Halls hineinstUrmen unci cine kriegerische Haltung ein

nehmen. Im selben Augenblick flohcn dann die Insassen, zumeist Frauen, Hals tiber

Kopf hinaus. Sahen sie clann draufsen Ahoundel tUchtig lachen, legte sich clie Furcht ;

Besllchern und Besuchten machte das einen Heidenspafs. Man stelle sich cloch einmal

vor, wac; amerikanische ocler europaische Damen sagen wiirden, wenn untcr ahnlichen

Umstanden plotzlich ein Albino bei ihncn erschien, dann kann man sich vorstellen

welchcn Schrecken die Eingeborencn zucrst bekamen.
AlIsflUge ohne ihn liebte Ahoundel ganz und garnicht. Fragte ich ihn tiber clie

anderen Inseln aus, dann erzahlte er mir, daf sie von Menschenfressern bewohnt

&Fiir ein europiiisches Ohr bietet die Sprache cinige Schwicrigkeitcn, da unscrc Sprachen eine Reihe von Ponape
I ten nicht besitzen und auch nur unvollkommen wiederzugeben vermogen. Das Wortchen »jori«kann heiflen :
J~~jon eine Mangrowenart; 2.) jon, versuchen, probieren : 3.) jonaj 611 , jajo606, vergleichen, ahneln ; 4.) j6l1, Art,

Weise; joii, son, von, her.

2 H.mbruch: POD'pO.



QKlar wird hier ausgesprochen, was he u t e Beobachtungen an den Eingeborenen nur wah r s c h e in lie h
machen. Diese Unterschiede sind jetzt verwischt. Zuweilen bekam man noch '910 Vertreter der belden Typen zu
Gesicht, doch war da nicht immer der Vertreter der »hellen Rasse« ein montsap. wie der Vertreter der -Sud
seeneger« durchaus nicht srets ein litu war.

waren, die mich unbedingt fressen wurden, wenn ieh mieh von ihm entfernte. Wenn

GEORGE und ieh einen Ausflug maehen wollten, dann liehen wir uns von einem Fischer

ein Kanu, clenn mein eigenes harte ieh unbemerkt nieht zu Wasser lassen konnen.

Da wir uns VOl' dem Aufgefressen werden furchteten, beschrankten sieh unsere Aus

flUge zuerst nur auf die Insel Nutt, auf cler wir wohnten; wir fuhren um sie herurn
und paddelten die Flufllaufe hinauf. Kamen wir in die Nahe einer Ansiedlung, dann

holte GEORGE seine Flore heraus; die sehrillen Tone echoten aus clen stillen Talern

und von den Bergen wieder. ) Narlic: Narlic! Narlic! Narlic!« horten wir dann die

Eingeborenen rufen, die dann an das Ufer gelaufen kamen; »Narlic, cudjong! Narlic,

cudjong! « (Nallk, kiiS ali.' Naltk kits mi) Nalik, Flote ! Flote l« Cudjong ( l.·aJ mi)

hatten die Eingeborenen GEORGES' Flore benannt. Die Ufer hatten sich bald mit

Lauschern gefUllt; wahrend ich das Kanu in Bewegung hielt, damit es nicht an die

Ufer stiefs, spielte GEORGE seine schonsten Lieder. Wir wurden stets an Land ern

geladen, gewohnlich folgten wir auch. Sobald ich aus dem Boote heraus kam, war

ich an der Reihe; man bestiirrnte mich zu tanzen ; selten schlug ich es ihnen ab, und

fuhrte ihnen zumeist einen lustigen Schottischen auf.

9. Ka pi t e l
Kasten - Moonjobs (MOll/Up) - ]erejohs (:tcrifo) - Nigurts (b/u) Ehrerbietung vor Hauptlingen 

Hauptlingsnachfolge - Die l nselnamen, Namen ihrer Hauprling e - Verfassung der ]erejohs - Nigurts
- Hauser - Art und Weise des Hausbaus - Prachtiges Aullere - Herdwarmen - Kanuhauser 
"titer - Beziehungen zwischen den Gutsbesitzern und ihren Pachtern - Macht der Unterhauptlinge 
Einkommender Oberhauptlinge - Werkzeuge - Seilerei - Matten und Rolljalousien - Weberei.

Auf den Karolinen gibt es ebenfalls jene beiden deutlich von einander verschiedenen

Rassen~ die sich fast auf allen Inseln der Siidsee finden: die olivenfarbene Rasse, die

von den Geographen fur Nachkommen von zu einer nicht bestimmbaren Zeit aus- .

gewanderten Malaien gehalten wird, und die ~Udsee-Neger, die vielleicht die Ur

einwohner bilden. Die hell ere Rasse auf der Jnsel Ponape ist in zwei Klassen geteilt:

die Mo o njob s (MihlfJitj) , d. s. die Hauptlinge und deren B1utsverwandte, und die

Jere j 0 h s (.Serzso) odcr Frcien. Die N eger bilden eine Kaste fur sich; sie heifsen

Nigurts (Litu?). Die Ahnlichkeit zwischen diesem Wort und den philippinischen Ne

grito's ist seltsarn.

Jerejohs und Moonjobs heiraten untereinander, aber selten oder nie Nigurts. Bei

den Heiraten del' Moonjobs unci Jerejohs folgen die Kinder cler Mutter. Die Kinder

von Hauptlingen und [erejoh-Muttern konnen Unterhauptlinge werden, jedoch niernals

den Rang von Oberhauptlingen bekommen. Die Ehrerbietung VOl' den Hauptlingen

ist ungemein groG; niemand, clessen Rang niedriger ist, darf sich ihnen in aufrechter
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Kerou» ClZ NiJt

Vasai cn Matoleltlm
Nan matau 1hz Tep§k

Roi en Kiti (?)~ Kerou»: en ra«
Nandua en Pal'fk'tr

I. GESCHICHTE.

?) Roi en Kiti ist ein Gau in der Landschaft Kiti.

2· .

Haltung nahen. In dem Hause, wo ein Hauptling anwesend ist, miissen aile Leute

sich hinsetzen; rniissen sie gehen, durfen sie dies nur vornUbergebeugt; der Korper

steht dann Zll den Beinen fast in einem rechten Winkel. Betritt jemand das Haus und

weW nichts von der Anwesenheit des Hauptlings, dann rufen aile auf einmal »Agai!

Moondie! Aroche nannarne ' (Ei.' 1Ilonti.' Arikz ?Zan im.t) -« ) Heda ! Setze dich ! Der

Hauptling- ist im Hause! c.

Die Moonjobs bilden die nachste und weitere Verwandtschaft oder Familie der

Hauptlinge; ihre Zahl betragt auf die g-anze Bevolkerung berechnet fimf auf hundert.
L···. , ,

Die Bezeichnung Moonjob wird auch auf den Himmel augewandt ; und die Hauptlinge

behaupten, daf zwischen ihnen und Sonne und Mond gcwisse Beziehungen bestehen.

Die Hauptlingsnachfolgc ist sehr einfach geordnct; Irrturncr kommen darin nicht vor.

Die Wurde erbt nicht unmittelbar vorn Vater auf den Sohn, sondern beim Tode des

Oberhauptlings folgt ihm der im Range nachsthohere Hauptling - unter Umstanden

sein Bruder: Der so frei gewordene Platz wird von dem im Range nachsten Hauptling

eingenommen; dern folgt wieder der nachste usw ; so riickt jeder urn eine Rangstufe

auf, die letzte Rangstelle erhalt cler alteste Sohn cles verstorbenen Hauptlings, falls

seine Mutter eine Moonjob ist; sonst bekommt cler alteste Sohn einer Moonjob-Mutter

die Wurde ; hinterlafst der Hauptling keine Sohne im Moonjobrang, dann wird die

Vakanz aus der Familie des neu gewahlten Oberhauptlings besetzt. Hautig kommt

es vor, daG Hauptlinge sterben, die cine Stellung zwischen dern Oberhauptling und

dern letzten Hauptling einnehmen, dann rucken die Sohne des Oberhauptlings noch

vor ihres Vaters Tode in diese Range ein; bisweilen ist die Familie des Oberhaupt

lings nicht stark genug, urn die Vakanzen auszufullen ; in solchen Fallen wird die

Familie des nachst hoheren Hauptlings mit herangezogen. [eder Hauptling hat ein

Gut, nach dessen GraGe und Fruchtbarkeit sich sein Rang richtet.

Innerhalb des Riffes besteht die Gruppe aus iiber zwanzig bewohnten Inseln, deren

GroGe von '/2-20 Meilen im Umfang wechselt. Die groGte Insel heifst Nutt, und das

Haupt dieser primitiven Oligarchie setzt seinem Eigennamen stets das mit einer Par

tikel verbundene Nutt hinzu, also Ahoundel-a-Nutt. Weiter ist nichts notig, urn seinen

Rang zu kennzeichnen, obgleich die allgemeine Bezeichnung Aroche-lap-lap (Ariki
lap a litp), hoher Hauptling, zuweilen auf ihn angewendet wird. Ich lasse hier nun die

Aufzahlung der Hauptinseln und der Narnen ihrer Hauptlinge im Jahre 1833 folgen;

hinter der Partikel erscheint der Inselname. Die ganze Gruppe heillt bei den Ein

geborenen: Bonabee (Ponpii)'
AhOlllldel·a-Nl1tt

Wajai-a-Matalaleme

Namatha-a-Chaba

Roun-a-Kitti

Na-anaho-a-Palaga
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Wajai-a-Chocoich UiiSd£ en SiJkgs
Ahoundel-a-Pararn Keroun en Param
Nanarnoraki-a-Hoo Naniim/rr£ki Crl U
Lecunjoni-a-Jounaboo ? en T.founepi!!i
Tuccaree-a-Hand 7soie/'tk en Ant
Ajongajangkee-a-Corrapin ?

Der Oberhauptling nimmt zuweilen auch den Titel Ponape an, meistens fUhrt er

aber den Titel Nutt. Auf jeder Insel giht es Unterhauptlinge, die sieh naeh den Be
zirken nennen, die sie eignen. Es ist schwer Zll bestimmen wo der Tite! )Hauptling s

eigentlieh aufhort, denn jeder Gutsbesitzer nennt sich nach seinem LandstUek; samt

liche niedrigen Moonjobs und die hervorragendsten ]erejohs werden mit dem allge
meinen Titel -Aroche ticatic- (Ariki aketlk), kleine Hauptlinge, benannt. Vielleicht

bedeutet roche (ariki) Ubersetzt soviel wie Freier oder Hauptling ; aber dann gabe

es in der Sprache ja keine Bezeichnung fiir Hauptling.

Die nachste Klasse, die J ere j 0 h s (Seri~o), sind sarntlich LandeigentUmer, doch

rangieren sie nie vor den Unterhauptlingen. Sie sind weniger vornehrn und frei in

ihrer Haltung; man sieht ihnen an, daf auch sie sich gelegentlich zu unterwerfen
haben.

Die Nigurts (Litu) sind Sklaven. Sie gehoren zu den Negern der SUdsee; sie sind

nicht gerade schwarz, aber doch viel dunkler als die Ubrigen, hoheren Klassen. Das Haar

ist nieht kurz und kraus, sondern lang und schlicht. Die Haut ist rauh und ungemUtlich
anzufassen. Sic besorgen nicht nur das Fischen; fast aIle Arbeiten auf den Inseln

werden von ihnen verrichtet. Sie besitzen kein Land, sondern sind mit den GUtern

der Moonjobs und ]erejohs verwachsen, deren Eigentum sie gewissermaGen sind.

Sie sind die Schlachter der einzigen Art Vierfufsler, die hier getOtet werden, der Hunde;

aufserdern sind sie Koche,

Die Hallser~der Ponapc-Cruppe sind sehr einfaeh gebaut, jedoeh nieht unansehn

lich; sic erfullen sarntliche Anforderungen, die an eine bequeme, gemUtliche Unter

kunft gestellt werden. Die Erbauung cines Hauses wird nicht etwa als niedere Arbeit

betrachtet; sie ist eine ehrenvolle Aufgabe, bei welcher die kUnftigen Insassen durch

ihre Freunde und Verwandten unterstiitzt werden. Zuerst wird als Fundament eine

regelmafsige Steinmauer sauber aufgerichtet; sie ist etwa vier FuG hoch, pafst sich

aber den Unregelrnafsigkeiten des Bodens an und ist oben flach. Das Innere wird

mit kleinen Steinen ausgefUllt. Darauf legt man einen FuG dicke vierkantige Balken.
In diese Balken werden aufrecht mit ungefahr fUnf FuG Abstand vierkantige Bal

ken eingesetzt, auf welchen die wagerechten Balken liegen, die ihrerseits die uber-

(i)Schilderung eines Wohnhauses, im, Die Verzierungen des Hausinnern mit rot, schwarz, blau gefarbtern Kokos
gam sind verschwunden. Nur vereinzelt trifft man auf solche kiinstlerischen Garnwicklungen bei den Prunk
booten des Adels. Einzelne Eingeborene wutlten sieh noeh dunkel auf diese Verzierungen zu besinnen, von
denen sie mir allerdings 1910 kein deutliehes Bild machen konnten.



Iwar 1910 unbekannt. Ebenso wurden die Kastenuntersr hiede beaiiglich der Abmessungen der Wohnhauser

nieht mehr beachtet.
iKanuhauser, Versamm!ungshauser, niis, sehen anders als die Wohnhauser aus und bilden in ihrer Art einen

besonderen Typ der Siidsee.

stehenden Dachbalken tragen, Die Seitenwande zwischen Dach und Fundament sind

gewohnlich nur vier bis fiinf Fun hoch; clas Dach ist schr stcil und wird in der Mitte

auf hohen Pfeilern getragen es ist mit Kokosblattern gedeckt und ragt iiber die

Seitenwande des Hauses ungefahr einen Fun hinaus.

Die Pfeiler an den Wanden sind mit Kokosgam bewickelt , der Raum zwischen
den Pfeilern wird mit diinnern Bambus oder Rohr ausgcfullt, die durch Kokosgarn
untereinander verbunden sind; das geschieht so reichlich, daf das Holz verdeckt

wird. Das Gam hat verschiedene Farben, rot, schwarz, blau und wird so gewickelt,

dan damit die verschiedensten Figuren auf den Wanden hervorgerufen werden; zu

sammen mit Troddeln und andereu Ornamenten macht das Haus einen angenehmen
Eindruck. Der Fufsboden besteht aus Bambus; er wird iiber die steinerne Plattform

gebreitet und wird ebenfalls mit Kokosgarn bewickelt. In der Mitte des Fufsbodens

befindet sich ein quadratisches, vier bis funf Fun breites Loch fiir das Feuer, der

Rauch sucht sich den Weg zwischen den LUcken im Dach oder durch die Wande.

Die Zugange ins Haus sind drei Fun hoch und dienen als Tiiren und Fenster.

Die Wohnhauser sind nach Aussehen und Grone verschieden; das richtet sich nach

dem Range und dem Geschmack des EigentUmers. Sie werden fiir gewohnlich im
Schutze der Baurne und in der Nahe von Wasser erbaut. Der Bau eines Hauses ist

ein Fest; es geht dabei zu wie auf einem Picknick; die Leute bringen nicht nur die
Baumaterialien mit, sondern auch alles, was zu dern Feste gehart. Ein Haus wird

meistens in ungefahr zehn Tagen erbaut. Junge Ehepaare bauen selten selbst; sie
wohnen bei den Eltern der Frau oder des Mannes oder werden bei einem Haupt

ling einquartiert; Haushalten gehort nicht zu den Hauptpflichten einer jungen Frau.

Ist das Haus fertig, dann halten die Priester eine Weihe(j) ab ; sie dauert drei bis

vier Stunden. Die Freundschaft der kLinftigen Insassen, die Hauptlingc des Bezirks,

andere gerade anwesende Hauptlinge, setzen sich nach dem Range geordnet im Hause
hin, Frauen diirfen nicht zugegen sein. Kawa, Hundefleisch, Yams, Brotfrucht usw.

werden fUr die Caste aufgetragen, wahrend die Priester eine Art Gesang anstimmen
Beschworungen oder Gebete. Einer singt eine Art Rezitativ, einforrnig und eintonig ;

wenn er zu Ende ist, wird die Melodie von einem andern aufgenommen und fortgesetzt.

Wohnhauser sind selten graner als 20;< 40 Fun; die Nigurts sind zuweilen mit

HUtten von lOX 6 Fun zufrieden oder noch weniger. Die Kanu-HauserO dagegen,

die auch zu Versammlungen, Schmausereien, Feiern usw. dienen, sind oft tiber 100 Fun

lang und 40-50 Fun breit. Sie werden wie die Wohnhauser gebaut; nur errichtet

man sie unmittelbar auf dem Boden, zumeist gern in der Nahe oder unmittelbar am

Strande; der Fufsbodcn wirc1 nicht mit Barnbus bcdeckt. An den Seiten werden bam-
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busbeIegte Galerien errichtet, die sich tiber clem Boclen in der Hohe der Fundament

mauern erheben; an clem einen Ende des Hauses befindet sich eine Plattforrn, auf

welcher bei festlichen Gelegenheiten die Hauptlinge und Moonjobs sitzen. Zwei bis

drei Monate lang, wahrend der heifsesten ]ahreszeit, schlagt cler Hauptling mit seiner

Farnilie und seinem Gefolge irn Kanuhause seine Hofhaltung auf. Auf clem Boden in

der Mitte cles Hauses werden die Kanus vollendet; bei festlichen Gelegenheiten

brennen hier die Feuer, urn die Hunde zu braten. An den Seiten des Hauses werden

die fertigen und gerade nicht gebrauchten Kanus aufgehangt. An einern Ende besitzt

das Kanuhaus einen brciten Eingang.

Abb. I. Kanuhaus mit festlicher Versarnmlung in Erwartung des Hundebratens
(Skizze von O'CONNELL).

Der Landbesitz vererbt sich von den Eltern auf den altesten Sohn. Ihrn gehort

das vaterliche thus, das Kanuhaus und die Nigurts. Ein Groi3grundbesi tzer hat nahe

zu ein Dorf urn sich herum. Den Mittelpunkt der Siedelung bildet das Wohnhaus des
Besitzers ; es steht stets am schonsten Platze und ist groi3er und prachtiger ornarnen

tiert als die Ubrigen. Rund herurn, kleiner in den Abmessungen, jecloch sehr sauber

gebaut, liegen die Wohnungen der jUngeren Bruder, Verwandten und Horigen, denen
die Erlaubnis gegeben wird, sich auf seinern Besitz anzubauen einen Teil seines Landes

zu bewirtschaften und auch die Brotfruchtbaume zu nutzen; jedoch gibt er niemals

seine Besitzrechte an Grund und Boden auf. Der Grundbesitz geht niernals in eine

andere Hand iiber ; er wird nur vererbt; so wird der Unterschied zwischen den Kasten
aufrecht erhalten. Diese Horigen oder Pachter zahlen freiwillig eine Art Rente in der

Form von Licferungen von FrUchten, Yams und Kawa. In einer groi3eren Entfernung

davon liegen die Hiitten der Nigurts, der Sklaven des Grundeigentumers, die den

Boden fur die hellen Menschen, ihre Herren bewirtschaften; sie miissen fischen, kochen,

Kawa stampfen, kurz aile niedrigen Arbeiten verrichten. Doch gibt es auch etliche



lPSchloBstiicke der Riesenmuschel Tridacna gigas.
<PEine Abart der Musa textilis, die auf Ponape wild wachst, Es handelt sich nicht urn eine Plante.

Beschaftigungen, die als ehrenvoll gelten, als da sind die Herstellung von Kokosgarn,

del' Hausbau, del' Bootbau, das Verzieren clerse1ben; das ist Mannerarbeit. Die Frauen

weben GUrtel oder stellen Matten her.

Leute, die kein Land besitzen, durfen Kanus als personliches Eigentum haben. Uber

alles andere fuhrt del' Gutsherr KontrolIe; er besitzt eine Art patriarchalischer

Macht uber seine Pachter und Sklaven. Kleinere Vergehen darf er seIbst bestrafen,
groGere meldet er dem Oberhaupt, dem gegenUber er selbst verantwortlich ist, dem
er eben falls Abgaben bezahlt, allerdings nicht genau festgesetzte; GraGe und Urn

fang stehen ganz in seinem Ermessen.

Del' Oberhauptling auf del' Insel hat einen ahnlichen Anhang urn sich, seine nachste

Verwandtschaft, die Sklaven, clazu einen ausgedehnten Landbesitz. Alles ahnelt cler

Haushaltung eines Unterhauptlings, nul' sein Wohnhaus ist graGer, er hat zahlreichere

groGere und besser verzierte Kanus; aufserdern dient sein Kanuhaus den zahlreichen

Versammlllngen. Aufser den Ertragen seines eigenen Landes, bezieht er laufencl Ab

gaben von den Unterhauptlingen seiner Insel; ist er Hauptling von Nutt und Ober

haupt der Gruppe, dann miissen auch die Hauptlinge cler kleineren Inseln ihm Tribut

bringen.
Das hauptsachlichste Handwerkszeug ist die Axt. Ihre Klinge besteht aus einem

harten, weiflen Stein,<Vder am Strande gefunden, in die Form einer Klinge geschlagen
wird, um dann auf Korallen geschliffen zu werden. Ein Eingeborener gebraucht nicht
selten zwei bis drei Monate zur Herstellung einer Axt: er arbeitet allerdings mit

Unterbrechungen daran bevor er sie am Stiel befestigt. FUr den Stiel sucht er sich einen
kniefOrmig gebogenen Baumast aus. Das eine Ende wird verkiirzt ; clasandere bildet dann

den eigentlichen Stie!' Del' Rucken del' Axtklinge lehnt sich auf den Winkel; Klinge

und Holzstiel werden durch starke Bander aus Rinde, Hanf oder Kokosgarn mit ein

ander verbunden. Die Klinge wird am Stiel in del' Weise befestigt, daf c1amit Schlage

getan werden konnen wie mit einem Kuperbeil ; doch wird man auch sofort beob

achten, dan tiefgehende Schlage nicht damit ausgefUhrt werden konnen. Bei kleineren
Arbeiten verwendet man Muscheln; Korallenaste dienen als Raspeln und Feilen, Hai

haut ZUlU Glatten. Mit diesen einfachen Werkzeugen gehen sie sehr geschickt urn

und bringen damit Arbeiten zustande, die europaischen und amerikanischen Hand

werkern zum Vorbild dienen konnten, die mit ihren besseren Werkzeugen so haufig'

pfuscharbeiten liefern.
FUr gewahnliche Zwecke ersctzcn Liancn den Bindfaden. Doch verfcrtigen sic sehr

schones Garn aus Hanf,G> den seidenartigen Fasern ciner Plante, und aus den Hiilsen

der KokosnUsse. Hanf und Kokosbast werden in Wasser eingeweicht, geklopft und

getrocknet bevor sie verzwirnt werden. Sie rniissen mit den Fingern gereinigt werden,
und werden darauf auf dem Knie mit del' Hand verzwirnt. Die Fasern del' Planten
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und Bananen sind sehr fein und weich; sie werden nur zur Herstellung der Schurze
gebraucht. Sie werden dem Innern der Pflanzen entnommen, gewaschen und dann ZlI

seidenahnlichcn Zeugen verwebt.
Die Manner stelJen das Garn her und gebrauchen es beim Haus- unci Kanubau.

Frauen flechten Matten fur Segel, fur Kleider unci Schlafstatten. Die Segel werclen
sehr sauber aus aufgespaltenen Pandanusblattern geflochten; die Schurze, we1che auf

dem Korper getragen werden, steIIt man aus den Kronwecleln der Kokospalme her;
sie werden gebleicht unci dann von den Frauen ill Reihen aufgezog-en. Die Schlaf
matten bestehen aus Pandanusblattern. Die Kleiclmatten, we1che die Frauen tragen,
werclen aus der Rinde der KokospaIme(j) gemacht (?).

Zur Herstellung cler Vorhange unci Gurtel verwenden die Frauen einen einfachen
WebstuhI.@ Die Kettfaden werden an einern Hauspfosten befestigt, das andere Ende
an der Weberin, die sic auf diese Weise strafft. Ein Stab wird tiber und unter die
miteinancler abwechseInden Kettfaden gesteckt; er wircl an den Enden hochgehoben
unci gestattet clann das Viebeschiff hindurchzufuhren. Mit demselben Stock bringt die
Weberin den Faden an clen richtigen Platz. Auf diese Weise werden die schmalen
GtirteI hergesteIlt, die tiber der' Kleidmatte getragen werden, ferner die prachtigen
so schon verzierten Vorhang<:Rin den Hausern.

10. Kapitel.
Kanu-Bau - \Vahl des Baurnes - Vorbereitung desselben - Konstruktion des Auslegers - Plattform fiir

Passagiere - Nigurts als Matrosen - Kanuverzierungen - Segel - Navigierung - Paddeln - Farbe - In
standhaltung der Staatskanus Periodische Wiederkehr der Bauzeiten - Feste bei solchen Geleg-enheiten 
Priifung der neuen Fahrzeuge - Fischerei - Wassertreten - Netze - Geschicklichkeit der Eingeborencn bei
ihrern Gebrauch - Ehrerbietung vor Hauprlingen - Heilige Fische - Eingeborenensophistik - Aale - Eine
festliche Mahlzeit - Entdeckung der Graten durch die Eingeborenen - Fiirchterliche Erregung - Ein kluger
Beschlull und eine Anspielung auf die Maifische (Clupea alosa) im Taunton River.

Die erste Sorge beim Kanubau g-ilt der Wahl eines gerade gewachsenen schlanken
Baumes. Dann greifen fiinf oder sechs Leute den Baurn mit Axten an der Wurzel
an und fallen ihn. Will man zwei kleine Kanus bauen, dann wird cler Stamm geteilt ;
soIl nur ein einziges hergestelIt werden, dann richter man ihn zu. Aste und lweige
werden abgeschIagcn, c1arauf der Stamm ausgehohlt, zunachst ganz roh; in erster
Linie will man das Gewicht veringern. Lianen werden urn den Stamm geschlungen,
die Arbeiter erfassen sie und ziehen ihn clann zurn nachsten WasserIauf oder an den
Strand; dann wird er nach dem Kanuhaus gebracht.

Die erste und schwere Arbeit, den Baum zu fallen und zu befordern, wird von den
Nigurts geIeistet. 1m Kanuhaus beginnen nun geschicktere Leute zu arbeiten; Unter
hauptlinge, Moonjobs unci Jerejohs, sind die Kanubauer. Zuerst wird die Aufsenseite

G>Gemeint ist die Rinde des Brctfruchtbaumes.
Ci)Die Weberei war 1910 ausgestorben. Benutzt wurde der Criffwebstuhl,
Ci>Diese Vorhange gab es 1910 nicht mehr.

·t



&lFirnis aus Galip-Niissen.
9Perlmuttereinlagen wurden 1910 nicht rnehr beobachtet. Diese Kunst wurde clanach ausschlie£llich nur auf

Palau geiibt.
~Kiup ist eine LilienArt.

bearbeitet, urn dem Kanu eine gefallige Form Zll geben; dann wird das Innere sorg

faltig ausgehohlt. Vier bis fiinf Mann arbeiten etwa cine Woche an einem Kanu;

nachdem es seine Form erhalten hat und die Uncbenheiten beseitigt sind, wird es

sorgfaltig poliert. Dies geschieht mit Korallen; so viele wie rnoglich machen sich am

Kanu Zll schaffen und singen wahrend der Arbeit. Ist die Politur fertig, dann wird mit

einem Stiickchen Kokoshulse drinnen und draufsen rote Farbe aufgestrichen und das
Kanu in die Sonne zum Trocknen gesetzt. Dann wird clie Farbe mit einem Uberzug

von KokosoJCP versehen, das clem Ganzen zu einer Hochpolitur verhilft. 1st das 01
trocken, werden die Sitze unci Ausleger angebracht. Die Sitzbretter sincl aile sorgtaltig

mit Kokosgarn verziert. Der AusJeger besteht aus zwei Holzern, die clrei FuG von

der Seitenwand des Kanus abstehen unci es selbst urn drei FuG in der Lange tiber

ragen; diese Ausmafse rich ten sich natiirlich nach der GraGe cles Kanus. Am Encle

dieser Holzer ist ein langer Balken befestigt, der parallel zurn Kanukorper verlauft

und so lang wie dieser ist. Zwischen clen Enclen des Auslcgcrs unci dem Balken Jiegen

Gitterstabe, die so hoch sind wie das Kanu tief, dam it die Ausleger so wagerecht wie

moglich Jiegen. Ober die Auslegerholzer wird cine Plattform geJegt, mit Matten be

deckt und vor der Sonne clurch einen Schirm geschUtzt; unter ihm sitzen oder Jiegen

die Hauptlinge. Die Plattform erstreckt sich nicht auf den Kanukorper ; daher sind

die Passagiere den Lenten, die das Kanu zu paddeln haben, nicht im Wege. Unter

gewohnlichen Umstanden bedienen Nigurts das Kanu; irn Kriege aber dUrfen An
gehorige verschiedener Kasten nicht in einem Kanu sein. Die Plattform vermag ein

halbes Dutzend Leute zu tragen; das richtet sich nach der GraGe des Kanus ; die Zahl

der Matrosen betragt dementsprechend, wenn diese Bezeichnung gebraucht werden

darf, zwei bis acht. Kanus werden von fUnf bisdreiGig FuG Lange gebaut. Die Kanus

der Nigurts sind nicht so gut ausgefiihrt; deren Plattform vermag gerade noch einen
Korb zu tragen; hier erfUllt sie ihre eigentliche Bestimmung das Auslegergeschirr zu

verstarken. Alle Bindungen werden in der sorgtaltigsten und bewundernswertesten

Weise mit Kokosgarn hergestellt.
Das Kanu ist des Eingeborenen Stolz. Es wird ganz vorzUglich ausgefUhrt; Perl

mutte~ wird am Dollbord eingelegt und die Aufsatze - Bug und Heck sind ein

ander bei diesen Fahrzeugen vollig gleich - mit sauberen Schnitzereien versehen.

Die Staatskanus werden stets im Kanuhause untergebracht, das nach der Wasserseite

ist; die Kanus der Nigurts und einige Arbeitskanus sind stets im Wasser. Das Holz,

aus dem diese Fahrzcugc gcmacht werden, ist wcif und hart unci wird von einem

Baum geliefert, der keine FrUchte tragt, und den die Eingeborenen kyup<3)nennen. Die

Segel sind dreieckige, sogenannte lateinische Segel, die von den Frauen aus Pandanus-
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blattern geflochten werden. Eine Segelstange und ein Mastbaum halten zwei Kanten,

die dritte benotigt kein Versteifungstau; die Starke des Materials macht es uberflussig.

Um tiber Stag zu gehen braucht nur das Segel seine Stellung zu wechseln, dan der

Bug zum Heck wird, wobei der Ausleger natiirlich stets an der Luvseite liegen

mun.

Die Paddeln werden aus demselben Holze wie die Kanus gemacht; auch in der

selben Weise rot bemalt und poliert. Die Gebrauchspaddeln sind glatt und werden im

Kanuhause aufbewahrt; claneben hat jeder Mann aber auch eine oder mehrere Zier

paddeln, mit denen er bei feierlichen Gelegenheiten und Tanzen erscheint. Diese sind

mit Schnitzerei verziert ; sic werdcn nicmals ins Wasser gctaucht, sondern werden

im Hause des Eigners aufbewahrt, solange er lebt, und clann mit ihm begrabcn. Die

Plattforrn cines Hauptlingskanus ist weif gestrichen; das geschieht mit Kalk, den man

aus Korallen brennt. Er wircl mit Kokosol angeruhrt und gibt clann eine reine, weifse

unci sehr haltbare Farbe. Die gleiche Mischung ergibt auch ein ausgezeichnetes

DichtungsmittcI fiir Risse am Boden cles Kanus.

Da die Wasserstrafsen innerhalb des Riffes sehr unrein sincl, die Wasserstande

haufig' im Nu von tiefem Wasser zu flachern, wenige Zoll messendern wechseln, so haben

die Kanus, trotz cler video Arbeit, welche auf sie verwendet wird, nur eine kurze

Lebensdauer und halten nurwenige]ahre aus, weiI cler Korallenboclen sie clurchscheuert.

Die groGten Kanus, clie nur bei hohen Anlassen gebraucht werclen, halten allerclings

langer ; sic gehen an Trockenfaule ein. Auch dann werden sie noch aufbewahrrCDwie

die Abzeichen der Konigswurde bei den zivilisierten Vol kern ; nur ist es tim diese

Kanus besser bestellt, denn sarntliche Eingeborene haben vor ihnen eine groGe Ehr

furcht; sie zu Geld zu machen ware hier einfach unrnoglich. Im Hause in Nutt hingen

bereits sagenhaft geworclene Kanus; es war nicht moglich, die Zeit Zll bestimmen,

wann sie gemacht worden waren. Die kleineren und noch brauchbaren, die jedoch

fur den Hauptling ausgedient haben, werden den Nigurts iiberlassen, die sie ihres

Zierrats entkleiden, wie schliefslich auch ein herrschaftliches Gespann ill einer Loh

gerberei enclct.

Aile zwei Jahre wird es daher notwendig, Kanus zu bauen. Drei derartige JubeI
feiern<3>- dennJubelfeste sind es tatsachlich -- erlebte ich wahrend meiner Anwesen

heit auf Nutt. Nachdem sarntliche Unterhauptlinge der Insel beim Oberhauptling urn

Erlaubnis eingekommen waren, begab sich jeder im Kanuhaus seines Bezirks an

die Arbeit. Als die Kanus Fertig waren, wurden sarntliche neuen Kanus zum Ober

hauptling gebracht. Die Eingeborenen tummelten sie und machten die verschiedensten,

geschicktesten Bewegungen mit ihnen, urn die TUchtigkeit der neuen Fahrzeuge ZlI

~Die Sitte, in den Versammlungshausem die Boote aufzubewahren, wurde 1910 nur noeh ganz vereinzelt geuht,
z. B. in Palikir. Doeh handelte es sieh stets nur urn Gebrauehsboote unci Staatskanus der Hauptlinge. Altere
Kanus wurden nirgendwo mehr angetrnffen.

Ci)Die heiligen Bootbaufestc, epen saraiii, wurden u priinglieh in Nan MatoI, den heutigen Ruinen von Ponape,
abgehalten, Sparer hatten diese Festc nur lokale Bedeutung.
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erproben; nur der Hauptling Ahoundel-a-Nutt durfte aufrecht stehen bleiben. Eine

Stunde ging damit hin, clann bilcletcn die hundert Kallus cine Reihe, wobci jcder

Hauptling auf der Plattform seines Kanus tanzte und die Tanzpaddel schwang; sarnt

liche Anwesendcn sangen unci schlugen dazu den Takt. Das sind Anlasse, bei denen

jeder singt, Frauen und Priester ausgcnommen. Der Tag cndetc mit einer Schmauserei

und clem Ublichen Kawagelage. Das Gesamtbild - die Verzierungen an clen Kanus,

die Hauprlinge in ihrem festlichen Aufputz, die Frauen am Strande mit Blumenkranzen

. im Haar - bildete ein erhabenes Schauspiel, welches zivilisierte Volker auch nicht

besser gestalten konnen. Die allgemeine Heiterkeit, die vortreftliche Ordnung, das

Fehlen von EifersUchteleien und Streitereien urn den Vortritt, zeichnet ihre Unter

haltungen aus - Dinge, die auf den Fcsten zivilisierter Volker unbekannt sind.

Keinerlci Not und Ungelegcnheiten fulgen hinterher; in den Cebrauchen der Ein

geborenen spurt man nichts von cinem

». . .• die Alltagsstimmung zu betriigcn

Einmal im Jahr ein groGes Essen zu geben.«

Der Riffkranz von Ponape umschliefst ein verhaltnismafsig ruhiges Wasser, Eine

Kanufahrt darauf verlauft ganz ruhig und sanft ; haufig genug wird das Kanu mit den

Paddeln auf dem Riffboden weitergeschoben, der hell in dem klaren Wasser durch

scheint. Fische wer~en zuweilen von den Eingeborenen gespecrt; die Stille und die

Durchsichtigkcit des Wassers crlaubt cincn unbcdingt sichcrcn Wurf Das ist jedoch

ein reines Liebhabervergniigen; die Fische fiir die Tafel werden von den Nigurts ge

fangen. Im Riffe gibt es viele Stellen, wo das Wasser ganz plotzlich viele Faden tief

wird - es sind Locher im Riffbodcn, die ganz verschieclen weit sind. Auf diesen

FischgrUnden bewegen sich die Nigurts mit derselben Sichcrheit wie auf den Fuisboden

der Hauser; sie tcilen sich in lwei Haufcn ; der cine bewegt sich moglichst gerauschlos

an die Kante des Riffloches und spannt dort die Netze aus. Ihre Fertigkeit im Wasser

treten ist wohl der Erlauterung wert. Das Bein wird schnell senkrecht hoch gehoben,

soweit, daf der Fun nahezu an die Oberflache kommt; dann wird der FuG mit ab

warts gerichteter Zehenspitze, grazios wie bei einer Tanzerin, etwa zwei bis clrei FuG

weiter vorwarts wicder gesenkt. Bei dicser Art des Vorwartsgehens begegnet man

fast keinem Widerstand im V\T asser ; daher kommt man schnell weiter ohne zu spritzen

oder zu plantschen. Nachdern die Netzleute sich aufgestellt haben, bilden die Ubrigen,

wenn moglich, einen Kreis um sie herum, und vollfiihren mit Beinen uncI Speeren

einen heillosen Spektakel. Die aufgcscheuchten Fische versuchcn ins tide Wasser zu

entkommen; hier werden sie in den Netzen gefangen. Die Leinenfischcrei wird nur

selten angewendet; mit ihren rohen Schildpattangelhaken erzielen die Eingeborenen

keine guten Ergebnisse. Ich verfertigte aus den Ladestocken der Musketen, die 'lorn

Wrack gerettet worden warcn, einige brauchbare Hakcn ; doch war es notwcndig,

wenn man spUrte, dan ein Fisch angebissen hatte, die Leine straff ZLl ziehen, denn die

. Angel hatte keinen Widerhaken und der Fisch konnte sonst entschliipfen.

~.,.....---------------_.._------_._---_._-----~------_.__.---._.. _. __.._------



In ihren Ehrfurchtsbezeugungen varden Hauptlingen gehen sic soweit, daG die

Fischer beim Erschcinen des Hauptlings-Kanu's augenblicklich ihre Tatigkeit unter

brechen, in die Kanus klettern, die Anne iiber cler Brust kreuzen lind die Kopfe ehr

erbietig senken bis der Hauptiing an ihnen voruber ist; dann folgen sie ihm und

bieten ihm eine Auswahl von Fischen an, falls sie bereits welche gefangen haben.

Eine Vernachlassigung dieser Sitte wtirde cine schwere Bestrafung, unter Umstanden

gar den Tod zur Folge haben.

Fische gibt es in Unmengen; sie sind das Hauptnahrungsmittel; abel' ich bin keine

Fischfrau, auch kein Naturforschcr, urn aile die verschiedenen Arten naher bezeichnen

zu konnen. Die Haut V0111 Katzen- und Menschenhai ist ausgezeichnet zum Polieren

von Holz und Kokosschalen geeignct; und die Muscheln sind zu den mannigfachsten

Schneidewerkzeugen verwendbar. Der Hai wird selten gefangen, unci wenn schon,
nur im seichten Wasser mit Speeren. Auf jecler Insel gibt es etliche Fische, die
m a j 0 rho w i (me farala), heilig, oder tabu sind; garnicht selten haben die Familien

auf den einzelnen Inseln verschiedene Fische, die sie nicht genieGen diirfen. Del'

Brauch scheint religiose GrUnde(j)Zl1 haben. Als Beweis fur die Sophistik cler Einge

borenen in religiosen Angelegenheiten, die sodann in diesen del' Logik entbehren

kann, mag die Mitteilung clienen, daG es durchaus nicht als verworfen gilt filr jemand,

einen anderen mit Dingen zu versehen, deren GenuG ihm seIber als groGte Entweihung

erscheinen wUrde. Wenn das Ergebnis eines Fischfangs an Laricl geschafft ist, dann

wird es nach den Fischarten aufgeteiIt; wer irgend einen Fisch nicht geniefsen darf,

weil er ihm verboten ist, clarf diesen ohne Gewissensbisse spiiren zu miissen, einern

anderen geben, der nicht cliesem Speiseverbot gehorchen rnuf Damit ist es bestellt
wie mit den Einschrankungen Muhameds, der da sagte:

») Es gibt etwas an jedem Schwein,

Von dern kein Freund, keiner meiner JUnger

Essen darf- .

jedoch vergaG, clies »etwas- naher zu bezeichnen, so dafs seine Anhanger sich nun

an dem ganzen Tiere genug sein lassen; so werden clenn auch sarntliche clas Salz

wasser liebenclen Tierarten von clen Ponapeleuten verzehrt. Selbst Tcile vom Hai

werden auf der Insel gegessen.

Eine Fischart wircl abel' von samtlichen Eingeborenen heilig gehalten; das ist ein

Aal, del' irn SUGwasser lcbt. KEENAN und ich hatten auf Nutt gelebt, hatten an

manchem Schmause teilgenommen, von cler taglichen Hauskost abgesehen; Aale
waren uns jedoch nie vorgesetzt worden. Wenn wir nachfragten weshalh man mit
diesem Fische eine so ganz besonclere Ausnahme machte, clann bekamen wir die ein

zige Antwort: - Majorhowi e (me sarald, heilig): Nun wufsten wir ja, dafl dies stets

nul' ein Teilverbot bei allen Fischen war und ahnten garnicht, claG man bei clen Aalen
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CDEtliche Fischc sind als Totemtiere dcm Cenuf Einzclncr verboten. Sic diirfen zwar getotet werden, Dazu zahlt
z. B. der Aal, der das Totem einer der machtigsten Sippen auf Ponape ist, der Liikialap.



auf eine viel grof3ere Achtung hielt als bei ihren Yettem im Meerwasser; wir be

schlossen also uns einmal an ihnen recht gUtlich zu tun ; allerdings waren wir so vor

sichtig, keinen unserer Freunde clazu einzuladen.

Wir warteten eine schone Nacht ab und holten dann mit Holzgabeln die Fische

aus einem Bach heraus. Ganz anders als Aale, die ihr Geschick genau zu kennen

seheinen, hatten diese es noch nicht gelernt gefangen zu werden; seit undenklichen

Zeiten waren sie ja vor den Schlichen der Fischer verschont geblieben; so hatten

wir denn die Sorge eher zu viel zu fangen als Zll wenig. In einer unbenutzten Hiltte

zUndeten wir ein Feuer an und brieten siedariiber : dann hockten wir uns nieder und

verzehrten sic mit einem Appetit, dem die Umstande, unter denen wir uns diesem

GenuG hingaben, nichts anhaben konnten - wie sagt cler Weise? »Cestohleue Friichte

sehmeeken am besten! c Als wir uns satt gcgesscn hattcn, wischtcn wir uns den Mund,

wie es sich gehort, wenn man im Gcheimen etwas verbotencs getan hat; wir gingen

zu unseren Freunden heim, mit vollig ruhigem Gewissen, daf nichts herauskommen

wUrde.
Es ist nichts so fein gesponnen, es kommt doch an die Sonnen; wir hatten die Vor

sieht aufser acht gelassen die Graten einzugraben; aber mit dem Spursinn, cine SUnde

aufzudecken, der so manchen zivilisierten Volkern eigen ist, von denen man glaubt, dafs

sie so unschuldig sind, uberhaupt eine SUnde zu kennen, erkannten etliche Eingeborene

in den Graten die Uberreste der als > tabu s erklarten Fische. DaG sie diese Entdeckung

gemacht hatten bemerkten wir daran, dafs die Eingeborenen nach cler Hiitte hinstrom

ten; da wir uns den Grund zunachst nicht erklaren konnten, schlossen wir uns ihnen an.

Als wir bei der Hiitte ankamen sahen wir Manner, Frauen lind Kinder auf dem Boden

knieen, sich hinwerfen, die Briiste schlagen, hin und her taumeln und sich walzen.

Der Larrn war uns schon von weitem in die Ohren geklungen; wir glaubten daher

an irgend einen Unfall oder einen Todesfall, der zu diesem Geschrei Anlaf gab.

Niehts von alledem - es gab keine zerbrochenen Knochen, sondern nur Aalgraten ;

der Haufen Graten, den GEORGE und ich da zurUckge1assen hatten, harte allerdings

mit Recht einige Verwunderungsrufe laut werden lassen konnen, deswegen namlich,

weil wir beide einen so gesegneten Appetit besessen hatten. Da die Uberraschung

jedoch etwas anderm zu gelten schien, hielten wir es fur angebrachter, lieber den

Mund zu halten. Zwei, drei Tage lang wurden die Klage1iedcr angestimmt; von art

zu Ort, von Hiltte zu Hutte verbreitete sich die UnglUcksnachricht; allenthalben

war Heulen und Zahneklappern. GEORGE und ich wurden wiedcrholt als verdachtig

beargwohnt; als endlich die Graten auf des Hauptlings Geheig feierlich bestattet

waren und damit der Tumult ein Ende fand, fiel uns ein Stein vorn Herzen; der Ge

nuG von Aalen war uns fur immer vergangen; sie warcn fortan sicherer als je, we

nigstens vor uns, clas Erlebnis war in seiner Wirkung nachdriicklicher als aIle Gesetze

von Massachusetts, die zum Schutze der Maifische im Taunton River erlassen worden

sind.
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I I. KapiteI.
Heirat - Ehen zwischen Mitgliedern verschiedener Kasten bediirfen del' Genehrnigung des Hiiuptlings 

Die Hochzeit wird in den Kanu-Hausern gefeiert - Gasteordnung - Vorbereitungen fiir das Fest - Kawa wird
unter besonderen Zerernonien gestampft - Auswringen del' Kawa - Trinkordnung - Frauen wenden das Ge·
sicht ab - Errichtung del' Bratofen fiir Hunde - Wie die Hunde zubereitet und gebraten werden. - Wie sie
auf den Tisch gebracht werden - Tranchieren - Tanz beendet das Fest - Paddeln und Musik - Aufbruch 
Die Zerernonien des zweiten Tages - Murnmenschanz del' Priester - Vielweiberei - Eheliche Fesseln - Ta
tauierung verpflichtet die Frail zur ehclichen Treue - Ihre Bedeutung - Ihre Unterschiede bei den einzelnen
Klassen - Ehezwist zwischen O'CONNELL lind seiner Frau Laowni - Ursache desselben - Wie die Frau
Kiirnmernis lind Zorn offenbart - Ein peinhcher Besuch - Eine weichherzige Frau - Ein rachsiichtiger
Ehernann.

1st ein Mann einer Frau zugetan und gehoren beide derselben Kaste an, dann
bedarf er zur Heirat nur der Einwilligung des Madchens und seiner Eltern. Madchen
werden niemals gezwungen Manner zu heiraten, die sie nicht mogen, Wollen Moon
job und Jerejoh einander heiraten, dann muf zuvor die Genehmigung des Hauptlings
eingeholt werden. lch habe haufig Faile erlebt, wo diese EinwiIIigung versagt wurde
und aus der Ehe nichts wurde. lch habe auch nie von einer Ehe zwischen einem Nigurt
und einem Arigehorigen der beiden hoheren Klassen gehort; ich habe auch niemals

sonst von irgcndwelchcn Beziehungen zwischen der hellen und der dunklen Klasse
erfahren.

Es gehort mit zu den patriarchalischen Gewohnheiten der Insel, daf die Hochzeit
im Kanuhause des Bezirks gefeiert wird, in dem der kunftige Ehegatte wohnt, unci
zwar unter dem Schutz und der Aufsicht des Unterhauptlings, Die Feier beginnt mit
Kawatrinken, wahrend inzwischen Hunde gebraten und andere Vorbereitungen von
den Nigurts getroffen werden. Der Unterhauptling sitzt in der Mitte der Galerie
gegen die Wand, und zu seiner Rechten lassen sich die Braut und ihre Freunclinnen
nieder, aIle blurnengeschmuckt. An seiner Linken sitzen in festlicher Kleidung c1er

Brautigam und dessen Freunde. Man bemalt sich nicht. Die Nigurts durfen die
Galerie nicht betreten, auGer wenn sie Kawa stampfen, oder dem Hauptling Kawa
und zu essen bringen; sie miissen im Mittelraurn c1es Kanuhauses bleiben, wo die

Vorbereitungen zurn Feste getroffen werden, ausgenommen das Kawastarnpfen. Die
Caste schwatzen, denn auf dieser lnsel sind die Leute alles andere als gerade sturnrn.
Alles sitzt, die Frauen auf den Hacken, die Manner mit untergeschlagenen Beinen.
Die Kawa (Piper methysticum ist ihr botanischer Name) wird besonders feierlich ge
stampft. 1st einer der Brautleute mit dem Oberhauptling der Insel verwandt, dann
wird die Hochzeitsfeier in clem Haupt-Kanuhaus gefeiert. Aile Kawa, ganz gleich ob
sie von seinem eigenen Felde, vom Brautigam ocler von den Gasten geliefert wird,
wird dem Hauptling zu Ftifsen gelegt. Gelegentlich bringen die Frauen auch Zucker
rohr~ mit und legen es ZlI Ftlfsen des Hauptlings hin; alle nahen sich ihm nur mit tief

vornuber gebeugten Rucken. Der Hauptling erhebt sich dann und schlagt die Wurzeln

G>Die Hinzuiugung einer Stange Zuckerrohr bei irgend einem zu iiberreichenden Geschenk gilt als besonders
ehrenvoll ftir den Ernpfanger.
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von den Kawastauden ab: dabei helfen ihm seine Freunde oder GUnstIinge, die in

seiner Nahe sitzen. Die Nigurts werden gerufen; sie haben die Wurzcln nach den

gronen flachen Steinen zu bringen, die in einem bestimmten Abstande von der ver
sammelten Gesellschaft - je nachdem wie groG die Galerie ist - auf der Galerie

Eegen. Sechs bis zwolf Nigurts beginnen dann zu stampfen, nachdem Wurzeln und

Steine zuvor gewaschen wurden. Jeder hat einen kleinen Stein in der Hand, mit dern

sie gleichzeitig auf die Wurzeln loshamrnern. 1st der Oberhauptling zugegen, dann

werden die Schlage im Takte ausgeflihrt, so: eins, zwei, drei - cine Pause - eins

- eine Pause - eins, zwei, drei. 1st ein Unterhauptling anwesend, dann fallen die

Schlage : eins, zwei - eine Pause - eins - eine Pause - eins, zwei. So werden

die Rangunterschiede peinlich beachtet. 1st die Wurzel fein zerfasert, wird Wasser

darauf gegossen; die Masse wird mit den Handen durcheinander geknetet, ein Teil

davon in ein Bundel Pflanzenfasern getan, die etwa ein FuG lang sind und wie Hanf

aussehen, und nun wird der Saft der Wurzel, bzw. das Wasser, mit dem sich die

Fasern vollgesogen haben in eine Kalebasse ausgewrungen. Sie wird von einem

Nigurt dem Hauptling gebracht; er steigt auf die Galerie, geht zwischen den Mannern

und Frauen hindurch, kniet vor dem Hauptling nieder unci bietet sie ihm an, indem
er sie mit beiden Handen hochhalt. Der Hauptling trinkt und gibt sie an den nachsten

im Range weiter. Jede Kalabasse muf zuerst dem Hauptling angeboten werden,
einerIei, ob er trinkt oder nicht. 1m allgemeinen sind sie recht maGig; doch ist die

Kawa ein stark betaubendes Getrank, es wird selten in solchcn Mengen gctrunken,

dan es jemanden bewufstlos macht. Geschieht es einmal, clann sind drei bis vier

Stunden schweren, tiefen Schlafes die Folgen. MaGig getrunken macht die Kawa

geschwatzig, jedoch selten handelsilchtig. Frauen durfen sie nie offentlich trinken;

wenn die Manner trinken, miissen sie sich abwenden ocler das Gesicht verdecken.

Mit Ausnahme der Moonjob-Frauen ist sic flir aile tabu; da vollige Enthaltsamkeit

als Tugend gilt, wird sie von den Frauen auch nur ganz irn geheimen genossen.
Wahrend die Kawa gestampft wird, verteilt der Hauptling die einzelnen Abschnitte

der Stauden an seine Freunde. Solche Geschenke gel ten als Auszeichnungen, hinter

denen man eifrig her ist ; denn die Abschnitte schlagen nach dem Einpflanzen Wurzeln.

Allerdings dauert es zehn bis zwolf Monate bis sie angewachsen sind; da der Anbau
der Pflanze kaum der Nachfrage genUgt, so wird sie sehr hoch bewertet.

Wahrend nun die Kawa bereitet und getrunken wird, beginnen die Vorbereitungen

fur den Festschmaus. Aus Holzscheiten werden Haufen errichtet und daruber, wie

bei einer Pyramide, kleine runde Steine gehaufelt. 'vVcnn das Holz verkohlt, fa;lIen

dieSteine rotgliihend Zll Boden und bilden eine ebeue Flache. Sobald der Scheiterhaufen

nicht mehr raucht, werden die bereits aufserhalb des Hauses getoteten, ausgeweideten

Hunde herbeigebracht und ihnen die Haare abgesengt. Dann werden sie abgeschabt
und auf die heilsen Steine geIegt; andere Steine werden daruber gepackt; das machen

die Nigurts sehr geschickt mit Stangen. Uber das Ganze breitet man grUne Blatter
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urn das Entweichen des Dampfes zu verhUten; nach einer halben bis dreiviertel Stunde

kommt der Hundebraten aus diesem improvisierten Ofen dann ausgezeiehnet gedampft
wieder heraus.

Alsbald werden Korbe aus Kokospalrnblattern, die nur hierfur gefloehten, und

nachhcr zu keinem andcrcm Zwecke mehr verwendet werdcn diirfen, herbeigetragen

und die Hunde hineingelegt; clie Nigurts bringen sie clarauf sarnt Korbcn voll Yams

und BrotfrUchten zum Hauptling. Del' Hauptling waltet nun mit einem Bambusmesser

seines Amtes als Vorschneider ; er verteilt die Fleischstiicke an die Anwesenden;

das beste Stuck, die Keulen, behalt er bescheiden fur sich. Hunde werden selten in

groGerer Anzahl zubereitet; sie dienen allein als Zuspeise zu Yams und Brotfrucht;

sie werden zumeist auf Kosten des Brautigams beschafft. Die Ubrigen Naturalien

werden von den Casten als Geschenke beigesteuert; jedes Gastgelage hat claher auf

den Inseln etwas von einem Pick-nick an sich. Del' Hauptling bekommt von jeclem
Hund seinen Anteil; was er nieht iGt, nirnrnt er mit nach Hause. Den Nigurts wircl
zuweilen einmal ein Hunclekopf zugeworfen; gewohnlich abel' haben sie bei solchen

Festen clas Naehsehen. Allerdings gibt es Unmengen von zubereiteten Fischen. Aile

Speisen miissen aber clurch clie Hand des Hauptlings gehen, der sie verteilt.

Ist clas Mahl beenclet unci mit Kawa hinuntergespult, dann schliefst del' Tag mit

einern Tanz. Manner und Frauen stellen sich auf del' Galerie auf, die das Haus im Innern

umzieht ; die Frauen auf dcr einen, die Manner auf del' ancleren Seite. Die anwesenden

Hauptlinge bleiben auf del' Galerie; die Braut befindet sich in del' Mitte del' Frauen

seite, del' Brautigam steht ihr gegenLiber in cler Mitte der Mannerseite, Beim Tanzen

dreht man sich nicht, auch lauft man nieht umher oder wechselt cliePlatze ; ein Quadrat

fuG genUgt fUr jeden. Man stampft mit den FUGen abwechselnd den Boden und sehiebt

dabei bald die reehte bald die linke Seite VOl'; zugleich sehwingt man die Arme. Aile

haben Tanzpaddeln in den Handen, Manner und Frauen; jedesmal, wenn sie eine

Drehung nach del' Mitte zu ausfUhren, nach rechts oder links, sehlagen sie im Takt die

Padcleln aneinander und weehseln sie dabei in den Handen aus. Alles singt; urn den

Takt zu halten sitzt VOl' den Hauptlingen ein Mann und schlagt mit einem Stock auf

ein altes Kanu.

Mit dem Tanze schliefst das Fest an diesem Tage. Was an Resten nicht mitgenom

men wird bekornrnen clie Nigurts, die vom Hofe in del' Mitre des Hauses aus zusehau

ten. Die Braut begibt sieh in das Haus ihres Mannes oder Freundes, bei dem er sich

einquartierte. Die Ceschenke von den Hauptlingen und clen Freunden, Matten unci
GUrtel, Rindenbaststoffe usw. werden ihnen nachgetragen entweder sofort, zuweilen

abel' auch erst nach einem Monat.
Am nachsten Tage besucht clas junge Paar clas groGe Kanuhaus des Oberhaupt

lings; es geht nieht in clas Haus, in clem am Tage vorher clas Fest abgehalten wurde.

Hier finden sich wieder die Freunde und die Verwandtschaft ein; alles setzt sich wie

beim Feste auf die Galerie, Manner unci Frauen getrennt. Ein Priester erscheint

"
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;~ieZeremcnie des katiani, eine Art Geisterbefragung bezuglich vorzunehmender oder zu unterlassender Hand

lungen.
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steht aus heraldischen Symbolen.P Man hat mir haufig die Symbole auf meinem Kor
per vorgelesen, weIche die Namen der verstorbenen Hauptlinge und Moonjobs dar
stellten. Hatte man mir die Ahnenreihe vorgelesen, dann schlofl der Vortragende
stets mit einem: - -rnidjila ' midjila! midjila! (me tauila! me tauila.' me tauila.')
heimgegangen! heimgegangen! heimgegangen!«

Die Tatauierung hat nun durchaus nicht, wie es vielleicht zuerst aussehen mag, eine
Veranderung der Person zur Folge. Obschon die verschiedene Ausfuhrung der Ta
tauierung die beiden oberen Kasten von einander unterscheidet, es den Nigurts nur
erlaubt ist, sich cinige haGliche Zeichnungen auf die Beine tatauieren ZlI lassen, dient
die T atauierung auch dazu, Mann und Frau fester aneinander ZlI binden. lwei Ringe
am rechten Arm eines Moonjob bedeuten die Namen der nachsten Ahnen seiner
Frau, wenn diese ebenfalls eine Moonjob ist; und gleiche Symbole am Arm der
Frau erinnern an die Ahnen des Gatten. Wenn allerdings ein Mann sich ein halbes
Dutzend Frauen leistet, nimmt man es mit dieser Zerernonie nicht so genau; die
Frau dagegen ist sehr stolz darauf, sich den Stammbaum der Familie ihres Mannes
auf die Schultern tatauieren zu lassen. Daraus ist zu ersehen, daf ein solcher
Ehevertrag nicht aus der Welt zu schaffen ist ; ja, wUrde eine Frau verleitet werden,
ihren Gatten zu verlassen, die Erinnerung an das, was sie einst war, wUrde sie ihr Leben
lang mit sich herumtragen. Die Ehre und der Name des Hauses ihres Mannes wUrden
dann fur ihre Eitelkeit nichts mehr besagen, sie wohl aber an ihren Fall erinnern.
Die allgemein freundliche Behandlung durch den Mann, die Liebe zu den Kindern,
ihr Glaube, ihre Erziehung, die Oberlieferungen, von denen sie eine Ausgabe an ihrem
Leibe herurntragt, deren Ruhm und Glanz sie rechtlich als Ehefrau ihres Mannes teilt,
sind zureichende GrUnde dafur, daf3 eine Ponapefrau treu bleibt, obschon sie vielleicht
nur den zehnten Teil der Liebesbeweise ihres Mannes erhalt. An die Vielweiberei ge
wohnt, dazu nicht wissend, daf in jedem Lande eine Frau ein unbestrittenes Recht auf
den vollstandigen Besitz ihres Mannes hat, sehen die Frauen auf den Karolinen nichts
darin, wenn ein Mann mehrere Frauen hat. Allerdings ware es Unsinn etwa behaupten
zu wollen, es gebe keine Eifersucht und keine Zankereien, dagegen sprachen die Ver
nunft und die Natur der Dinge seIber. Sogar in christlichen Landern erleben wir es,
daf schon eine Frau genUgt, urn im Streit zu leben; obwohl ich bereits gelernt
habe, daf eine Frau vollig genUgt, solI man nun nicht denken, dafs LaowniV(so hief
meine Frau) und ich keine Streitigkeiten gehabt hatten, die in jeder Ehe einmal vor
kommen. Einmal war ich krank.a>Da schlug man eine Reise vor, wie dies gewohnlich
getan wird, wenn jemandem etwas fehIt. Ich weigerte mich, auf diese Weise kuriert
zu werden, und verlangte in Ruhe geIassen zu werden. Da aber nun einmal aIle Vor·

Ii) Diese Ei klarung der Tatauierung, die Zusammensetzung der Muster aus heraidischen Syrnbolen, ist neu und
wichtig.

CiLimi1i
(j O'CONNEL spielt auf die Sitte des kasauseli an. Der Kranke wird in eine andere Landschaft gebracht, wo die

Lokaldamonen eine giinstige Wendung der Krankheit hervorrufen sollen.
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bereitungen zur Reise getroffen waren, fuhr man ohne mich abo Ich hatte gedacht,

da£3 meine Frau bei ihrem kranken Manne bleiben wUrde; sie zog es jedoch vor, mit

ihrem Vater zu reisen. Als sie wieder heimkam, hatte ich mich wieder ganz gut er

holt; ich begrUGte sie damit, daf ich mein Brautgeschenk - einige blaue Perlen 
aus ihrern Korbe nahm und diese vor ihren Augen zwischen Steinen zerschlug. Kaum

harte ich das getan, da rannte Laowni aus dem Haus heraus nach einem Stein, der

am Strande lag; hier setzte sie sich hin und schrie dort wic cin kleines Kind. Ich ging

zu ihr und versuchte sie Zll beruhigen; es war nutzlos. Statt zu antworten stief sie

nach mir mit FiiGen wie ein ungezogenes Kind. Die Flut setzte ein; schliefslich saG

sie bis an die Ellbogen im Wasser; da gelang es mir sie wegzuschleppen; aber fort

wahrend brullte sie nach ihren Perlen. Wenn ich ihr eincn Finger abgebissen hatte,

hatte sie das gewi£3 weniger geschmerzt.
Abends legte ich mich schlafen und lief sie weinen. Sie wollte nichts essen, obgleich

ihr Fisch und herrliche Bissen HundeAeisch angeboten wurden. Als ich zufallig urn

Mitternacht erwachte, bemerkte ich, wie sie ihren Kummer mit einem Hundeschenkel

trostete. Ich sagte nichts; daf sie wieder Appetit bekommen hatte nahm ich fiir ein

gutes Zeichen. Als ich jedoch morgens aufwachte stand das Barometer in ihrem Ge

sieht noch immer auf Sturm.
Den ganzen Tag iiber war sie miirrisch ; gelegentlich gonnte sie mir einen Blick;

Liebe und Zuneigung kiindete er nicht; nicht ein Wort reclete sie mit mir. Abends

nahrn ich George mit mir ; statt im Kanuhaus zu schlafen, wo Ahounclel sein Quartier

aufgeschlagen hatte, begaben wir uns in sein W ohnhaus. Hier zundeten wir ein kleines

Feuer an, um Licht zu haben; gerade hatten wir beide gemeinsam festgestellt, daf
die Majestat von Nutt und Familie nicht gcradc in hester Laune waren, cia wurden
wir damit uberrascht, daf seine Hoheit bei uns eintrat; sie war von einem Eingeborenen

begleitet, der mir besonders griin war, weiI ich ihn beim Diebstahl meines Messers

ertappte; aufserdem waren noch zwei gekommen. Aile waren mit Speeren bewaffnet.

Ohne ein Wort zu sagen setzten sie sich ein bifschen von uns entfernt hin; sie bissen

sich auf die Unterlippen, wie es bei ihnen Brauch ist, wenn sie argerJich oder erregt

sind. Ich redete sie an und fragte nach der Ursache dieses nachtlichen Besuches;

ieh bekam keine Antwort. George zitterte wie Espenlaub, obschon ich ihn beruhigte

und ihm sagte, er hatte nichts zu befurchten, cler Besuch galte mir allein. Das Er

scheinen Laowni's rnachte dieser geracle nicht gemiitlichen Lage ein Ende; sie bat
den Besuch nach draufkcn, unci wir sahcn dann nichts mchr von ihnen. Es dauerte

noeh zwei, drei Tage bis wir beide wieder vollig' ausgesohnt waren , denn als meine

Frau nachgeben wollte, spie1te ich den Miirrischen. Ich lief mir diese Episode eine

Lehre sein, nicht wieder mit dern Eigentum und clem Schmuck ciner Frau eigen

machtig umzugehen J deren Vater unter Umstanden sehr summarische Strafen verhangen
konnte Denn spater erfuhr ich, da() dies der Zweck cles Besuches gewesen war. Ahou

ndel hatte das Kanuhaus verlassen, urn mich Zl1 toten : nur das Dazwischentreten

3-
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von Laowni hatte mich gerettet. 1m grof3en und ganzen hatte das Abenteuer aber

einen guten Eindruck hinterlassen. Ahoundel hatte Respekt vor dem Mut hekommen,

mit dem ich ihm entgegengetreten war, obschon es in mir, weif] Gott, ganz anders

aussah; er hatte die Festigkeit bewundert, mit der ich blieb, selbst als ieh vom Tode

bedroht war.

12. KapiteI.
Priester - ihr Rang - Macht - Berufung - Nutzen der Tatauierung - Edyomet (tfOp/itO gleich

bedeutend mit Aroche (aril..,ij - Jure divino - Kult der Insel - Vorstellungen vomVerstande - Apotheose
der Hiiuptlingc - Gedanken der Eingeborenen iiber englische Drucksachen - Ani man (iinimln) oder Geister
-- Seelenwanderung - Behandlung der Kranken - Beschworung --' Verhiingnisvolle Liebkosung - Zeit und
Art der Bestattung - Umherschweifen der Totenseele - jahrlicher Umgang urn den Friedhof - Erbschaft
- Macht der Sitte - Verhiiltnis der Klassen zueinander - Reisen bei Krankheiten - Heilung der Elephantiasis
- Sauberkeit - Pulsfiihlen - O'CONNELL als Arzt - Sein Einfluf auf Kranke.

Die Priester auf Ponape sind Jerejohs und nehmen den Rang von Unterhauptlingen
ein. Ihr Beruf wird vererbt ; ihren Unterhalt beziehen sic aus Geschenken, denn sie

besitzen selbst nur kleinc LancIstUcke. Sie genief3en grof3es Ansehen und sind die

Vertrauten und Berater der Hauptlinge. Uberlieferung uno Brauch haben ihnen viel

Macht eingeraumt ; infolgedessen Uben sie auch einen grof3en Einfluf auf die Haupt

linge aus. Zu allen Gelegenheiten werden sie geladen - Schmausereien, Herdwarmen,

Stapellaufen, Krankheit, Tod; bei allen zeremoniellen Anlassen und Versammlungen

sind sie anwesend; sie leiten nicht nur die offentlichen Angelegenheiten, auch die

hauslichen und wirtschaftlichen Belange der Eingeborenen werden von ihnen beauf

sichtigt, denn sie sind die Haupttrager der Dberlieferungen; sie haben dafur zu sorgen,

daf aile die kleinen und kleinsten Unterschiede zwischen Klasse und Rang peinlieh

genau beachtet werden. Die Tatauierung, von der bereits gesprochen wurde, daf
sie die Erinnerung an die Verstorbenen wachzuhalten hat, ist mit ihrer Symbolsprache

ein wesentliches Mittel die uberlieferten Branche der Eingeborenen zu erhalten. Sogar

die in Kokosbindfaden ausgefLihrten Ornamente an den Wanden der Hauser unter

stiitzen dicsen Zweek - Dberlieferung und Glauben bestandig zu gestalten. Alles

wird herangezogen die Priester rnachtig zu machen, wie sie selbst unentbehrlieh sind,

daher bedeutet denn aueh ihr Name Ed yom e t (TfojJiz'tz') soviel wie A roc he (arikz');
diese Bezeiehnungen werden haufig durcheinander geworfen. Wenn sie sich naeh dem

Hauptling oder Konig von England erkundigten, gebrauehten' die Eingeborenen
abwechselnd Edyomet und Aroche. In ihren Vorstellungen von der Reg-ierung ver
binden sie Priester und Hauptling unlosbar miteinander, eine Reobachtung, die man

bei allen Primitiven macht, die aile irdische Macht davon ableiten, daf ihre Herrseher

behaupten ihre Sendung unmittelbar vorn Himmel erhalten zu haben. Als ich von den

Moonjob-Hauptlingen sprach erwahnte ich bereits, daf3 sie auf ihre Beziehungen zum

Himmel pochen ; die Bezeichnungen fiir ihre Kasten sind aueh Bezeiehnungen fUr die

Himmel. Infolge ihrer engen Beziehungen zu den Hauptlingen ist die Macht der Priester



sehr groG; doch muf man ihnen die Gcrcchtigkeit widerfahrcn lassen, sic versuchen

deshalb durchaus nicht, sie zu verrnehren oder davon willkurlichen Gebrauch zu machen ;

in der Gebundenheit an die Oberlieferungen, womit sie in ihrem Interesse nachdriick

lich auf e!as Volk einwirken, liegt ihre Starke. Sie sind cia - ihre Dogmas, ihre Kraft

wurcle nie bestritten; daher ist es nur notwenclig filr sic, an ihrcn Glaubcnsvorstellungen

festzuhalten und ihre Macht still und kaum spiirbar durch die sichtbaren, nominellen

Hauptlinge sich auswirken zu lassen.

Der ganze Glaube auf der Insel, fast einzig dastehencl fur solch' ein Volk scheint

in der Verehrung der Seele, des Verstane!es, des Lebens ZlI bestehen. Sic scheinen

eine Vorstellung von ihrer Wirksarnkeit und ihrer Unabhangigkeit vom Karpel' zu

haben; sie stellen sich ein getrenntcs und hoheres, vollkommncres Dasein derselben

vor, sie sind die Schutzgeister, welche den Lcib leitcn. Sic besitzen kcine Tempel,

keine Gatterbildnisse, keine Altare, keine Opfer; abel' sic verehren eine Welt von

Geistern, die Seelen, die den Korper verlassen haben, wenn man so sagen soli, oder

genauer, die gattlich gewordenen Scelen ihrer verstorbcncn I lauptlingc. Die Apotheose

eines Hauptlings beginnt bereits vor seinem Tode; ja, sein Geist wird bereits ange

rufen, ehe er den letzten Atemzug getan hat. Man glaubt, daf die Geister del' Ver

storbenen an den Platzen umgehen, die sie im Leben haufig aufsuchten. Aufler del'

allgemeinen Verehrung del' Ahnengeister del' Hauptlinge und Moonjobs, pflegt jede

Familie ihre eigenen Ahnen - die Hausgeister, die Laren. Als ich ihnen von einem

hochsten Wesen erzahlte, gaben sie dessen Vorhandensein ZlI, obschon sic niemals

zu ihm beteten; wenn sie schon eine solche Macht als den A I' 0 c h e I a p a Ia p (Ariki
lliP a litp, sehr grojJer Herrsc/ier) anerkannten, in ihm den hochsten Hauptling del'

Geisterwelt sahen, anerkannten sie praktisch doch nur die Macht del' ani man (lint'

men, Geister)' Auf den Marianen, wo ein ahnliche~ Kult besteht, heifsen diese nach

Angabe von Geographen ani t a; so benennen sic ihre gattlich gewordenen Ahnen.

Wie wir bereits gesehen haben, werden ihre Namen in den Tatauierungen aufbewahrt;

der Name eines Lebenden wird nicht tatauiert. Ich habe so eine unbestimrnte Vor

stellung davon, daG die uberlebeuden Freundc cines Verstorbcnen sich dessen Namen

auftatauieren lassen; bestimmt weif ich jedoch, daG es kein stancliger Brauch ist.

Bei der nachsten, dern Tode eines Hauptlings folgenden Hochzeit, oder del' nachsten

Tatauierung eines Junglings wird sein Name erhalten. Ich habe es nie gelernt diese

Zeichen zu lesen, abel' ich denke rnir, daf sic mit e1en chinesischen Zeichen verwandt

sind, und zwar aus folgendem Grunele. Ehe Jane Porter einem \Vo! ken bruch zurn Opfer

tiel, hatten etliche Eingeborene das Alphabet gdernt; d. h. sic kanntcn die Buchstabcn

nach ihrem Aussehen; wenn sie uns nun die groGen unci kleinen Buchstaben, Zeichen,

Anfuhrungsstriche, Interpunktionszeichen une! andere Druckerzcichen aufzahlten, dann

kamen sie stets iiber 24 Buchstaben hinaus. Wenn sie diese wiederholt sahen, dann be

deuteten sie tins, dafs dies eigentlich ubcrflussig ware, sie hatten eben kcine kJare Vor

stellung von den Gruppierungen; stets meinten sic, die Dinge wiederholten sich zu
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oft; sie sehienen sieh zu denken, daf3 jeder einzelne Buehstabe an seinem Platze ein

und denselben Gedanken ausdruckte.

Den ani man, die mit guten und bosen Kraften ausgestattet sind, sehreiben sie

alles Gute und Bose zu, das ihnen widerfahrt. Was man sieh nieht erklaren kann, ruhrt

von ihnen her; aIle Fragen tiber unbekannte oder nieht alltagliche Saehen werden von

vornherein mit dem unbedingt gcntigenden Hinweis abgetan, daf es Wirkungen cler

animan waren. Gutes wird von ihnen mit Gutem, Bases mit Bosern belohnt bezw.

bestraft. Als ieh ihnen erzahlte, daf man nur einen Gott verehren durfte, fragten sie

mieh, woher ieh dies wiifste, ob ieh denn im Himmel gewesen ware. Es mag ja son

derbar klingen, aber sie glauben dies von den WeiGen; einmal haben sie deren Ober

legenheit an vielen Dingen selbst erlebt, zum andern leiteten sie dies aus der Lange

des Wegs ab, den die Weifsen zu ihnen hat ten zurUeklegen mussen ; cleshalb schon

reizte sie allein die Moglichkeit, daf3 die Weifsen den Himmel vielleieht besueht

hatten, sie danaeh zu fragen. Mein Antwort darauf - naturlich ein nein - harte
wieder zu einer Gleiehstellung mit ihnen ftihren miissen ; als ieh auf das •Bueh ( an
spielte, urn meine Ausfiihrungen ZlI beweisen, lachelten sie nur, daf ieh ihnen solche

fadenseheinigen Beweise geben wollte - diese Art, clie gleiehen Buehstaben ZlI wieder

holen, dies armselige Verfahren, diesel ben Zeiehen zweifach, dreifaeh unbeschrankt

zu verwenden, gesehah doeh ihrer Vorstellung naeh nur cleshalb, urn damit zu prunken!

Eng verbunden mit der Seelenverehrung ist eine unbestimmte Vorstellung der

Seelenwanderungen. Die Aale, die bereits im zehnten Kapitel erwahnt wurden, seheinen

vornehmlieh die Sitze cler erhaheneren Geister zu sein, sie werden allgemein verehrt ,

Man darf nun nieht etwa denken, daf] sic den Fisch selbst verehren; wenn ein ober

flachlicher Beobaehter das aueh zunachst glauben mag; die beibehaltene untersehiecl

Iiche Verehrung der Geister und derer siehtbarer Vertreter beweist die Sehlauheit

und zeugt zugleich von der Bctriebsamkeit der Priester bei ihren Beschworungen,

Wie bei allen Wilden sind aueh hier die Priester zugleieh Arzte; sie heilen fast

ausschliefslich mit Spruchen und Beschworungen. (j) Daneben verwenden sie eine Art

Allheilmittel, eine Misehung aus Kokosol und rotem Pfeffer. Die zu verabreichende
Dosis wircl in cler Hand des Doktors abgemessen unci gemiseht; sie wird innerlieh

und aufserlich gegebcn; der ganze Lcib des Kranken wird damit eingesehmicrt. Diese

einzigartige Patentmedizin ist den Eingeborenen, die fast stets an denselben Be

schwerden leiden uud meist die gleichen Ursachen haben, dienlicher als die Spezifika

der Britisehen Cesundheitsbehorde, die den tausenden von Leiden zu begegnen haben,
den en der zivilisierte Mensch zurn Opfer fallt, Die Eingeborenen werden im allge
meinen ziemlieh alt; wenn auch einmal ein Kranker den Quaksalbereien eines Priesters
erliegt, wir haben deshalb noeh nieht das Recht eine Methode zu verurteilen; erst

(i)Schilderung der uonnni-Zercrnonic, Die Hande werden auf die erkrankte Stelle gelegt, dabei Gebete und Be·
schworungen gesprochen. Es wird gefragt, welcher Geist erziirnt wurde und mit we1chen Opfern er wieder zu
versohnen ist,
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@Diese Mitteilungen tiber Krankheit, letzte Augenblicke, Tod, Begrabnis usw. gebcn Vors.ellungen wieder, die
heute griHltenteils verschwunden, doch sehr wertvoll lind bezeichne d fur die Denkweise der alten Ponape-

leute sind.

solI einmal die zivilisierte Welt damit authoren den Kurpfusehern Verrnogen in den

Schof zu werfen, indem sie ihnen ein Geheimmittel abkauft, das fur sarntliche Krank

heiten gut ist.
Der Priester setzt sieh neben seinen Patienten auf eine Matte; die Beine hat er

untergeschlagen wie ein Turke oder ein Schneider; dann reibt er langsarn die Hande

aneinander, dann die Beine, wechse1weise, als ob er uberheifsen Erbsbrei sehlucken

soll. Diese Bewegung wird mit einem feierliehen Gesang begleitet, dessen Refrain in

einem gutturalen ) i-i-i-a! o-o-o-a!« ausklingt; leise beginnt er, sobald die Hande die

Knie bertihren und dann fortgenommen werden, bricht er kurz abo Der Inhalt des

Gesanges besteht naturlich in einer ausdrucklichen Bitte an den Schutzgeist des Lei

denden bezw. werden sarntliche Geister del' Familie um Hilfe gebeten.

Das Krankenzimmer ist stets vall F reunde des Patien ten; jegliche Ltiftung wird

peinlich vermieden. Er gilt als tot, wenn er die Umstehenden nicht meht erkennt,

sogar falls er noeh atmet. Sobald man glaubt, daf die See1e des Sterbenden ent

weichen will, bildet man tiber dem Hinscheidenden eine Pyramide aus menschlichen

Leibern; die Anwesenden werfen sich tiber den Sterbenden, jeder ist dabei eifrig be

miiht irgend einen Teil des Korpers zu bertihrcn. Gewohnlich entsteht eine groGe

. Balgerei; die hinten stehenden Leute fassen die vorne stehenden bei den Hacken und

wollen sie zurilckziehen. Lebte der anne Dulder vorhernoch, dann stirbt erjetzt unter

del' Menschenpyramide gewiG an Erstickung. Die Gesellschaft stimmt wahrend der

ganzen Zeit ein ohrenbetaubendes Geheul an, ahnlich wie es die Iren tun, nur daf
diese solange warten, bis der Sterbende wirklich seinen letzten Atemzug tat, um

ihn dann zu <wecken c •

Am Schlufs diesel' eigenartigen Liebkosung pflegt c1er Patient meistens wirklich

tot zu sein: doch sind auch Falle vorgekommen - wenigstens muf ich dies annehmen

_ daG die Kranken Iebendig begraben worden sind. Vor seiner Bestattung muG der

Verstorbene seine ) p. p. c. Karten c abgeben, bei Verwandten und Freunden; von

Hiitte zu Hutte wird er auf den Schultern vorbeigetragen. Bei jeder Hutte halt der

Zug etwa zehn Minuten an, und jedesmal erhebt sich ein Klagegeschrei wie irnSterbe

haus. Es ist eine stehende Sitte, die Leiche vor Sonnenuntergang ZL1 beerdigen; nul'

beim Eintritt des Todes am Abend oder in der Nacht wird die Bestattung bis auf

den folgenden Tag verschoben.
Blon in Matten eingehiillt, wird der Leib etwa clrei Fun tief in cler Ercle bestattet.

Alle Anwesenden mit Ausnahme del' Leute, die die Bestattung ausfUhren, sitzen

umher, weinen und heulen bis die Leiche mit Erde bedeckt ist ; dann verlassen sie die

Stattc. Die i.ibliche Trauerfeier wahrt zwolf Tage. Auf einigen Inseln cler Gruppe

gibt es FriedhOfe; auf den anderen wird der Tote in cler N~lhe del' 1-Wae begraben,
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welche er als Lebender bewohnte. Einem Manne wird eine Paddel mit ins Grab ge

geben; einer Frau ihr Webegerat, Ober dern Grabe wird eine kleine Hutte errichtet,

in der der nachste Anverwandte fiinf oder sechs Nachte schlafen mufs , dann wircl das

Hauschen abgebrochen; gewiL1 ein schoner Beweis flir ihre religiose Unbefangen

heit. Die Trauernden, Manner uncl Frauen, schneiden sich mit Ausnahme der Haupt

linge unci cleren Familien, die Haare ab; Korperverstiimmelungen kommcn nicht vor.

Eine Art Murnrnenschanzf clen cler Priester ausfuhrt, bilclet einen ancleren Tcil dcr

Totenfeier, er hat nichts anderes zurn Inhalt als die Darste11ung des Geistes des Ver

storbenen. Einerlei, ob der Verstorbene, ein Mann, eine Frau, ober alt oder jung war,
der Geist ist unbedingt mannlichen Geschlechts und so alt, daf er nicht erschrickt,

falls ihm ein anderer befreuncleter Geist in der Nacht begegnet. Diese Person durch

streift mit dem Speer in der Hand fUnf bis sechs Tage hinclurch die Ansiecllung.

Dieser einherspazierende Ehrenrnann solI nun nicht etwa in Wirklichkeit den T oten
geist darstellen; dieser Brauch becleutet nichts anderes als eine besonclere Ehrung

cles Verstorbenen.

Auf Nutt gibt es einen Frieclho~ Er liegt am Strande und zwar so nahe am Wasser,
das dieses ihn gelegentlich ilberflutet ; eine dicke Steinrnauer schliefst ihn ein (KlImi'tll

lai); er ist mit Kokospalmen bestanclen, dercn FrUchte selten, wenn uberhaupt, be- .
riihrt werden. Es besteht namlich der Brauch bei jeclem Grabe eine Kokospalme zu

pflanzen und aufser der Pacldel, die mit dem Verstorbenen begraben wird, eine ocler

mehrere aufsein Grab zu legen. Einmal imJahre werden diese bei niedrigern Wasserstand

von einem Abkornmling des ehemaligen EigentUmers fortgenommen, woraufdie Bewoh
ner c1er Insel einen feierlichen Umzug um die Steinmauer halten. Dieser lug hat nichts

von einem Trauergefolge an sich; die Teilnehmer sind mit Blumen geschmtickt, sie

tragen ihre Festkleidung, und auf den Grabern werden Blurnen nieclergelegt. Diese

Feier untersteht der FUhrung durch die Edyomets, die in dem luge hinter den Moon

jobs gehen. Die Ehrerbietung vor den Ahnen regelt so Benehmen und Sitte der Ein

gebornen bis ins kleinste; die Starke der Regierung ist derartig fest in der Erbfolge,

in einer straff c1urchgcfiihrten Ordnung und Beachtung der Vergangenheit begrundet,

dan nur eine vollstandige Anderung in ihrem religiosen Glauben und damit Brauchen
eine Umwalzung herbeifuhren konnte. Friedhofe sind also nur in Nutt und lwei ande

ren Inseln (Uolla, Lot) bekannt; auf allen anderen ist es, wie vereinzelt auch in Nutt

iiblich, den Verstorbenen nach patriarchalischer Art auf seinern )Acker- zu begraben.

Die Trauer wahrt ungefahr einen Monat ; wahrend dieser leit ist eine Stunde an jedem
Tage cler Klage vorbehalten - die Stunde, in cler der Freund verschied.

~Der Priester stellt den Totengeist vor. Seine Bedeutung erkennt man aus der Beschreibung der gleichen Ge
stalt in Tahiti. Er schlug jeden, der ihm begegnete, auf das riicksichtsloseste : er wollte als Geist jede Unbill
die ihrn im Leben oder nach dem Tode widerfahren war. rachen.

~ Es gab derartige Friedhofe in U t5 n a und in Lot. Dail einer in Not vorhandcn gewesen ist, wird erst aus dem
O'CONNELL ersichtlich; die Beschreibung pailt auf K II m U n Ia i bei Me sen i eit (Kolonie), deren Steinmauern
und Palmenhain darnit ihre nanirlichc Erkliirung findeu.
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Dber die Erbfolge und Nachfolge des Verstorbenen wurcle bereits g-esprochen. Mit

dem Landbesitz erhalt der Erbe die Verpflichtung, Frauen, Kinder und Insten des

Verstorbenen zu unterhalten. livilgeriehte gibt es nieht; Geriehtssaehen kann man

nicht anhangig machen. Jeder ist in einem g-ewissen Sinne rechtskundig; da er mit den

Vermogensumstanden des Verstorbenen durchaus vertraut ist, und die zu erfullenden

Formalitaten recht einfach sind, so sind BetrUgereien ausgeschlossen; niemand wird sich

einer Hinterlassenschaft bernachtigen, auf die er kein Anrecht hat. Der Versueh dilrfre
nur selten einmal gemacht werden; er wiirde als Verbrechen gegen die geschadigte

Person und an der ganzen Bevolkerung der Insel angesehen werden ; denn das wurde

ja bedeuten, dan man die Einrichtungen, tiber welche die Moonjobs, Edyomets und

Jerejohs eifersi..ichtig wachen, untergraben bzw. beseitigen wollte. Vierzig vom Hundert

der Bevolkerung gehoren den hellen ocler hoheren Klassen an, die librigen sechzig sind

Nigurts oder Sklaven. Da die Priester und Moonjobs die Macht, die Uberlieferung und

den Aberglauben auf ihrcr Seite haben, verrnogcn sic Icicht die Jcrejohs zu i..iberwachen,

die ihre Macht wiederum aus der gleichcn Ordnung der Dingc ableiten, die sie selbst

einer anderen Klasse libergeordnet hat. Die Erkenntnis, dan sic einen Zusammen

schluG benotigen, urn die Sklaven zu iiberwachen, ferner, dan die Priester ihrerseits

Einfluf auf die Regierung haben, veranlafst die Jerejohs ein System zu stlitzen, dessen

geringste Verletzung die Nigurts in eine Lage bringen wiirde, die ihren Herren ver

hangnisvoll werden konnte.
Kehren wir nun wieder zur Krankenbehandlung zuruck. Eine ganz alltagliche und

ganz vernUnftige Behandlungsmethode besteht darin, dan man den Leidenden, solange

er es ertragen kann, im Kanu gemachlich von einem Platz nach einern andern fahrt,

urn die Luftveranderung und den Wechsel der Umwelt auf ihn einwirken zu lassen.

Diese Behandlungsart verhindert es in vielen Fallen, clan c1ie Krankheit sich festsetzt;

sic empfiehlt sich urn so mehr, da man nicht zu warten braucht, bis das Leiden chronisch

geworden ist, und alsdann mit einer Reise keine Heilung, sondern hochstens nur eine

Besserllng zu erzielen ist. Die einzelnen Krankheiten der Eingeborenen vermag ich

nicht Zl1 beschreiben, aueh deren Namen nicht zu nennen. Ihre lahl ist nieht grof3.

Fieber sind einander sarntlich ahnlich, und die Krankheiten, die gerade die zivili

sierten Volker auszeiehnen, fehlen. Elephantiasis oder eine ziemlich ahnliche Erkran

kung beobaehtet man zuweilen auf den Inseln; das Heilmittel, das dagegen angewandt

wird, ist eigentlieh noeh iibler als die Krankheit selbst. Man nirnmt ein gliihendes,

noch brennendes Holzseheit und fahrt damit tiber die erkrankten Glieder; man halt

das Scheit so nahe an den Kerper, clan die Haut versengt wird ; den Kerper selbst

berUhrt man allerdings nicht. Pusteln im Gesicht unci Aussehlag am Mund kommen

zu bestimmten leiten vor; ich schreibe sic dem Gcnuf von Brotfrueht ZlI, die man

zur Konservierung in clie Erdc grabt und die dabei mit cinem mineralischen oder

anderen Giftstoff durchsetzt wird. Ihr Essen ist einfach ; ihre peinliche Sauberkeit,

ihre haufigen Waschungen schiitzen sic gegen mancherlei Krankheiten. lwei, bis drei-
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mal baden die Angehorigen der oberen Klassen, Manner, Frauen und Kinder. Sie

baden in SUGwasser; jedc Klasse besitzt einen eigenen Badeplatz, Acgehorige niederer

Klassen diirfen dies en nicht betreten. Beim Schwirnrnen bewegen sie sich nicht wie

wir im Wasser, sondcrn sic schwirnmen ahnlich wie Hunde.

AIs ich bercits cine Zeitlang bei ihnen gelebt hatte fUhIte icheinmal einem Kranken
den Puis.

Einigc aufmcrksame Eingcbornc hatten dies beobachtet und fragten mich was es

bedeuten solltc und weshalb ich es tate. Ich erklarte es ihnen so gut ich konnte und

schlug mit der Hand den Takt, urn ihnen zu zcigen wie schnell ein PuIs schlagen soli;

dabei erzahlte ich ihnen, daG es - nicht gut« ware, wenn cler PuIs schneller oder lang

sarner ginge. Der PuIs war fiir sie eine hochst bernerkenswerte Entdeckung; aIle

alten Frauen und ebenso die jungen griffen nach den Handgelenken eines ]eden, den
sie fiir krank hielten. Einmal auf der Spur fanden sie auch KIopfen in den Schlafen

heraus; gerade aIs ob die Untersuchenden am Handgelenk nicht genug Platz hat ten
hockten nun noch etliche um den Kopf herum. Es war lustig anzusehen, wie sie ein

Problem zu Tode hetzen konnten, gerade wie es die zivilisierten Menschen ja eben

falls machen. Das Nachfragen harte auf. So wie Phrenologen den Charakter cines

Mannes ohne weitere Angabcn al1ein aus der auGeren Beschaffenheit des Schadels
bestimmen zu konnen behaupten, so genUgte es den eingeborenen Professoren der

neuen Pulsfuhlkunst, nur irgendwo den Kerper des Kranken mit den Fingern betasten

zu konneu. Del' Kranke hatte blof Ruhe, wenn seine Folterknechte schliefen; der

Schlaf des Patienten schien keine Bedeutung zu haben, konnten die tausend Freunde

nur ihre medizinischen Untersuchungen anstellen.

Ein kranker Eingeborener sieht nicht schon aus. Mit der bereits beschriebenen

Paste erhalt sein Aussehen etwas Gespensterhaftes. Die Gerate in der Umgebung,
die dusteren Gesichter cler Anwesenden, ihr Heulen und Stohnen hinterlassen einen

grauslichen Eindruck, so wie ihn sich cine alte Dame, der Sorge und Kummer Sensation

bedeuten, nur von Herzen wunschen kann. Man rief mich haufig und fragte rnich, ob

der Patient Ieben bleiben oder sterben miisse ; ich war in meinen AuGerungen stets

sehr vorsichtig, zumal bei der Forrnulierung meiner Ansicht. Als ich mit der Zeit Er

fahrungen gesammelt hatte, verliefsen sich die Eingeborenen unbedingt auf meinc

Prognosen. Hatte ich Hoffnung und druckte mich in der Beziehung vertrauensvoll
aus, dann verdoppelten die Eingeborenen ihre Anstrengungen; auch dem Kranken
war damit geholfen, da er wieder an das Leben ZlI glallben begann; so habe ich fraglos

rnanches Menschenleben gerettet.
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13. Kapitcl.
Musik - Arbeitsgesange - Keine Kricgslieder - Gesang im Kanu- H aus - Inhalt der Lieder - Zusarnmen

hang der Musik mit ihren Einrichtungen - Instrumente - Tanzzciten - Stcrnseher - Kricge sind selten 
Bestrafung von Verbrechen - Charakter - Beschonigung' ihres Hangcs Eisen zu stehlen u. a. - Person und
Aussehen - Kleidung und Schmuck - Nigurts - Besuch von Hand (Ant) - Besuch von Pokeen (Pakill) oder
Wellington Island - Charakter dieser Insel und Gebr.iuche auf derselben -- Besuch von den Cefahrtcn - Ein
Austlug - Ein Spion - Verfolgung - Zertriimmerung des Kanus - Unangenehmc Lage von O'CONNELL 
Peinliche Ungewillheit - Unriihmliche Heimkchr - Laowni's Freude - Wie man auf der Insel kiillt 
Ahollndel versucht sich zu entschuldigen - Laowni's Rache an Narnadow.

Wir bemerkten bereits, daf die Eingeborenen ein sehr feines Ohr fiir Musik haben.

Die Priester haben ihre heiligen Gesange ; die iibrigen Leute singen nur, urn sich die
Arbeit zu erleichtern oder beim Tanze. Beim Aushohlen des Kanus singen die Werk

leute, wenn sie zu gleicher Zeit Iosschlagen; ebcnso rnacht man es bcim Polieren.

Die Ruderer, besser Paddler, bewegen dip. Kanus im Gcsange vorwarts. Kriegslicder

gibt es jedoch nicht, hochstens solche wie wir zivilisierten Menschen sie auch haben,

Lieder zur Erinnerung an die Taten der Helden,
Die Frauen singen schr gern; sie beschranken aber wie die Manner ihre Lieder

nicht auf Arbeit und Tanz. Besonders beliebt ist es sich zu hunderten irn Bootshause
hinzusetzen; auf den Knien liegen Streifen dicker starker Rinde, auf die man bei be

stimmten Stellen im Lied mit den Handen schlagt, wahrend die Manner sich rnauschen

still verhalten. Der Inhalt dieser Lieder bezieht sich auf die Ahnen oder animan ,
ferner auf die Sterne und deren Konstellationen, welche die Eingeborenen eifrig

beobachten und fur sie ebcnfalls Namcn bcsitzcn, c1ann auf ihre Brotfruchte, Hunde,

Fische. Zuweilen singen sie auch stundenJang ein Verzeichnis ihrer Hauptlinge und

deren Besitzungen herunter. Ich erinnere mich auch an ein Lied, das der Verherr

lichung des Gebells cines Hundes gewidmet war, den sie an Bord cines Schiffes

gesehen hatten, welches sic besucht hatte. Solch cin geringfLigigcr Anlaf vermag sie
zu begeistern; allerdings sind sie leidenschaftliche Hundeliebhaber. Die Gallions

figur eines Fahrzeugs, die angetrieben war und von den Eingeborenen im Kanuhause

von Nutt aufbewahrt wurde, lieferte den Stoff zu einem anderen Gesange. Es war eine

FrauenbUste; danebcn bewahrten sic den Arm einer zerbrochenen Figur auf, die

wahrscheinlich ebenfalls von den Bugverzierungen cines Schiffes herstamrnte. Ein

anderes Lied galt cler Erinnerung an einen Mann, der auf einern Hunde ritt; bei
naherem Nachfragen stellte es sich heraus, daf es sich urn eincn Neptun oder eine

andere mythologische Figur gehandelt haben muG, die ehemals den Bug eines Schiffes

schmUckte.
Singen und Tatauieren sincl die hervorragendsten Mittel, die Geschichte unci die

Einrichtungen cler Insel, die alte Aristokratie, die Religion und die Uberlieferungen

lebendig zu erhalten. 1st cler Inhalt cler Gesange vornehrnlich der Erhaltung ihrer Ein

richtungen gewidowt, so gibt es auch Lieder, in denen die Liebe besungen wird; aber
diese werden eigentlich nur bei den Kawagelagen im engeren Farnilienkreise an

gestimmt. Nur zwei Musikinstrumente sind im Gebrauch; sie sind ziemlich roh ge-
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Ii) Die Trommel, aip, mit Rochenhaut bespannt, ist sandubrforrnig. Sie verkorpert das Stammesheiligtum und
wird nur im Besitz des Nanamariki gesehen.

macht : eins ist die Trommel, das andere eine Art Pfeife oder Flore. Die Trommel{V

besteht aus einern ausgehohlen Holzstiick, das mit Fischhaut bespannt wird; die Flore hat

drei Locher und wird statt mit dern Munde vom Spieler mit den Nasenlochern geblasen.

Als Kriegstrampeten verwenclet man Muscheln ocler Schneckenhauser. Mein Cefahrte

KEENAN hatte aufserdem eine Flote nach deutscher Art gefertigt und crregte darnit

Begeisterung unter den Eingeborenen.

Nachtliche Tanze wurden im Kanuhaus nur bei Monel- und Sterncnlicht abgchaltcn,

das durch den graBen Eingang Zutritt hatte. Man stand dabei wie ich es bereits be

schrieb, in Reihen; das Tanzen bestand aber mehr in einem rhythmischen Stampfen

mit den Fufsen, wobei die Tanzpaddeln in geradezu bewundernswerten Weise genau

im Takte aneinander geschlagen wurclen. Die Eingeborenen sind begeisterteHimmels
beobachter; sie setzen sich zuweilen einsam und allein hin, urn cinen besonderen Stern
zu beobachten.

Es ist ein wirklich gluckliches Volkchen. Wie bei allen prirnitiven Volkern kommen

Kriegc gelegentlich bei ihnen vor, doch haben sie durchaus keinen Hang clazu; sie

entstehen bei ihnen seltener als bei Velkerri, welche geschriebene Vertrage haben,

lim die sie sich schlagen konnen. Die Regierung ist fest gefUgt und in ihren Zielen

unveranderlich; sic ruht auf den Gewohnheiten des Volkes und ist dadurch gesicher t;
deshalb hat sie keine ublen Oberraschungen zu gewartigen und sich darum auch nur

mit wenigen Aufsassigen herumzuschlagen. Samtliche Ubeltater werden sofort bestraft;

Widerstand kommt selten vor; geschieht es, dann stellt sich das gesamte Yolk auf

die Seite der Hauptlinge, um die Aufruhrer zu unterdrUcken. Die Regierung ist eine

Oligarchie, in der die Machtbefugnisse aufgeteilt sind. Einige Hauptlinge haben

Gerichtsbarkeit tiber jedermann; kleinere Vergehen werden von den Unterhaupt

lingen geahndet, sobald sie davon Kenntnis erhalten. Ein Schnitt ins Fleisch mit

einer Muschel, der Wurf mit einem Stein aus einer Schleuder, clas Niederschlagen
mit einer Keule, wogegen der Missetater sich nicht wehren darf, erzahlen vorn Ver

lauf der Untersuchung, Verurteilung und der Strafe. Kein Unterhauptling darf die

Toclesstrafe verhangen ; aIle Schwerverbrechen werden mit Ausnahme des Ehebruchs

durch Einschlagen des Schadels mit Steinen, Verbrennung des Gerichteten und Zer

streuung der Asche in aIle vier Winde geahndet; oder man wirft den Kerper des

Erschlagenen clen Hunden vor.

Ungefahr fUnf Jahre habe ich unter ihnen gelebt; so daG mir ein Urteil tiber ihren
Charakter zusteht. Ich mochte die Eingeborenen als gastfreundlich, gescheit und wohl
wollend bezeichnen. Rachsucht kennen sie nicht mehr und nicht weniger als

andere Sudseevolker, die ungefahr in denselben Breiten leben. Sie sind gewandt,

freundlich und angenehm im Umgang, zuruckhaltend in Gesprachen vor Frauen und

Kindem, kritisch in ihrern Urteil insoweit Dinge besprochen werden, die sie verstehen,
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zumal bei der Aussprache von Worten in ihrer Sprache. Wie anderen Sudsecvolkem

wirc1 ihnen vorgeworfen, diebisch zu sein. Insofern c1icsc Leute gcmcint sind, darf ich

die Versicherung abgcbcn, c1aG sic nicht einmal die gcringste Vorstcllung von einer

Art Tauschhandel haben. Das Land ist in ~ Hufen s aufgeteilt, die nominell Eigentum

der Pachter sind, doch wUrde nicmand hungrig an den Speisen eines anderen voriiber

gehen; aufser Kleinigkeiten unci kleinen Kostbarkciten hat niemand ein »persanliches

Eigentum ¢; niernand wurde einem andern, der gerade eine Sache benotigt, diese

verweigern. Wie anderswo wird der Wert der Sachen danach beurteilt was sie

dem EigentUmer wert sind; und cia sie meinen, daQ clie Dinge, weIche bei ihnen am

hochsten bewertet werden, von Amerikanern unci Eng-Iandern geringer eingeschatzt

werden, weiI diese sic im Uberl1uG haben, so nehmcn sic sich diese, wie ein Hettler

sich eine Nadel, einen Knopf, einen Nagel aneignet, den er auf der Strafse findet. Ich

habe sie befragt weshalb sie Sachen von Schiffcn gcstohlen haben, und es wurde mir

nicht leicht sie davon zu uberzeugen, daf sie damit keinc verzeihliche Handlung be

gangen, sondern sich einfach am Eigentum eines anc1eren vergriffen hatten. Sie wand ten

dagegen ein, daf ihre Besucher alles im UberfluG hatten, claG aIle Sachen besser als

ihre eigenen waren und sie garnicht den Verlust cler Dinge spiirten , die sie genommen

hatten; sie meinten, die Schiffe konnten solche verloren gegangenen Sachen ebenso

bequem ersetzen wie sie alles auf ihrer Insel fanden, was sie fUr sich benotigten. DaQ sic

mir und meinen Gefahrten unsere kleinen Sachen wiedergaben, clie in ihren Augen doch

Kostbarkeiten waren, sogar unscre Messer, clas zeugt davon, daG sie ehrcnhaftclachten.

Ich will damit nicht behaupten, daG es nicht etwa Ausnahmen gabe; ich hatte selbst

cine AuseinandersetZllng mit einem Jerejoh, dem Namaclow, cler mir mein Messer

gestohlen hatte. Da ich den Rang eines Hauptlings besafs, verschaffte ich mir mein

Recht selbst : ich verprUgelte ihn, als ich das Messer bci ihm fancl. Obschon er sich

nicht zur Wehr setzen durfte, behielt er cloch das gcstohJcne Gut, bis AhoundeI ihn

zur RUckgabe zwang.
In ihrer aufseren Erscheinung sind Moonjobs und Jerejohs von mittlerer GraGe; sie

haben eine aufrechte Haltung und ein aufrechtes Benehmen; nur bestimrnte Zere

monien verlangen DemUtigung. In den GesichtszUgen ahneln sie der mongolischen

Rasse: sie haben hervortretende Backenknochen und sincl breitgesichtig Das Haar von

Mtinnern und Frauen ist schwarz, lang und flieGend; es ist weicher als bei ancleren

Eingeborenen. Auf dem Kopfe tragen beide Geschlechter einen kegelfOrmigen rand

losen Hut. Die Manner tragen einen Schurz aus gebleichten Kokosfiedern. Darunter

wird eine T-Binde aus weichen Fasern iiber Hiiftcn und Lenden gctragen, darliber

ein Ieuchtend roter GUrtel, dessen AusfUhrung und Schmuck den Rang kunclgibt.

Die Frauenkleidung besteht in einem eng anliegenden Schurz aus Kokosfasern, der

mit graGter Sorgfalt angefertigt wird. Zuweilen tragt man auch ein - lagow- (likau),
ein Gewand, das aussieht wie c1er Poncho cler Chi len en ; er wird tiber die Schultern

gcworfen und besitzt in cler Mitte ein Loch, durch das der Kopf gesteckt wird. Sie

"
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sind leidenschaftliche Liebhaber von Blumen; die Frauen tragen sie im Haar und in

den Ohren, die deswegen durehbohrt werden. Als cinziges Verschonerungsmittel fur

die Haut verwenden sie Kokosol, dem ein Pulver zugesetzt wird, das wie Curry aus

sieht (lngwerumrzc!extrakt),. ihre haufigen Bader erhalten sic recht gesund. Wie aile

Eingeborenen lieben sie Perlen, die sie sich aus weiflen Steinen herstelJen, welche sie

am Strande finden; zur Herstcllung einer Perle gebraucht man einen Tag. Sie kauen

keinen Betel wie die Malaicn, sondern halten ihre Zahne weif und sauber. Hiervon gilt

aber nichts fur die Nigurts, die ebenso sehmutzig wie heruntergekommen aussehen;

ihre Kleidung ist derber, ihre Haut fuhlt sich rauh und wiclerlich an.

Naehdem GEORGE und ich mit den Gewohnheiten der Leute vertraut geworden

waren und ihren Charakter richtig zu wurdigen gelernt hatten, lebten wir mit ihnen
reeht glticklich und zufriedcn; da jede Hoffnung einmal zu entkommen von uns auf

gegeben war, hatten wir uns eben in das Unvermciclliehe gefugt. Etwa ein Jahr nach

unserer Ankunft war Ahoundel weniger argwohnisch geworden, wenn wir Ausfliige

unternehmen wollten ; er war ein wenig dazu genotigt worden, denn wir waren mit den

Leuten soweit vertraut geworden, daG wir sie nicht aIle mehr fur Kannibalen hielten.

Doch bestand er darauf, daG wir uns haufig in seiner Gesellschaft sehen liefsen. Die

Auseinandersetzung mit Laowni, die ich erzahlte, hatte meine Lage allerdings nieht

gerade verbessert ; Ubrigens hatte ich aIle Ursaehe anzunehmen, daf Ahoundel dureh

Namadow aufgehetzt worden war. Ahoundel wollte seine Barsehheit durch ilbertriebene

Liebe wieder gut rnachen: so war es filr mich und GEORGE sehr schwierig geworden,
Nutt selbst nur fur vierundzwanzig Stunden zu verlassen.

Aufserhalb des Riffes, das Ponape umzieht, liegen zwei Inseln; die eine wird von

den Eingeborenen Hand (Ant? genannt; sie liegt etwa zwanzig Meilen entfernt; die

andere heifst Pokeen (Pakt'n), die etwa sechzig Meilen ab liegt. Diese - auf den
Karten heifst sie Wellington Island - wird bewohnt; Hand ist unbewohnt. Die Be

wohner von W cllington Island ahneln den Ponapeleuten; doch sollen sic dem Kanni

balismus huldigen, der auf Ponape unbckannt ist; allerdings mit der Ausnahme, daf
man clas Herz eines crschlagenen F eindes verzehrt. Hand wird wegen seiner Kokos

niisse besucht, die hier schr reichlich vorhanclen sind. KEENAN und ich waren einmal

dort; sie wird von einem Riff umgeben, durch das nur eine Durchfahrt fuhrt. Trepang
lag hier Lei Ebbe in groGen Mengen auf den Sandbankcn, Durell eincn Sturm

wurden wir hier langer festgehalten als wir wollten; zehn Tage mufsten wir bleiben.
Auf Wellington Island sind wir ungefahr sechs Monate gewesen. Es wird hier im

wesentlichen dieselbe Sprache gesprochen wie auf Ponape; auch die Brauche sind die

selben; ebenfalls sind hier die drei Klassen vorhanden. Schiffe besuchen diese Inseln

haufiger als Ponape; Stucke eiserner FaGreifen, ein Offiziersrock und andere Sachen,

die sich im Besitz cler Eingeborenen befinden, beweisen es. Trepang und Schildpatt

G1 Ant besitzt wichtige und hohe Tabupliitze. Es ist das SeelenJand, nach dem die Seelen der Verstorbenen wandern
bezw, gebannt worden.



gibt es hier in groGen Mengen; es befindet sich in den Handen der Eingeborenen,

Urn den Trepang kiimrnert man sich nicht; man versteht es nicht, ihn zu rauchern und

zu trocknen.
Die Eingeborenen von Wellington Island besuchen Pouape sehr haufig ; als Ge

schenke bringen sie Matten, Fruchte und andere Sachcn; wir besuchten ihre Insel

mit Eingeborenen, die nach Wellington Island zuriickkehrten. Die Bewohner Ponapes

erwidern diese Besuche nur selten, denn ihre Kanus sind zu Fahrten uber das offene

Meer weniger geeignet als die Fahrzeuge von Wellington Island; auch sind sie nicht

so nrchtige Seeleute. Bis zu meinem Besuch auf Wellington Island hatte ich nicht ge

glaubt, daf die Eingeborenen Menschenfresser waren; dort habe ich es selbst erlebt.

DieMenschenfressereiQ>gehorte zu ihren ungezLigelten Leidenschaften; die Opfer waren

nicht nur Gefangene; die Hauptlinge erhielten von den Eltern Kinder fiir diesen

Zweck ZUIll Geschenk: und diese sahen darin noch cine besondere Ehre, wenn ihre

Geschenke angenommen wurden. \Vellington Island stcht auf den Karren als cine

einzige Insel verzeichnet ; tatsachlich sind es drei Inseln, die von einem Riff umgeben

werden. Eine Insel ist bewohnt; die beiden anderen sind unbewohnt; verschiedene

Hauptlinge beanspruchen sie fur sich, gerade als ob sie dauernd Vorwande haben

O1uGten, urn Kriege zu fiihren, die im Grunde nur dazu dienen, ihnen die Opfer zu

liefem, urn ihrer schrecklichen Leidenschaft frohnen zu konncn.

Kurz nach unserer RUckkehr von Pokeen oder Wellington Island besuchten uns

unsere vier Kameraden JOHNSON, BRAVFORD, THOiliPSON unci \VILLIA;\lS, wie sic es be

reits fruher getan hatten. Bei diesen Gelegenheiten boxten, tanzten, sangen wir,

sprachen englisch und erzahlten einander unsere Erlebnissc, recletcn iiber unsere

Fortschritte in der Sprache der Eingeborenen und dcren Charakter. Der alte Kame

radschaftsbund wurde wieder erneuert und auch hin unci her Uberlegt, wie wir von

Ponape entkommen konnten.
Diesmal schlugen die Kameraclen GEORGE und mir vor, Nutt zu verlassen und

zwolf Monate mit ihnen zu verleben; wir soil ten diese Zeit auf die verschiedenen

Hauptlinge verteilen , bei denen sie wohnten; der erste Mouat aber sollte einer Rund

reise von Insel zu Insel gelten. Begeistert stimrnten wir diesem Vorschlag zu. Ahoundel

hatte ich bereits mehrrnals einen derartigen Vorschlag unterbreitet unci ihm ausein

andergesetzt, daG ich des einforrnigen Aufenthalts auf ein und derselben Insel all

mahlich LiberdrUssig geworden ware; er hatte mir jedoch stets meine Bitte abge

schlagen. DaG ich Ianger auf Wellington Island hatte blcibcn miissen, weil der Nord

ost.Monsun die Ruckkehr verzogerte, war ihm schon wider den Strich gegangen;

trotzdem ich an clem verlangerten Aufenthalt ganz schuldlos unci mir c!urchaus nichts

vorzuwerfen war, mufste meine lange Abwesenheit, wahrend cler er mich nicht urn

sich haben konnte, es ZtIwege gebracht haben, daG cr mich jctzt nicht aus den Augen

iiwas aus aufgezeichneten Sagen und Erziihlungen sich nur vermuten lidl, erhalt durch diese Mitteilungen

seine Bestatigung.
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liefs ; das war eine vaterliche Besorgnis, die mir geradezu aufdie Nerven fiel. Da ich also

wufste, welchen Erfolg ein Urlaubsgesuch bei ihm haben wiirde, wollte ich mein Heil

auf eigene Faust versuchen. Eine giinstige Gelegenheit bot sich bald. Ahoundel lieG

seine Kanus zu Wasser, um mit seinern ganzen Hause und der Verwandtschaft eine

Besuchsreise zu unternehmen. Ich war entschuldigt, da ich Besuch von meinen Freunden

hatte; auch wcigerte ich mich Ahoundel ZlI begleiten. Als sie ein gutes Stuck entfernt

waren, setzten auch wir uns in ein Kanu; kaum waren wir unterwegs, als ein tiickischer

Nigurt, der uns anscheinend iiberwacht hatte, sein Kanu ins Wasser stief und Hals

tiber Kopf davon paddc1te, besser noch; sein Kanu tiber das flache Riff stakte, dann

wie toll geworden die Paddcl handhabtc, sobald er in tieferes Wasser gekommen

Abb.c. O'CONNELL wird mit Gewalt von seinem Schwiegervater in N9t
an einem Ausflug gehindert (Skizze des O'CONNELL).

war. Als er den Flufs bzw. Einfahrt erreicht hatte, in die Ahoundel eingebogen war,

flitzte er blitzschncll dort hinein; nun wurde uns seine Absicht klar und wir begriffen

auch was das Schreien bcdeuten sollte, als er vor uns davon fuhr. Nach wenigen Augen

blicken wurden wir von Ahoundels Kanus verfolgt. Wir gebrauchten Paddeln und

Segel und sausten dahin; hielten wir doch das ganze mehr fUr einen Ulk. Da wir

einen Vorsprung hatten, im Ubrig-en aber die Kanus so ziemlich c1ieselbe Schnelligkeit
entwickelten, hatten sic uns in ungefahr zwei Stunden bis auf Rufweite eingeholt. Sie
baten uns anzuhalten, machten uns die schonsten Versprechungen, boten uns Fische
Brotfrucht, und Yams an, und versuchten alle moglichen Uberredungskunste. Wir

fuhrcn immer frisch drauf los; schliefslich war Ahoundels Kanu langsseit von unserem,

an der Luvseite : c1a gaben wir clas Rennen auf. Mein Freund Namadow griff nach

dem Ausleger; er licf~ nun mcrkcn, welchc Absichten sie gegen uns hegten, denn

er versuchte das Kanu zum Kentern zu bringen. Wir legten uns nach der entgegen

gesetzten Seite hiniiber ; cia ihm die Krafte nicht ausreichten, seine Absicht aus-
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zufilhren, war er so unverschamt, auf die Plattform zu springen und unser Kanu zu

entern. In der Hitze des Gefechts versetzte ich ihm einen Kinnhaken, daf er ins

Wasser flog. Da griff ein halb Dutzend Eingeborener nach dern Ausleger; gegen
eine derartige Uberrnacht konnten wir nicht standhalten; wir sprangen daher samtlich
aus dem Kanu. Inzwischen waren die anderen Kanus Ahoundels eingetroffen; sie
umzingelten uns und die Eingeborenen begannen, sobald wir aus dem Wasser auf
tauchten, uns mit der flachen Seite der Padde1n zu bearbeiten. Unser Kanu wurde
vollstandig zcrtriimmert ; meine Gefahrten durften deshalb in die anderen Kanus
klettern, ohne dan sie noch viele PrUgel zu kosten bekamen; ja, man half ihnen 50

gar bei ihren BemUhungen; nur mir erging es nicht so gut. Ahoundel und die anderen
zuckten mehrmals die Speere, doch schleuderten sie keinen; keiner hatte auch in
Wirklichkeit irgendeine morderische Absicht. Sparer erfuhr ich, daf sie uns nur

angstigen und schlagen, aber nicht vcrletzen solI ten ; das war recht trostlich, nur
wunte ich es damals nieht. Mein Schwiegervater warf mir wahrend der ganzen Zeit

meine Undankbarkeit vor ; er erinnerte mich an meinen Rang, meine Frau, an

aIle Wohltaten, mit denen er mich uberhauft hatte. Ich wandte dagegen ein, dan
ieh nur einen Ausflug harte mach en wollen und zurUckgekommen ware. Nach dem
ersten Uberfall hatte man das Schlagen mit den Paddeln eingestellt; die Unterhaltung
bzw. die Scheltreden gingen weiter; die Speere bedrohten mich; ich mufste mich
hUten, mich noch weiteren Schlagen auszusetzen. Verschiedene Male versuchte ich,
in Ahoundels Kanu zu klettern; doch war inzwischen mein guter Freund aufgefischt

worden, und jedesmal, wenn ich nach dem Kanurand fafste, schlug er mir mit der
Paddel auf die Finger. Unterdessen hatte die Flotte noch Verstarkung von Nutt aus
bekommen; es waren Leute, die bei dem Tumult aus Neugierde herbeigeeilt waren.
Nun gings wieder nach Nutt ; Jem Aroche, der Moonjob, mufste schmahlicher Weise
im Kanu eines Nigurt Zuflucht suchen, und darin ins Vaterhaus heimkehren. Meine

Schiffskameraden begleiteten mich; Ahoundel, dcr nun zufrieden war, daG ich
meinen Fluchtversuch nicht wiederholen wiirde, setzte seine Besuchsreise fort. Ich
muG noeh bemerken, dafs Frauen an der Verfolgung nieht teilnahmen; sie waren zu

vor ans Land gesetzt worden.
Naeh drei, vier Tagen kam Ahoundel wieder. Ich hatte inzwischen genug Zeit,

meine Lage zu Uberdenken; zum Schlufs sah ich ein, daG die hcirnliche Art, in der
ich Nutt verlassen hatte, Ahoundel wohl ein Recht gegeben hatte, argwohnisch zu

werden. Ich sah ein, daf ieh mir die Strafe nicht unverdient zugezogen hatte, ob

schon mein Vater mich reiehlich rauh angefaGt hatte.
Als die Gesellsehaft heimkam, suchte mieh Laowni sofort naeh der Landung auf;

sie hatte nllerlei Geruchte tiber mein Abcnteuer gehort und war nieht ganz sieher,
ob man mieh nieht umgebracht hatte. Sie freute sieh iiber die Mafsen, als sie mich
sah: sie rieb ihre Nase an meiner (so kunt man dart, meine Damen l) umhalste mieh

und weinte vor Freude, daf sie mieh wieder hatte. Ahoundel stammelte einige halbe

--- ~-~ -~-~
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Entschuldigungen und wiederholte, daf die Umstande mich verdachtig gemacht

hatten. Laowni war tiber meine Behandlung hochst aufgebracht; sie fragte ihren

Vater, was er wohl dazu gesagt hatte, wenn er als Fremder in London ebenso be

handclt worden ware.

Laowni erkundigte sich nach allen Einzelheiten und geriet tiber das Verhalten

meines Freundes Namadow derartig in Wut, daf sie auf ihn zulief und mit ihrem

cidjic (kajJU), einem kleinen Holzmesser, nach ihm stieG. Sie brachte ihm eine ge

horige Verletzung bei, die der wilden Bekundung ihrer Freundschaft mehr Ehre

machte als ihrem Geschlccht. Da er ein Jerejoh war, blieb ihm nur die Flucht Ubrig;

die anderen, welche mich bei dem Treffen gehorig beschimpft hatten, wagten sich

sparer als sie gesehen hatten, daG ich mich mit Ahoundel vertragen hatte, nicht
wieder ins Kanu-Haus, wenn ich dort war; erst versuchten sie mich durch Geschenke

wieder zu versohnen. Ahoundel war von Laownis Angriff auf Namadow entzUckter
als ich. Er lobte ihre Tapferkeit; er sagte es ihr nicht gerade; wie schliefslich jeder

Vater sich eher tiber die Streiche eines verwohnten Kindes freut, als dai1 er diesen

steuert ; und Laowni war seine einzige Tochter.

14. Kapitel
Kiissen - Verschiedene Arten - Der Brauch auf Ponape - Foigen von Laowni's Angritre auf Namadow-«

Entschuldigung Laowni's durch iihnliche Vorkommnisse bei zivilisrerten Volkern - Besuch unserer Freunde
- Unterhaltung mit den Eingeborenen - Geographische Erlauterungen - Weshalb die Bevolkerung zuriick
geht - Eine weille Frau - 0' Coxxzt.r.gibt den Hauptlingen Namen - Boxen - Tabak - Nachahmung
Spafle -- Schlafrnatten - Ratten - Ihr liistiges Verhalten - Inneres der Hauser - Beschaftigung - Er
holung - Botschaften - Wie Botschaften befordert werden - Friichte - Blurnen - Tiere - Gefliigel 
Hahnenkampfe - Handelserzeugrisse.

Der Kuf ist allgemein das Zeichen, mit dem man seine Neigung offen bart ; jede
Nation besitzt Abarten dieser interessanten Betatigung; selbst das unverstandige
Tier liefert Beweise, daf dieser Brauch nicht nur etwas mit Vernunft zu tun hat. Der

Hund kliGt die Hand oder das Gesicht seines Herrn; die Liebhaber von Pferdefleisch

wUrden schwer belcidigt sein, stritte man ihnen ab, daf ein Pferd nicht kiissen oder

nicht lachen konnte. Die griechische Schone kUi1t mit den Augenlidern, die Spanierin

kUi1t vom Balkon herab ihren Facher ; unsere jungen Damen, ob englisch oder arneri

kanisch, beriihren mit den Lippen den Auserwahlten. Die Alten pftegten dem Mond
und den Sternen Kufshande zuzuwerfen; die Lapplander pressen die Nasen anein

ander ; viele Stidseeeingeborene, darunter die Ponapeleute, begnUgen sich damit, sanft
die Nasenspitzen aneinander zu reiben. So wurde ich von Laowni begrUGt, nachdem

ich den Liebesbeweisen des Namadow entronnen war; vielleicht denkt der Leser
nun gar, dafs Sanftmut sie nicht zierte weil sie den Kerl so wenig zart behandelte?

Namadow war von ihr so schwer verwundet worden, daf er nach einigen Monaten

starb, wohl an der Wunde, dann auch weil er sich scharnte, von einer Frau bestraft
zu sem,
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~ Was fur eine Wilde! c ruft hier nun vielleich t eine Leserin aus. Gemach, gemach,

gnadige Frau! Warten Sie bitte mit ihrem Urteil, bis Sie meine Verteidigung bis zu

Ende angehort haben. Sehen wir uns doch einmal unter den zivilisierten Volkern

nach ahnlichen Vorkommnissen urn. Zunachst in koniglichen Familien; nicht wahr,
Laowni war doch eine richtiggehende Prinzessin? Elisabeth von England ohrfeigte

noch aufihrem Sterbebette die Grafin von Nottingham, weil sie den Tod eines GUnstlings
verschuldet hatte. Sollen wir deshalb etwa behaupten, dafs man in den Tagen derguten
Konigin Ben weniger zivilisiert war als die heidnischen Ponapeleute? Maria, Konigin
von Sehottland wurde hingeriehtet; Maria von England unterzeiehnete Todesurteile;
in der Bartholomausnacht wird der weibliehe Einflufs offenbar. Damen schauten bei
den Turnierkampfen zu, Damen bewundern in Spanien die Stierkarnpfe, Damen sahen

den Autodafe-Zugen zu, ja, sie waren sogar Zeugen, wenn die armen Opfer finster

sten Aberglaubens gefoltert und verstUmmelt wurden. Wenn wir diese historischen

Gesehehnisse wissen - nur einige wenige Beispiele konnten hier benannt werden

sollen wir dann Laowni wegen einer Handlung tadeln, die von einem liebenden Weib
und einer ungestUmen Eingeborenen gleichermafsen vollbracht wurde, zumal sie von
irgend welcher Zivilisation noeh garnieht beleekt war? Die gleiehe Erregung harte
bei uns vielleieht eine Frau nur dazu veranlafst auf ihren Gatten einzuwirken, daJ3 er
sein Recht auf Grund des Gesetzes suchte. Laowni hatte aber selbst das Gesetz in
Handen: sie vollstreekte es mit eigener Hand; eine christliehe Frau auf dem Throne

wUrde mit demselben Erfolg einfach ihren Einfluf geltend gemacht haben.
Nach der Gefangennahme wegen der unter verdachtigen Umstanden erfolgten

Flucht mit GEORGE und mir, verlangerten unsere Schiffsgenossen ihren Besuch urn
einige Tage. Ahoundel war so groJ3mUtig ihnen ein neues Kanu zu sehenken; er lud

sie auch ein, Hinger zu bleiben, und gab ihnen ihre Sachen zuriick, damit es nicht so
aussahe, als ob sie wegen fehlender Mittel zu einem langeren erzwungenen Verweilen

genotigt worden waren, Recht unterhaltsam war es fUr uns mit den Eingeborenen zu
sprechen und dann zu beobachten, mit welcherWonne undLustsie unsere Erzahlungen
verschlangen. \¥as sie lernten, verwendeten sie so fort recht geschickt zur Verbesserung
ihrer Fertigkeiten; nur bei Dingen, die ihre religiosen Oberzeugungen angingen,
maehten sie eine Ausnahme. Wir wollten ihnen auch eine Vorstellung von der Macht

der Hauptlinge von England und Amerika versehaffen. Wir erzahlten ihnen von Ge
wehren und GesehUtzen; leider konnten wir ihnen nieht zeigen, dafs Gewehre tot

bringende Werkzeuge waren; wir hatten Gewehre, deren Wirkung ihnen aus eigener

Erfahrung und Uberlieferung bekannt war, aber unser Pulver war bereits vor der

Landung im Boote verdorben.
Urn meine Schuler in der Erdkunde zu unterweisen, zeiehnete ieh auf Baumrinde

eine rohe Urnrifskarte von Amerika, und im selben Verhaltnis eine gleiche von Eng
land j um ihnen das GroJ3enverhaltnis ihrer Insel dazu klarzumaehen, stellte ieh diese

durch einen Punkt dar. Das genUgte ihnen nieht, denn sie fragten mieh, wieviel Tage

4·
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man gebrauche, um England oder Arnerika zu urnfahren. Hierfiir setzte ich eine ganz
unbestimrnte Zeit an, lange, lange - viele, viele Tage, die garnicht zu zahlen waren.

Meine Zuhorcr schnalzten vor Erstauncn. FUr England - ich wollte es nicht zu un

bedeutend erscheinen lassen - setzte ich ein Jahr zur Umfahrt an; unter England

verstand ich die drei vereinigten Konigreichc. Sic wandten sich dann ihrer Inse1 zu

und wollten garnicht glauben, dal3 andere bewohnte Lander so sehr viel grol3er als

ihre Heimat waren. Obglcich ihrc Insel klein ist, ist sie doch ziemlich dicht besiedelt.

Zahlcn vcrmag ich jedoch nicht anzugeben. Da ein Entkommen von der Insel unmag

lich schien, karn mir garnicht dcr Gedanke, dal3 jemals etwas tiber meine Beobach

tungen gedruckt werden konnte. Zur Auswandcrung greift man, wenn die Bevolkerung
zu dicht wird, urn allen ein sicheres Auskornmen zu gewahrIeisten; den Brauch hat

Ponape mit den anderen Siidseeinseln gemein. Ist eine derartige Maflregel notwendig,
dann schifft sich eine Anzahl Eingeborener mit Frauen und Kindem in Kanus ein;

sie nehmen so viel Lebensmittel mit, wie die Kanus zu tragen vermogen und fahren

auf's Geratewohl aus, einen Hafen oder einen anderen Landungsplatz zu linden.

Wahrend meiner Anwesenheit fand ein solcher Auszug nicht statt ; doch haben die

Eingeborenen davon erzahlt. Die Wahrheit ist dadurch erwiesen, dafs Kanus mit Ein

geborenen auf hoher See angetroffen wurden , Auf einer der Ponape-Inseln traf ich

einen alten Mann und unterhielt mich mit ihm; er war der Ietzte Uberlebende einer
GeseIIschaft, clie auf der Insel gelanclet war; sie waren aus ihrer Heimat vertrieben

worden. Man darf wohl ann ehmen, clal3 die Auswanderer meistens clen niederen und

arrneren Klassen angehoren.

Unter anderem begegneten wir auf der Insel einem Individuum, das bei den Ein

geborenen ebenso als Wunder galt wie wir. Es war eine Frau~ welche eine Laune

der Natur vollig weif erschaffen hatte. Sie wurde von clen Bewohnern der anderen

Ponape-Inseln haufiger besucht als von clen Leuten, die mit ihr auf der InseJ wohnten.

Ihr Ruf war tiber die ganze Gruppe verbreitet. Ihre Zuge waren vollig mongolisch,

aber ihre Hautfarbe war weif wie clie von Europaerinnen. Sie war sehr schon, wes

wegen sie auch besucht wurde ; cia sie ihre personlichen Vorzuge genau kannte, be

nahm sie sich auch wie eine richtige Kokette.
Jeder von uns hatte einen Eingeborenentitel erhalten; wir erwiclerten cliese HM

lichkeit clamit, daf wir unseren Gastfreunclen Titel gaben, die sie auch sehr gut be
hielten unci mit Stolz trugen. Vater Ahounclel nannte ich Konig Georg und setzte
ihm genau auseinancler, nach welchem Fiirsten ich ihn benannt hatte. Wajai, der
Hauptling von Matalalerne harte von cliesem neuen Tite! seines Freundes: schon bat

er mich, ihm ebenfaIIs einen Tite! zu verIeihen; cia nun der Titel des obersten eng

Iischen Hauptlings vergeben war, kam der nachste an die Reihe, der Name des Haupt

lings von Amerika. Da diese -Hauptlinge« aber wechseln, unci ich nicht wullte, wer

(i)Die Erinnerung an diese Frau, die lie n m a i p 0 n , war 1910 noch nicht erloschen.
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z. Zt. dort Machthaber war, denn ich war weit weg von jeder Postverbindung, hatte

auch keine Zeitungen gelesen, so nannte ich den Wajai Washington,

Als etliche Eingeborene uns bei der AusUbung unseres altberuhrnten englischen
Boxsportes zuschauten, wollten sie ebenfalls diese ) Kunst der Selbstverteidigung
erlernen. Einige waren darin recht gewandt, aber die meisten waren doch zuwenig
Philosophen, um einen Schlag humorvoll hinzunehmen. Sie erlernten es nie clem Tabak
einen Genu11 abzugewinnen; die wenigen Hande voll, die wir in unseren Beuteln an
Land gerettet hatten, reichten bei sparsarnsten Gebrauch etwa ein Jahr lang. Die
Frauen sangen gem wie die Kinder unsere einfachen Lieder nach; etliche der gewohn
lichen Matrosenausdrucke erlernten sie schnell, denn sie horten sie haufig ; sie wandten
sie an ohne auch irn geringsten die Bedeutung zu kennen. 1m Schimpfen und in dem
Gebrauch schmutziger, gemeiner Redensarten waren sie wahre Meister; allerdings

geschieht dies meist in aller Harmlosigkeit, denn das Lacherliche irgend einer Situation
haben sie bei ihrer schnellen Auffassungskraft, so roh und ungebildet sie sonst sein

mogen, rasch erfafst. Selten enden diese kleinen Auseinandersetzungen in PrLigeleien

oder Stechereien mit Holzmessern oder Muschelschalen. Hauptlinge bestrafen allerdings,
wie bereits erzahlt, alle StOrungen oder Verletzungen der Ordnung in ihrer Gegen
wart sehr streng. Ich habe einmal gesehen, wie Ahoundel einen Speer oder eine Keule
nach einem Eingeborenen warf, der in seiner Gegenwart aufrecht stand oder ging.

Wahrend meiner Anwesenheit auf der Insel gehorte ich zur Familie des Ahoundel.

Nachts schliefen wir im selben Raum; se1ten sind die Hauser geteilt; hochstens finder
sich einrnal ein Verschlag, hinter dem die Wertsachen untergcbracht werden. Marten

bildeten. die ganze Bettausstattung; morgens wurden diese allfgcnommen; dann kam
der nackte Boden zum Vorschein. In der Nacht brannte ein kleines Feuer; zu dern
Zwecke war in der Mitre des Fufsbodens eine Statte freigchalten worden. Ein junges
Madchen schlief daneben und mufste es von Zeit zu Zeit wieder anfachen. Ich bin hallfig

von Ahoundel geweckt worden, wenn er clas Madchen rief, weil sie das Feuer hatte

niederbrennen lassen. Von der Warrne spiirten wir im gra11en Hause wenig; gro11ere
Unbequemlichkeiten bereiteten uns clie Miicken. Die Insel wimmelte von Ratten, die

ge1egentlich sogar einmal gegessen werden, Die Eingeborenen haben keinerlei Mittel
urn sich von dieser Plage zu befreien, obschon sie die Tiere manchmal zum VergnUgen
in Fallen fangen. Diese kleinen vierfufsigen Qualgeister, deren Ubeltaten schweigend
geduldet wurden, liefen tagsUber wie Fliegen im Hause herum; nachts wurden sie mir
mit ihren Spie1en jedoch recht unbequem, ja gerade flirchterlich. Sie knabberten einem

. an den Sohlen und versuchten sich sagar an den Fingern. Stofsen half nur so lange

'wie der Fu11 in Bewegung war; am Fleisch allerdings haben sich die Bestien nicht

'. vergriffen.
Soviel vom Schlafen; der Mobel kann mit wenigen Worten Erwahnung getan werden.

Auf3er Matten besitzen sie nur Kalebassen und schon polierte Kokosschalen, in denen

Flussigkeiten aufbewahrt werden, ferner Korbe aus Blattern und Binsen, die ein oeler
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zweimal gebraucht werden und Essen enthalten. Es gibt aber auch Korbe, die aus
schliefslich einer Person gehoren, sie sind sehr sauber gemacht und fiir die Dauer

gedacht, denn sie enthalten die wenigen personlichen Habseligkeiten ihrer Besitzer:

Muschelmesser, Korallcn- und Fischhautraspeln dcr Manner, Peden, Messer, Knochcn

nadeln usw. der Frauen. Die Wande sind mit Speeren, Paddeln, Keulen und dem
Webegerat der Frauen behangt. Diese Wande sind sehr sorgfaltig und kiinstlerisch

mit Fadenbindungen verziert; desgleichen der Fufsboden, dessen Bambusbelag aus
genau gleichlangen Abschnitten besteht. Nicht der geringste Unrat wird im Hause

geduldet. Die Reinlichkeit der Eingeborenen ist tiber aIle Matsen ZlI loben. In der
Mitte des Hauses steht eine Reihe Pfeiler, die das Dach tragen; sie sind ebenfalls

samtlich mit lwirnumwicklungen geschmtickt. Das Kochen wird zumeist aufser dem
Hause vorgenommen oder in den Kanuhausern ; daher braunt der Rauch auch nurwenig
die Wande ; die verschiedenen Farben der Garnumwicklungen werden deshalb nicht

in Mitleidenschaft gezogen und bleiben gut erkennbar.
Der Tag fangt mit Baden an; vemachlassigt jernand diese so notwendige und ge

sunde Sitte, dann gentigt dies, urn ihn seine Kaste verlieren zu lassen, er wird aus

gestofsen und verfallt der Schande. Sie nehmen nur leichte Nahrung zu sich und diese
auch nur in kleinen Mengen; die Hauptmahlzeiten linden am Abend statt. Die Be
schaftigung der Manner besteht, soweit dariiber bereits nicht schon oben gesprochen
wurde, in der Herstellung von Kalk aus Korallengestein, rater Farbe, Perlen und
anderen kleinen Sachen. Hauptsachlich werden die Arbeiten, wie es der Leser bereits

erfahren hat, von den Nigurts ausgeftihrt. An den Spielen ihrer Kinder haben die Ein
geborenen grol3es Vergni.igcn; wie iiberhaupt Belehrung, Beschaftigung und Vergni.igen
ineinander Ubergehen. Nachts erholte man sich, dann sangen die Frauen; besonders

gern unterhielt man sich auch mit uns ; oder es wurde getanzt. Oft sah man den Frauen
zu, die ob ihrer Anmut und Geschicklichkeit als Tanzerinnen bertihmt waren.

BotschaftetP wurclen von einem Hauptling zum andern mittels Blatter von einem
besonderem Baume gesandt; die Spitzen wurden in sehr mannigfacher Weise gefaltet,

urn dadurch verschiedene Nachrichten zu Ubermitteln. Einige Eingeborene machten
mich darauf aufmerksam; sie hatten gesehen, wie ich •Die schottischen Hauptlinge>

las; sie holten ein Blatt, falteten es und unterwiesen mich in ihrer Art »auf weite
Entfernungen hin zu spreehen ( ; dazu bemerkten sie, dafs mein Buch - lakya toto mijiwid s

- zuviel sprechen nicht gut (Iokaia toto me fuet, reden viel was schlecht): ihr einziges
Blatt ware - lakya tic-a-tic macojalale ( - wenig spreehen sehr schon (Ioka?a t'fket'tk
me kajeli!l, reden klein was sehr schon).

Ich habe nie gelernt die so gefalteten Blatter zu lesen; in dieser Beziehung war
ich dtimmer als die Eingeborenen. Zuerst meinte ieh, da/3 man auf diese Weise nur
eine beschrankte Zahl von Mitteilungen senden konnte; vergleicht man aber damit die

Q)Die Botschaften werden mittels Schilfblatter ausgedriickt, die in besonderer Weise gefaltet werden; meist ge·
horen 4 verschieden gefaltete Blatter zu einer Botschaft.

-,



G> Gemeint ist Basalt.
(i)Schwefel kommt nicht vor, vielleicht ist die hier und da ansrehende Porzellanerde fur Schwefel gehalten

worden.

dickJeibigen Telegraphencodes, bekommt man eine andere Meinung. Diese einfachen

Briefe wurden in ein PlantenbJatt eingeschlagen und mit Bindfaden urnwickelt ; Ge

schenke begleiteten sie; zum Inhalt hatten sie Bitten urn Geschenke, Kriegser

klarungcn, UnterwerfungserkHirungen usw; kurz es waren Staatsdepeschen. Erde,
Pfeile oder andere greifbare Symbole begleiteten die Botschaft nicht; die Sprache der
Blatter war in ein bestimmtesSystem gebracht und wurde dementsprechend verstanden.

Die Inseln sind gebirgig; das Land ist recht steinig; am meisten verbreitet ist ein

bUiliJicher SchiefeP Schwefe~wird in groGen Mengen gefunden; sonst vermagich tiber
den Reichtum oder die Armut an Mineralien auf den Inseln keine nennenswerten
Aufschliisse zu geben. Die Inseln sind gut bewassert lind fruchtbar; uberall bringt
sie Brotfrtichte, Kokosntisse, Planten, Bananen und Mangrowen hervor. Daneben gibt
es noch andere Niisse und eine kleine Art Zitronen. Der Landbau beschrankt sich

auf die Pflege des Yams und der Kawa; die starke Nachfrage erfordert flir diese cine

recht sorgsame Behandlung. Naturwissenschaftler kennen die ungemein groGe Be

deutung der Brotfrucht und wissen, wie sie den Erfordernissen der Eingeborenen in

den Gebieten, wo sie vorkornmt, angepafst ist. Mit einer langen, am Ende gegabelten
Stange wird sie vorn Baum abgedreht. Reift sie schneller, als sie verzehrt werden kann,
dann sammelt man sie, schneidet sie in Scheiben und grabt sie in der Erde ein; aller
dings werden zuvor die Schale und die Kerne entfernt. Auf diese Weise halt sie sich
viele Monate lang; die Eingeborenen ziehen diese 'Form der frischen Frucht vor; die
Konserve wird vor dem Backen mit gTraspelter Kokosnus durchgeknetet Wilde
Hlumen gibt es reichlich; sie besitzen prachtige Farben, duften aber im allgemeinen

wenig. Eine Ausnahme macht eine kleine gelbe Glockenblume, die einen wundervollen

Geruch besitzt. Die Frauen ziehen die BlUten auf diinne Faden auf; der Faden wird
durch die Glocke hindurch gezogen; auf diese Weise fertigen sie sich einen ebenso
schonen wie wohlriechenden Schmuck, der auf dem Kopf oder als Anhanger in den

Ohren getragen wird.
Fruchtbaume sind Allgemeinbesitz; obschon gelegentlich eine Umwicklung mit

Kokosbindfaden oder Rinde einen Baum als majorhowi (mesamul, heilig) kennzeichnet;

einen solchen Baurn zu bertihren gilt als strafbares Vergehen. Yams, Kawa, Hunde
sind Privateigentum und der Verwendung durch den Besitzer vorbehalten. Abgesehen
davon, daf gelegentlich einmal Ratten verzehrt werden, liefern Hunde ebenso begehrtes
wiegeschatztes Fleisch. Frauen nahren junge Hunde an ihren Brusten, wenn die Alten

sterben; vielleicht auch wohl deswegen, wie ich annehmen muf], um einer allzugrofsen

Abmagerung der Hundin vorzubeugen, die fur irgend eine Gelegenheit als Festbraten
in Aussicht genommen ist. Die Hunde werden allerdings nicht wegen ihrer Klugheit

oder Anhanglichkeit an ihre Herren eingeschatzt ; gesellig sind sie nicht; im Gegenteil,
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man darf sie wohl allgemein als die handelsuchtigsten Vierfufiler ansprechen, deren
Geheul in den Nachten entschieden den unliebsamsten Larrn bildete, den ich je zu
erdulden hatte. Zusammen mit Ratten unci Mausen sind sie die einzigen Vierftif31er im

Lande; gekcnnzeichnct werden sie durch die Adjcktivc lapalap (Itlp a lifp), groG, uncl
ticatic (aketfk), klein. Es gibt MiIlionen von Eidechsen und unzahlige Tausendftifller,
vor denen die Eingeborenen Angst haben; eine Schlange habe ich jedoch nicht cin
einziges Mal gesehen. Deshalb braucht man nicht zu glauben, daf es keine gabe ;
jedenfalls sind sie nicht zahlreich, auch nicht giftig, um Schrecken hervorzurufen und
deshalb beachtet zu werden.

Unter den Vogeln gibt es Sittiche und Papageien in ungezahlten Abarten. Aber
es gibt nur wenige Singvogel: ihr Gesang ist nicht viel wert ; die Vog-el der Tropen
besitzen eben zur Hauptsache nur ein farbenprachtiges Gefieder; Gesang eignet ihnen
weniger. Eine Taubenart ahnelt unsern, doch ist sie gro~er als unsere wilde Taube;
Hubner gibt es in Mengen. Die Tauben sind einheimisch ; von den Hiihnern erzahlen
die Eingeborenen, da~ sie Abkommen von einem Paar sind, das ein Hauptling einrnal
von Leuten mit Barten geschenkt bekommen hat, die in einem gro~en Schiff mit
einem Stock nach der Insel gekommen waren. Das scheint eine Schaluppe gewesen
zu sein. Es ist moglich, daG dies Fahrzeug aus den Ostbesitzungen der Portugiesen
und Spanier gekommen ist, denn aus ihren Antworten - ich brauche die Fragen hier
nicht zu wiederholen - muf ich entnehmen, dafs es ein portugiesischer oder spanischer
Schuner gewesen ist. Ein Stock wiirde bei einer Schaluppe kein Bugspriet bedeuten ;
so scheint das Fahrzeug eher ein Schuner als eine Schaluppe gewesen zu sein; das
ist aus ancleren Grunden auch wahrscheinlicher. Dieser Besuch solI etwa vierzig- Jahre
vor meiner Ankunft erfolgt sein. Die Eingeborenen essen keine Vogel, auch toten
sie diese nicht. Sie sind samtlich majorhowi. Hahne und Hennen sind ihre Lieblinge;
sie werden zum Zeitvertreib gehalten und gut gefiittert. Ein wenig sonderbar finde
ich es, da~ die Eingeborenen den Hahnenkampf lieben; allerdings sind sie in der
Zivilisation noch nicht soweit fortgeschritten, auf ihre Lieblinge zu wetten oder sic
mitanderen Waffen zu versehen, als die, mit den en die Natur sieausgestattet hat. Georges
und ich toteten uncikochten haufig Huhner ; wenn wir die Eingeborenen dann baten, auch
einmal ein Stuckchen Fleisch in den Mund zu nehmen, spien sie es sogleich voll Ab
scheu wieder aus~

Trepang, der sich bei Ebbe au f den Riffen und am Strande findet und auf den
anderen Sudseeinseln fiir den chinesischen Markt gesammelt wird, ferner Schildpatt
bilden die Haupterzeugnisse, weswegen die lnseln in wirtschaftlicher Beziehung be
sucht werden miifsten ; doch mochte ich deswegen nicht behaupten, dan nicht etwa
auch andere Erzeugnisse noch in Betracht kommen di.irften. Der einzige gute Hafen
fiir Fahrzeuge befindet sich in Matalaleme (Matolcllim),. ohne Lotsen einzulaufen
ware allerdings gefahrlich. Ob es heute noch sieher ware fUr ein unbewaffnetes Schiff,

@ Huhner wurden '9[0 nicht gegcsscn, auch die Eier nicht. Hahnenkiimpfe habe ich nicht mehr gesehen,
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diesen Hafen anzulaufen, das wird der folgende Tcil meiner Erzahlung deutlich werdcn

lassen. DaG vordem Schiffc die Insel angelaufen habcn, ergibt sich aus den Erzahlungen

von den Huhnern und aus anderen Uberlicfcrungcn. Dan sic sich an diese Besuche

von Weifsen nur mit gemischten Geftihlen erinnnern, laGt unser erster Empfang recht

deutlich erkennen; unsere Behandlung zeugt aber dafUr, daf sie tatsachlich liebenswiir

dig und entgegenkommend sind, wenn sie erst einrnal erkannthaben, dafs ihre Besucher

schwach und hilflos sind. Wahrend unseres Aufenthalts haben wir versucht, ihnen eine

giinstigere Meinung von Europaern und Amerikanern beizubringen ; wiedieseMeinung

aber gleich beirn ersten Besuch eines Schiffes v~rnichtetwurde, das in ihren Gewassern

ankerte, das werde ich nachher erzahlen und hier meinern Berichte nicht vorgreifen.

15. Kapitel.
Der Ausflug beginnt - Besuch des Wajai-a-Chocoich (Uafdi en .;'-ifHf) -- Die Flote - Der Spiegel 

Die Tatauierung ersetzt den Empfehlungsbrief - \Vunderbare Entdeckung - Die Insel der Ruinen 
Beschreibung - Furcht des Nigurt- ani man (dni-tnin) haben die 1{ uinen erschaffen - Riickkehr nach
Kitti (Kilt) - Einwendungen des Hauptlings gegen eine Wiederbolung des Besuches - Fortsetzung der
Beschreibung - Mutmallungen und Gedanken iiber die Ruinen - Autfindung einer Leiche in einer Grab
kammer - Eingeborenenlosung des schwierigen Problems - \Veitere Mutrnaflungcn und Annahrnen 
Unterschiede in der Architektur auf der Insel der Ruinen und den modernen Hausern - Ergebnisse unserer
Untersuchung - Matalaleme - Kammer mit Gebeinen - Heimkehr nach Nutt - Angenehme Aussicht

auf eine Priigelei.

Nachdem George und ich uns zwei Jahre fast nur in Nutt hatten aufhalten diirfen,

beschlossen wir einen Ausflug ZlI machen, mochte es kosten was es wollte. Nachdem

der erste Versuch miGlungen war, im geliehenen Kanu cines Nigurts fortzukommen,

erhie1ten wir ein groGeres und fuhren los. Urn keinen Verdacht zu erregen, entliehen

wir auch dieses, denn, harte ich eins meiner Kanus zu Wasser gelassen, ware dies

in Gegenwart von soviel Leuten geschehen, daf mein gllter Vater Ahoundel arg

wohnischer geworden ware als es mir lieb war. Vorsichtigerweise hatte ich mir auf

einem Plantenblatt die Namen der anderen Inseln und ihrer Hauptlinge aufgeschrieben.

Nach ftinf bis sechs Stunden waren wir in Chocoich (5pkiiS); in der Nahe des Kanu

hauses vom Hauptling begann George auf seiner FicHe eine lustige Weise zu spielen,

und ich paddelte das Kanu. Als wir an die Landungsstelle kamen, empfing uns dort eine

Menge Eingeborener, die uns z. T. noch nie gesehen hatten. Wir blieben eine

Nacht beim Oberhauptling Wajai; man feierte uns lind gab uns ein Fest. In der

selben Weise wurden wir auf den anderen Inseln aufgenommen, die wir in der Folge

besuchten; lIngefahr einen Monat waren wir so auf der Reise. Da ich die Namen der

Hauptlinge bei mir hatte, pflegtc ich, wenn ich den Namen der InseI crfahren hatte,

nach dern Hauptling ZlI fragen und ihm den crsten Besuch abzustatten. George's Flote

und rnein Spiegel sicherten uns eine gute Aufnahme, denn von diesen Sachen hatten

sie alle gehort.
Obwohluns Ahoundel immer wieder gewarnt hatte, daG man uns auffressen wiirde,

wenn wir seine Umgebung verliefsen, batten wir nirgends liebenswUrcIiger aufgenom-
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(j)Die -rnuet en Kiti «, An der allen Konigsstfitte Pan Katr'a voruber gelangte er in den engsten Teil der Bau
werke, den Kanal, der zwischen der alten Opferstattc Itet und dem grol.len Wohnplatz Pe'ikap hindurchfiihrt,

men werden konnen. Meine Tatauierung, die ja meine Verwandtschaft mit Ahoundel

a-Nutt bekundete, war mehr wert als ein Empfehlungsbrief. Man begleitete uns haufig

von einer Insel zur nachsten, und Nigurts wurden uns mitgegeben, damit wir nicht zu

paddeln brauchten. Wahrend eines so riesig angenehm verbrachten Monats besuchten

wir unsere samtlichen Schiffsgefahrten. Das waren die schonsten Augenblicke auf der

Reise. Meine Freunde waren sehr erstaunt ob der Ehrungen, die mir zuteil wurden,

weil ich tatauiert war; das ging soweit, dan die Eingeborenen zuweilen darauf be
standen, dan meine Schiffskameraden sich in meiner Gegenwart hinsetzten und damit
Jem Aroche, alias Ahoundel-a-Nutt, alias James O'CONNELL die schuldige Ehrenbe
zeugung machten.

N un will ich von meinem gronten Abenteuer auf dieser Reise erzahlen ; sie wird zur
Belastungsprobe fur meine Wahrheitsliebe, denn ich will von der Auffindung einer
gro~en unbewohnten Insel berichten, auf der sich gewaltige Ruinen befinden, deren
Bauweise so ganz und gar von der gegenwartigen der Eingeborenen absticht; sie haben
eine erstaunliche Ausdehnung. An der Ostseite dieses Inselschwarms befindet sich

eine grone flache Inse! die bei Hochwasser in etwa 30-40 kleine Inseln durch das
Wasser zerteilt wird, das steigt und uber sie hinweg Iauft. Ob ihrer Oberflache, die
fast vollig eben ist, unterscheidet sie sich dadurch von den Ubrigen Inseln. Felsen gibt
es nicht, auf welch en vielleicht die Natur sie hatte bilden konnen. In einzelnen Teilen

wachsen Fruchtbaume, doch niemand beriihrt sie, denn kein Eingeborener kann dazu
gebracht werden, sie anzufassen oder gar Friichte zu pflucken.

Als ich diese Inse! entdeckte waren George und ein Nigurt bei mir; dieser hatte
uns gerade darauf aufmerksam gemacht lind versprach uns eine Oberraschung. Es

wurde eine Oberraschung. In der Entfernung sehen diese Ruinen wie phantastische
Naturgebilde aus ; als wir uns ihnen naherten, waren wir beide denn doch erstaunt,

deutlich Spuren menschlicher Tatigkeit ZlI entdecken. Es war gerade Hochwasser, so
konnten wir mit unserrn Kanu in einen engen Kanal eindringen, der so eng an man
chen Stellen war, dan kein zweites Kanu hatte an uns vorUberfahren konnen, wahrend
er an anderen Stellen, wohl ob der Unebenheit des Gelandes, sich Zll wei ten Becken

verbreiterte. Bei der Einfahrt~ fuhren wir eine etliche Meter lange Strecke zwischen
zwei Steinmauern entlang, die wir ohne das Boot aus seiner Richtung Zll bringen zu
gleich mit den Padde!n hat ten beruhren konnen, Sie mochten wohl zehn Fuf hoch
sein; einzelne Teile waren eingefallen, andere waren sehr gut erhalten. Ober die
Mauern schauten Kokospalmen, gelegentlich auch ein Brotfruchtbaum, der dann reich
lichlichen, erfrischenden Schatten spenelete. Oberall herrschte tiefstes Schweigen,
nirgendwo regte sich ein lebendes Wesen, hochstens einige Vogel. An der ersten
passenden Stelle, wo die Mauern an einer Kanalecke zurucktraten, landeten wir; nur

der arme Nigurt schien vor Angst nicht ein und aus zu konnen ; ihn vermochte
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<J In einem Tage von Roi- en - Ktti nach den Ruinen hin- und zuruckzufahren, ist selbst bei den gtinstigsten
Wasserverhliltnissen unmoglich. Wahrscheinlich ist der Ausgangspunkt Tiati en Roi oder Nan Tamuroi in

Lot gewesen.

nichts zum Verlassen des Kanus zu bringen. Die Mauern schlossen rundliche Flachen

ein: wir traten ein, fanden aber nur Baurne lind Strauchwerk vor. Erinnerte nicht

die Mauer deutlich genug daran, daf Menschen hier gewescn waren, man hatte meinen

konnen, daf sie niemals hierher gekommen waren: Wir untersuchten das Mauerwerk;

die Mauern bestanden aus verschieden groGen Steinen, deren Grofsen zwischen 2 und

10 Fun in der Lange und von 1-8 Fun in der Breite schwankten; die Zwischenraume

und Risse waren sorgfaltig mit kleineren Stuckert ausgefUlIt. Sie bestanden aus dem

bHiulichen Gestein, das sich auf der bewohnten Insel in reichlichen Mengen findet und

5cheint, wie gesagt, schieferiger Struktur zu sein; es war gespalten und den Zwecken

angepant, denen es dienen sollte. An vielen Stellen waren die Mauern derartig ein

gefallen, dan wir mit Leichtigkeit dariiber hinwcgsteigen konnten. Nach unserer RUck

kehr ZUI11 Kanu uberschutteten wir unsern Nigurt mit Fragen; die einzige Antwort

war: -Animan s ! Er konn te uns nich t erzahlcn, wie diese Steinmauern en tstanden

waren, er wuflte nichts iiber ihren Zweck, nichts tiber ihr Alter. Er begnUgte sich da

mit, dan sie eben das Werk der Animan waren ; er wollte I keine Aufklarung haben,

er wagte auch nicht sie naher zu untersuchen, denn er hielt sie fur die Behausung der

Totengeister.
Bever die Ebbe unser Kanu an Grund setzte, kehrten wir nach Kitti (Kdl) zuriick ;

von dieser Insel hatten wir den Nigurt mitgenommen. Als wir dem Roin-a- Kitti

(Rot en Kdi), dem Hauptling, erklarten, dan wir am folgenden Tage die Insel unter

suchen wollten, sagte er uns, wir diirften dies nicht, clenn sic ware majorhowi. Da

ich aber im Range hoher stand, konnte er mir den Besuch nicht verbieten. Er ver

suchte es nun, mich Zll angstigen, und versichcrte mir, claG die animan mich nicht leben

dig von der InseI herunterlassen wiirden, wenn ich in ihr Allerheiligstes eindringen

wUrde. Nun, am andern Tage bahnten George und ieh uns einen Weg dureh die Ein

gebornen, die uns zuriickhalten wollten, und bestiegen das Kanu. Da fingen sie an zu

heulen: -Acoa ban midjila! Acoa iningah lancljob toto! midjila! (Koma pan mdte/a.'
Kuma muasan nat: tJap toto.' matela.'J« - - Ihr werdet sterben! Ihr wollt sehen aile

Lander! Sterben !s Wir stiefsen ab ; meine Stellung und ihre Furcht vor dem Ort, der

tmajorhowi« war, hinderten sie an der Verfolgung.

Beim zweiten Besuch dieses verlassenen Venedig der Siidsee wollten wir es ein

gehend erkunden. Ein Eingeborener, der t1l1S mit seiner aberglaubischen Angst gelang

weilt harte, war nicht da; Eile hatten wir ebenfalls nicht: wir machten daher das Kanu

fest und warteten auf der Insel die nachste Ebbe abo Mehrere Tage hindurch haben wir

50 die Besuche wiederholt; nachts kehrten wir nach Kitti heim 0. Kein Eingeborener

wollte sein Leben fur uns auf's Spiel setzen; eigentlich sollte man doch meinen, dan

dieVertrautheit mit der Statte ihre Angste etwas beschwichtigt harte, denn bei Niedrig-
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wasser konnte man ganz bequem von Kitti aus nach den Spukstatten hinUbergehen~

die ja einen T eil dieser Insel bilden.

Diese Erkundungen waren aufregend genug, urn unser ganzes Denken in Anspruch
zu nehmen. Wahrend meines Aufenthalts in den Karolinen hat mich nichts mehr inter

essiert und erregt. Es war doch schlechterdings unmoglich, daf diese gewaltigen

Steinmauern ohne irgcndwelchc mechanischen Hilfskrafte an Ort und Stelle gebracht

wurden, Hilfsmittel, die weit Uber die hinausgingen, die ich bei den Eingeborencn
kennen gelernt habe; die Bauten bewiesen ein tUchtiges Konnen der Architekten ; aller

dings vermochte man aus ihrem zerfallenen Zustande nicht zu erkennen, zu welchem
Zwecke diese Mauern errichtet worden waren. Die meisten waren rundlich und schlossen
Flachen von 1/4- 1 Meile im Umfang ein; etliche waren elliptisch, andere ganz rund
oder ahnelten Parallelogrammen; dabei wolbten sich die Mauern, dem Boden sich
anpassend nach aufsen. Nur selten fanden wir innerhalb der Mauern Wasser ; sie
scheinen eben die hochsten Teile der Insel zu bedecken; so macht das Ganze bei
Hochwasser den Eindruck von vielen umwallten Inselchen. An der Ostseite spritzt
der Gischt der Brecher, weIchc auf dem Riffe branden, das an die Insel stant, tiber

eine der Mauer~. Voruberfahrende Fahrzeuge mliflten dies sehen konnen ; wer da
von nichts ahnt, dem mag dies nicht als etwas besonderes erscheinen.

Der HauptteilG> dieser Ruinen verdient eine eingehendere Beschreibung. Die auGere

Mauer hat einen Umfang von etwa einer Meile. Die davon eingeschlossene Flache
ist hier nicht, wie bei den meisten anderen Bauwerken, leer, sondern im Abstande
von etwa 20 FuG von der Aufsenmauer erhebt sich eine zweite, die der ersten genau
parallel verlauft ; im gleichen Abstand dazu verlauft eine andere und so im ganzen
funf bis sechs Mauern. Die letzte Mauer, in der Mitte des Bauwerks, ist genal! qua
dratisch; der umschlossene Raurn etwa 40 FuG lang und breit. Die Aufsenmauer war
an einer Ecke ungefahr 25-30 FuG hoch. Auf den anderen drei Seiten, die mehr
dem Einfluf von Ebbe und Flut ausgesetzt und daher unterwaschen sind, ist die Mauer an
mehreren Stellen eingestlirzt; die Binnenmauern sind jedoch samtlich gut erhalten.
Die unversehrte Seite der Aufsenrnauer hat scheinbar die Hauptfront gebildet, denn
Pfeiler, welche wohl einst cinen Teil des Tores bikleten, lagen quer im Kanal. Der
Eingang, war etwa 4 FuG hoch. Nach unserm Eintritt fanden wir keine Offnung in

der nachsten Mauer; als wir uns aber durch das GestrUpp hindurchgearbeitet hatten,
fanden wir einen Zugang, der an der Ecke, rechts vom ersten Eingang gelegen ist.
Wir gingen hindurch und fanden in der nachsten Mauer eine Offmmg an der linken
Seite ; so drangen wir weiter nach der innersten Mauer vor, Eingange abwechselnd
an der rechten oder linken Seite der Mauern durchschreitend. Als wir die Innenmauer

@Von der Landschaft Kapiroi in Matolenim kann man bei Ebbe bequem nach der Insel Tsamu'in und von dort
nach Nan Matol hiniibergehen.

G)Die Brecher, die im Nakap-Hafen an der zerstorten Mauer von Le1l6u branden.
GBeschreibung von Nan Tauas, des Friedhofs von Nan Matol. In diesem Mauerwerk befinden sich vier unter

irdische, voneinander getrcnnte Grabkammcrn.
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hinter uns hatten, fiel zufallig ein Baumast zu Boden und legte eine Grabkammer frei,

in welche wir hinabstiegen. Mein erster Geclanke war, daf diese Statte ein Frieclhof

war; begrlinclet wurde diese Ansicht aber nur durch die Auffindung cines Skelettes,

das unten in del' Kammer lag und dessen Teile uber dem Boden verstreut lagen.

Ratten hatten dies wohl getan. Eine Pacldel oder Keule habe ich nicht gefunden. Als

ich davon spatel' in Nutt erzahlte, sagte man mil', daf ein Hauptling von Kitti dort
begraben worden ware. In Kitti selbst hatten die Eingeborenen entweder nichts da
von gewuBt oder mir keine Auskunft geben wollen. Die Balken und Rasenstucke,

weIche die Decke del' Grabkammer verdeckten, mufsten dort erst hingelegt worden

sein, nachdem die Leiche, die ich da fand, zur Ruhe bestattet worden war. Die Tat

sache, daf die Grabkammer fiir Bestattungen verwendet wurde, selbst gelegentlich

dieses Einzelfalls, dessen sich die Lebenden erinnerten, scheint einen ungefahren An

haltspunkt daflir zu geben, flir weIche Zwecke diese Statte errichtet worden war.

Trotzdem vermochte ieh keine anderen Auskunfte zu erhalten, als daf die Ruinen

von den »animan e erbaut worden waren. In einem del' Kanale lag ein grofser qua

dratischer Stein, von dem der uns am ersten Tage begleitende Nigurt erzahlte, daf
ein Geist ihn verIoren hatte als er den Stein hierher bringen wollte: Die begrabene

Personlichkeit war ein hochangesehener Edyomet (tSopditt) gewesen. Nun, es miissen

schon ganz besondere BeweggrUnde vorhanden gewesen sein, die die Eingeborenen
am Besuch del' Statte verhinderten; vielleicht hatte es del' Verstorbene so gewUnseht.

Brauner Trepang, del' auf allen Inseln gefunden wird, als Handelsartikel hier aber

noch keine Rolle spielt, ist bei den Inseln del' Ruinen besonders reichlich. Bei Ebbe

finden sich ungeheuere Mengen davon auf den Riffen. Das wircl sparer hoffentlich

haufigere Besuche im Gefolge haben, schon cler wirtschaftlichen Vorteile wegen;

da nun Wissenschaft und Wirtsehaft Hand in Hand gehen, wird man dann wohl auch

interessantere Einzelheiten tiber cliese Statte del' Welt mitteilen konnen. Leute, weIche
die Altertiimer des Ostens naher kennen, werden sie besuchen und dann vielleicht irn
stande sein, bei del' Ahnlichkeit del' Ruinen mit anderen Bauwerken alterer Volker

etwas tiber die wahrscheinliche Herkunft dieses Volkchens auszusagen. Da mil' der

artige Kenntnisse nicht zu Gebote stehen, die Eingeborenen mich auch nieht unter

stUtzten, sondern eigensinnig allen Fragcn aus dem Wegc gingen, die einige Auf
kIarung hanen bringen konnen, so vermag ich nieht einmal eine Theorie aufzustellen.

Die Erzahlung, daf >animan ( sie erbaut haben, daf animan darin wohnen, dan sie

majorhowi flir jeclermann sind, scheint sieh von einer Generation auf die andere ver

erbt zu haben. Unbedingt sind es Bauwerke eines Volkes, das den heutigen Be-

wohnern der Insel Uberlegen war; ja, ieh rnochte behaupten, es war ein ganz anderes

sogar. Es bleiben jedoeh immer nul' Behauptungen, die dureh nichts gestUtzt werden

konnen. Die Grabkammer gibt allein einen Anhalt dafiir, daf dieses Labyrinth fur

Bestattungen hergerichtet wurde und deshalb diese gewaltigen Steinbauwerke aufge

CUhrt wurden; anclererseits ist es nieht sicher, ob nieht diesc Grabkammer nul' fiir



diesen Edyomet erbaut wurde. Da man nur sein Ske1ett fand, erscheint dies sogar

recht wahrscheinlich. Ferner unterscheidet sich die Bauweise auf del' Insel mit den
Ruinen derartig von den Steinmauern der heutigen Bewohner, daf die ersten un

bedingt von einem ganz anderen Yolk herriihren mlissen. Auf den Inseln werden

zu Steinmauern, zu Fundamenten usw., die sehr sauber aufgerichtet werden, Steine

aller Gro~en und Art vcrwcndet ; in den Ruinen scheincn die Steine fiir die Platze,

die sie einnehmcn, bcsonders gcbroehen, ja sogar behauen zu sein. Sic sind wider
standsfahig und halten auch an Ort und Stelle aus, wenn nicht die Fundamente
unterwaschen werden wiirden. Das Fundament wird unter Wasser errichtet; mit

dem Bau der Mauern beginnt man in Hohe des Erdbodens. Ich schaute mich, zumal

an den Eingangen, nach Hieroglyphen urn, doch habe ich nichts derartiges gefunden.
Nach vierzehn Tagen kam unser Zweirnannerkornitee, also GEORGE und ich, zu dem

Ergebnis, dafs die Ruinen irgendeiner alten Stadt oder Siedelung angehorten, uber deren
Entstehung, oder der Ursache ihres Verlassens wir nichts auszusagen vermochten; die
Kanale und Einlasse miisscn Landwegc gcwescn sein, die dann vom Wasser cinge
nommen wurden, da ja die Bauwerke auf einem Riffe erbaut wurden. Wir erkannten
auch, daf die verhaltnismafiig gro~eHohe der eingeschlossenen Landfiachen durch den
Fundamentschutz der Mauern bedingt wird. Wo die Mauern einfallen, bricht das

Wasser durch und dringt in die Umfassungen ein. Endlich gestanden wir es den -ani
man s gern zu, dan sic doch bessere Baumeistergewescn sind als die Leute, die heute die
Insel bewohnen. Ehe wir die Ruinen verliefsen, taufte ich sie nach ihrem Erforseher
»O'Connell Archipel«.

Schliefslich wurden mil' diese Erkundungsfahrten zu langweilig; ieh sehnte mich
naeh Hause; gewifs, es mag ja sonderbar klingen, meine wilde Gemahlin Laowni
hatte mir mein Inselheim doch rccht anziehend gestaltet. GEORGE mochte ebenfalls

nicht rnehr herumreisen; so fuhren wir also heimwarts nach Nutt. Unterwegs be
suchten wir Matalaleme (Matolenim), wo Wajai-a-Matalalerne uns gastfreundlich auf
nahm. Als eine besondere SehenswUrdigkeit auf diesel' Insel wurde uns eine Grube
voll Menschenknochen gezeigt, die aus einem vor einigen Jahren gefuhrten Kriege
stamrnten. Die Hauptlinge der anderen Inseln unterbreiten gelegentlich ihre Streitfalle
dem Hauptling von Nutt zur Entseheidung, die ohne Einspruch angenommen wird.
Dafs mit Ansehen noch lange nicht alle Streitigkeiten entschieden werden, sieht man
an den Narben vieler alter Herren auf den Inseln, Narben, die von zu hitzigem jungen
Blut erzahlen und den Verstimmungen der Hauptlinge', unter denen sie leben.

Als ich wieder in Nutt ankam, wufsten meine Frau und mein Schwiegervater be
reits von all den Fahrten, die ich unternommen hatte. Laowni freute sieh mich wieder
zusehen, Ahoundel bezeiehnete GEORGE und mich als m a c o o m o t (me kaumat), als
»tapfer s , weil wir uns unter Frcmde gewagt hatten. Wir sollten bereits bald unserem

Namen Ehre machen, denn man erzahlte uns, da~ del' Wajai-a-Hoo (UaSdi en D)
- Nanamoraki-a-Hoo (Nallamdreki Cll 0), der oben in der Aufzahlung erwahnt wird,
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der Nachfolger der Wajai's - Ahoundel wegen meiner Heirat den Krieg er
klart harte. Es schien so als ob Laowni ihm vor unserer Ankunft versprochen worden
war. Die Tochter war davon nicht sehr entzUckt gewesen, denn Wajai war ein alter
Mann und hatte bereits ein Dutzend Frauen. Weil sie ihn nicht mochte und ich sehr
gut aussah, habe ich sie wohl zur Frau bekommen. Nun, dem sei wie es wolle,
Ahoundel erzahlte mir den Fall und fragte mich, ob ich mitkampfen wollte ; da ich
keine brauchbare Ausrede hatte, zudem aus einem Lande starnme, wo man kleinen
PrUgeleien nicht abhold ist, sagte ich zu ; GEORGE schmUckte sich mit der weitsen
Feder, er lehnte entschieden abo

16. Kapitel.
Kriegsvorbereitungen - Musterung der Streitkrafte - Beschreibung der warren - Bootsordnung - For·

maier Charakter der Herausforderung - Aufnahme durch Wajai - Eroffnungsruf - Schleudern eroffnen die
Schlacht - Pfeile - Speere - Man kriegt sich bei den Haaren - Keulen - Dolche - Tod des Wajai 
Kampfpause - Erneuerung der Schlacht - Die Landung wird erzwungen - Kampf urn die Scholle - Die
Frauen /liehen - Die Manner folgen dem Beispiel - Pliinderung und Niederbrennen der Hoo-Hauser 
Riickkehr nach Nutt - Totenklage - Ritterliches Verh.ilten der Kasten wahrend der Schlacht - Gedanken
dariiber - Fest - Kannibalismus - PoJitik des Nanamoraki - Befestigungen - Schiff in Sicht! - Freude
von O'CONNELL und KEENAN, Trauer bei Ahoundel und Familie - O'CONNELL verspricht zuriickzukommen 
Zogernde Zustimmung von Ahoundel - Enttauscht l ....:. Ein Kanu wird zu Wasser gelassen - Es kentert 
Nur eben dem Ertrinken entronnen - O'CONNELL erreicht das Riff - Eingeborene Kanus holen ihn abo

Sogleich wurden Vorbereitungen getroffen, urn den» Feinden den KriegO ins Land
zu tragen«, Wajai's Herausforderung also personlich Zll beantworten. Ungefahr
150 0 Eingeborene wurden aufgeboten, aus Nutt und den beiden benachbarten kleinen
Inseln Hand (Malll) und Param (Pm,am). Die Marschordnung war folgende: Im
Vordertreffen standen die Moonjobs, dann folgten die Jerejohs; die Nigurts bildeten
die Nachhut. Jedes Kanu wurde mit kleinen, glatten Steinen versehen, die auf dem
Boden lagen; jeder Eingeborene hatte eine Schleuder, einen Bogen, Pfeile und
eine Keule. Die Speere sind 5-8 Fun lang; sie sind mit den Ruckengraten eines
Fisches bewehrt, die in 5- 6 Wirbeln angeordnet sind; die Knochenspitzen stehen
dabei wie bei Pfeilspitzen nach aufsen vor. Die Keulen bestehen aus schwerem Holz;
sie sind eingekerbt wie die Tausende von SUdseekeulen, welche in den Museen auf
bewahrt werden; nur sind sie blots IS Zoll oder 2 Fun lang.

Die Eingeborenen hatten ihren schonsten Schmuck angelegt; sie trugen Blumen
kranze auf dern Kopfe; bemalt waren sie jedoch nicht, sondern tiber und Uber mit
Kokosol und Curcuma gesalbt. Die einzelnen Kasten wurclen in den Kanus von ein
ander abgesondert. Die Nigurts, die sonst die Kanus ihrer Herren und Hauptlinge

.paddeln, blieben in ihren Kanus, ebenso wie die Moonjobs und Jerejohs selbst ihre
Kanus paddelten. Ein Kriegszug gilt als ein ehrenvolles Unternehmen; wenn daher
kcin Wind weht, oder der Kurs geandert werden muG, greifen die Moonjobs und

Aufdiesen Krieg besann man sich noch 1910. Bernerkenswert ist die Gliederung der Regimenter nach Kasten,

die ihre Parallele in Ostpolynesien (Tahiti) finder.
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Landbesitzer selbst zur Paddel ; ja sogar die Hauptlinge fassen zu, die sonst keine

Paddel anriihren, es sei denn zum Vergntigen.

Tag und Ort waren unter Beobachtung aller Formen festgesetzt, wie bei Waffen

gangen in alter Zeit; nur legte sich keine Seite irgendwelche Beschrankung in ihren

Streitkraften auf; jede hatte aufgebracht was sie konnte. Verraterei kornmt gelegent

lich VOl'; Oberfalle geschehen; allerdings nul' seltcn, deun auf bcidcn Scitcn ist man

auf dem Posten. Del' Waffengang mit Wajai war ehrlich; eine Herausforderung er

folgte, sic wurde angenommen; so riistete sich auch Wajai, urn uns, allerdings mit

geringeren Streitkraften, zu erwarten.

Die Kanus wurden VOl' seinem Dorfe in Reihen geordnet; als wir so nahe heran

waren, dan man die einzelncn Gesichtsziige erkennen konnte, sprangen Ahoundel

und Wajai auf die Plattform ihrer Kanus, schuttelten die Speere, verhohnten ein

ander und die Muschelhorner bliesen dazu. Dann erhoben sich auf beiden Seiten die

Unterhauptlinge, stimmten in den Larrn ein, und nun begann das Treffen. Zuerst

wurden Steine mit Schleudern geworfen. Diese Steine wiegen selten weniger als ein Pfund;

sie werden mit gcradezu unhcimlichcr Sichcrheit geschleudert; die feindlichcn Truppen

sind dabei 30-40 Meter von einander entfernt. Auf beiden Seiten wurden mehrere

Kanus getroffen, sie gingen unter und viele Leute wurden getbtet. Als die Steine

verbraucht waren, kampfte man mit Pfeilen und Speeren; die feindlichen Flotten

kamen einander immer naher bis schliefslich das Gefecht sich von Kanu zu Kanu ent

wickelte; es kam 'zum Handgemenge. Die Eingeborenen kriegten sich bei den Haaren,

versuchten einander mit glatten Holzspeeren oder Lanzen zu durchrennen oder mit

scharfen Muscheln zu verwunden. In dem Gettimmel wurde Wajai von un serer Kanu

mannschaft getotet. Bei uns jauchzte man vor Freude, auf der Gegenseite stimmte

man ein Klagegeheul an der Kampf wurde eine Weile unterbrochen; doch nach

kurzer Zeit setzte er mit erneuter Wucht ein. Schliefslich erzwangen wir die Landung;

del' besiegte und geschlagene Feind versuchte sie vergeblich zu verhindern; er setzte

an Land und machte uns jeden Fufsbreit strittig, bis wir VOl' den Turen seiner Hauser

angelangt waren. Hier auf dem Lande wurde mit Speeren und kurzen Keulen ge

fochten. Ich mache besonders darauf aufmerksarn, dan man direkte Wiirfe damit selten

ausfiihrt ; allgemein werden die Speere nul' benutzt, um gro{3e Fleischwunden her

vorzurufen. Die Keulen werden wie bei den nordamerikanischen Indianern im GUrtel

getragen; sie sind die ultima ratio, werden abel' niemals geworfen.

Nach einem I 1/2stUndigen Gefecht waren wir auf del' Besitzung des Wajai ange

kommen. Die Frauen hatten bereits vorher die Hauser verlassen und mitgenom

men, was sie nur schleppen konnten; die geschlagenen Manner fliichteten in den

Busch. Gefangene waren auf keiner Seite gemacht; FlUchtlinge wurden nicht verfolgt.

Die Ponapeleute veruben keine Metzeleien, wenn del' Feind keinen Widerstand mehr

leistet. Wir pli.indertcn die Hauser, nahmcn alles Bcwcgliche heraus und setzten dann

die Hauser in Brand; darauf gingcn wir an den Strand zuriick lind zerschlugen die
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Kanus der Feinde; Speere, Matten und anderen Plunder nahmen wir mit und kehrten

nach Nutt heim. Unsere Toten, die Leichc des Wajai und anderer feindlicher Haupt

linge nahmen wir gleichfalls mit.

Zu allererst wurden die Toten bestattet. Es wurde ein Klagegeschrei angestimmt,

das bei Unbeteiligten den Eindruck erwecken konnte, als hatten die Nutt-Leute statt

cines groGen Sieges, eine schwere Niederlage erlitten. Auf beiden Seiten waren

zwischen 300 und 400 Leute gefallen; ISO Mann betrug unser Verlust. Im Kampfe
greift kein Angehoriger einer Kaste einen aus einer anderen Kaste an - Moonjobs

stehell gegen Moonjobs, Jerejohs gegen Jerejohs, Nigurts gegen Nigurts. Diese
Ritterlichkeit wird im argsten KampfgetUmmel beibehaIten; niemand wagt gegen

einen im Range hoher Stehenden auszuholen ; keiner vergreift sich an einem Unter

geordneten. Man karnpft, als ob drei vollstandig verschiedene Abteilungen gegen ein

ander auszogen.
Hier habe ich nochmals auf die geradezu wunderbare Ordnung der Eingeborenen

gebrauche hinzuweisen. Sogar im Kampfe achtet man ritterlich auf die Rangab
stufungen. Wenn einem Nigurt erlaubt ware, einen x-beliebigen Gegner im Streite
zu erschlagen, so wUrden vielleicht die Lehnsbande zu ihren Herren bald gelockert;

denn mit Rucksicht auf die kleinen Inselverbande wiirde ein cierartiger Kriegsbrauch,

falsch angewendet, auf die eigenen Herren zuriickschlagen, die u. U. doch auch ein

mal dann ihnen gegenUber als Feinde erscheincn konntcn. Angstlich werden daher

aIle gesellschaftlichen Unterschiede beachtet, in einer Art lind Weise, von del' die

Politik hoher zivilisierter Volker nur lernen konnte.
Eigentlich wUrde es mich freuen, wenn ich hier mit der Schilderung des Charakters

eines Volkchens abbrechen konnte, das noch zu den unkultivierten Menschen ge

rechnet wird; da ich aber bei der Wahrheit bleiben will, so muf ich, so leid es mil'

tut, doch einen Brauch erwahnen, der so ganz und gar ihrem Charakter fremd ist.

Am Tage nach unserer Heimkehr wurde ein Fest abgehalten. Wie gewohnlich wurden
Kawa und Hundebraten hergerichtet und die Leichen des Wajai und seiner Haupt

linge verbrannt; ehe jedoch das Feuer die Erschlagenen vernichtete, wurde dem Wajai

das Herz herausgeschnitten und den Hauptlingen in cinern groGen Plantenblatt dar

geboten. Ob sie es verzehrten oder davon kosteten weif ich nicht ; ich mufste mich

von diesel' ekligen Szene abwenden. Es scheint abel' so, daG die Herzen del' er

schlagenen Hauptlinge tatsachlich gegessen werden. Mehr vermag ich daruber nicht

su sagen, denn Gelegenheit zur Bestatigung bot sich nicht wieder. Sicherlich wird

nur das Herz genossen, auch wohl eher nul' aus formalen GrUnden als urn einen Ge

nuB davol1 zu haben.
Landerwerbungen erfolgen durch den Krieg nicht; del' Sieger legt keinen Wert

auf die Besetzung des eroberten Gebietes, er iiberlaflt es den Unterlegenen und be

gnUgt sich mit del' PlUnderung und dem Niederbrennen del' Hauser. Niemals werden

'" Fruchtbaume oder landwirtschaftliche Erzeugnisse vernichtet. Dem Wajai folgte del'
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Nanamoraki (Nanemarekt); er ist gemaG der oben bereits erwahnten Reihenfolge

nach der zweite Hauptling im Range nach dem Wajai; sein erstes war, Ahoundel

und Gefolge nach der Insel Hoo (U) einzulaclen, urn mit Kawa den Friedensschluf

zu begieGen. Ein Fest wurde gefeiert und die vollige Verstandigung zwischen dem

Nachfolger cles Wajai und dem Hauptling herbeigefLihrt, dem er ja letzten Encles

nach Beseitigung seines Vorgangers diese Wurde verdankte.

Eng befangen in Uberlieferungen und ural ten Cebrauchen legen clie Hauptlinge

wenig Wert auf Brustwehren oder Verteidigungswalle. Doch gibt es auf Nutt und

etlichen groGeren Inseln Brustwehren, hinter denen sich die Mannschaften verbergen

konnen, we1che das Kanuhaus Zll verteidigen haben. Dem Angreifer tritt man stets

bei der Lanclung entgegen. Ein Uberfall von der Landseite ist schier unmoglich ; denn

etliche animan, spazierengehencle Geister, oder Sternseher wtirclen den Feind bald

entdecken, sogar in der Nacht.

Bis hierher habe ich alle wichtigen Ereignisse der Reihenfolge nach beschrieben,

ohne mich auf die einzelnen Daten oder die Abstande zwischen den verschicdenen

Ereignissen festlegen zu konnen. Die Ankunft des Fahrzeugs dagegen, in dem ich

Ponape verlassen sollte, kann ich genauer belegen, denn meine erste Frage an Bord

war nach dem Datum. Wahrend meines Aufenthaltes auf cler Insel vermochte ich

nicht dem sensentragenclen Vater Chronos meine Ehrerbietung zu zollen und die Urn
drehungen seiner Sanduhr zu zahlen. Anfang November 1833 erblickte ich von Nutt

aus ein Schiff; es war das erste Fahrzeug, das ich wirklich gesehen habe, solange ich

auf Ponape war. Meine Gefahrten hatten mir des ofteren erzahlt, daf sie Schiffe gesehen

hat ten ; auch ich habe mir dies manchmal eingebilclet, keins hat sich jecloch soweit

genahert, daf man es genau erkennen konnte. Kurz nach Sonnenaufgang bemerkte

ich es; sofort weckte ich George. Wir liefen auf clie nachste Anhohe und beobachteten

es besorgt, clenn es war ein truber Morgen, es regnete unci war neblig. Als wir fest

gesteIlt hatten, daf es ein europaisches oder amerikanisches Fahrzeug war, liefen

wir zum Hauptling und benachrichtigten ihn, daG sich draufsen auf See ein Fahrzeug

zeigte und wir dort an Borcl gehen wollten. Diese Nachricht regte ihn nicht sonclerlich

auf. Er schaute mich einige Augenblicke an. »Wasl- sagte er, - ein Schiff? Cho! cho:

(tso.' tsot) Nein! nein!- Ich versicherte es ihm nochmals und fiihrte ihn auf clen HUgel.

Meine Frau und clas ganze Hausgesincle kamen hinterher. George unci ich wutsten

uns vor Freude nicht zu lassen; wir tanzten den HUgel hinauf; unsere Beine waren uns

daftir viel zu langsam. Das Benchmen unserer Begleiter stancl clazu in einem selt

samen Gegensatz; sie wollten nicht claran glauben; meine Frau und mein Schwieger

vater hofften immer noch, daf meine Entcleckung sich als trUgerisch erweisen wiirde,

clenn aus mcincr F reudc lascn sie aIIes andere heraus, nur nicht, daf ich nun noch

auf der Insel blciben wurde. Ich zeigte ihnen das Fahrzeug und Uberzeugte sie davon,

dafs es nicht, wie sic meinten und hofften, ein Kriegskanu der Eingeborenen ware.

Ich erneuerte meine Bitte um ein Kanu und versicherte Ahoundel, daf ich das Schiff
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zum -rnoondie- (monlt) , d. h. zum ) sitzen ( also zum ankern veranlassen wiirde. Beim

Kanu-Hause, wohin Ahoundel, Laowni, meine Kinder und andere mir folgten, gab mir

Ahollndel c1enn endlich, wenn auch widcrwillig, die Erlaubnis, nach dcm Schiffc zu fahrcn;

er stellte mir dabei al1erhand Fragen, bei deren Beantwortung Laowni bekiimmert

meinen Gesichtsausdruck beobachtete : ) Liebst du deine Frau? Liebst du sie wirklich,

richtig? Deine Kinder? Kommst du bestimmt wieder zuriick i s Ichantwortete nur ja,ja.

noch heute fuhle ich mich bedruckt, wenn ich mich daran erinnere, wie gliicklich meine
Frau war, als sie diese Versicherungen erhalten hatte. Kein gebildeter Mensch, selbst

nicht ein philosophischer Kopf, der meinetwegen auf die Zivilisation pfiff, konnte
genug bekommen von dern naturlichen, unschuldigen Benehmen der Eingeborenen.

Als ehrlicher Mann vermochte ich kaum meine Freude zu verbergen, nun vielleicht

fortzukoml11cn; dann wieder, wenn ich auf Laowni und die Kinder schaute, an die

rnir von Ahoundel erwiesenen Freundlichkeiten dachte, vennochte ich auch nur

schwer den Abschiedsschmerz zuruckzuhalten. Hatte ich aber Freude oder Kummer

sichtbar werden lassen, waren meine Fluchtplane enthullt worden ; so rnufste ich mit

beidem zurtickhalten; die Aufregung, mit allem fertig zu werden, die Ablenkung der
Eingeborenen durch das Schiff machten es mir moglich.

Ein gro£)es Kanu wurde bereitgemacht; doch war Niedrigwasser. Wir mufsten noch

zwei Stunden warten! Kaum war die Ungeduld zu meistern; oh wie kroch die Zeit

dahin! Wir wufsten wann die Flut einsetzte, waren wir weniger aufgeregt gewesen,

wir hatten es uns sparen konnen, aIle 10 Minuten an den Strand zu laufen, urn nach

zusehen. Inzwischen hatte ich eine Menge Schildpatt, Yams, BrotfrUchte und Kokes

nilsse bereitgcIegt, urn sie dem Kapitan zu bring-en. Wir beobachteten c1as Schiff 
es ging tiber Stag und hielt ab - unsere Hoffnungen schwandcn - es hielt wieder

auf die Insel zu - wir fafsten neuen Mut - es drehte bei - wir waren glUcklich;

leider hatten wir vergessen, daf auch die Flut noch mitzureden hatte.
Endlich war es so weit; wir konnten das Kanu flott machen. Ahoundelund Laowni

begleiteten mich an's Kanu ; Ahoundel erinnerte mich an mein Versprechen, ihm allerlei

schone Dinge mitzubringen; Laowni war traurig, sie war im Zweifel ob sie mich wieder
sehen wiird«. Eine Flotte von zwolf Kanus begleitete mich. Ein junger Hauptling,

Keenan und zwei Nigurts waren in meinern Kanu. Wir fuhren zurn Riff hinaus und

waren bereits so nahe am Schiffe, da£) wir die Leute an Deck unterscheiden konnten,

da lien der Nigurt am Steuer das Kanu zwischen zwei Dunungskarnme geraten. Es

stand eine ftirchterliche See draufsen ; ich war so sarglos gewesen, meine PaddeI aus

der Hand zu legen; das Kanu geriet im Nu quer zur See und war im Augenblick vall

Wasser geschlagen. Wie iiblich sprangen wir aIle iiber Bord ; zwei stiltzten die Aus

legerseite und die anderen versuchten c1as Kanu auszuschopfen. Es lief jedoch eine
zu grobe See; unser Miihen, das Kanu zu lenzen war vergeblich; Flutstrom und

DUnung trieben uns immer naher an das Riff heran. Der Hauptling, ein noch ganz

junger Bursche, machte nicht viel Aufhebens davon; er schnitt mit dem Muschelmesser

s·
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die Auslegerbindungen durch, stiitzte sich mit der Brust auf die Auslegergrating unci

schwamm wie ein Hund damit dem Riff zu. Mir blieb nichts anderes iibrig, als mit

einem Nigurt den Schwimmer vom Auslegergeschirr zu losen und uns mit dem Brust

kasten darauf zu legen. Yom Kamm der Wellen konnte ich sehen, wie die anderen

Kanus, die glticklicber als wir gewesen waren, dem Fahrzeuge imrner naher karnen.
An Bord des Schiffes. konnte man die Anziige der einzelnen Leute erkcnncn. Und

gerade jetzt, wo George und ich nach Jahren die ersten WeiJ3en wieder zu sehen be

kamen, soli ten wir umkommen, ohne mit den Leuten ein Wort zu wechseln? Icb habe

noch nachzutragen, daf ich vor dem Verlassen des Kanus meinen Schurz an den Mast

des Kanus gebunden hatte und diesen nun hin und her schwenkte; die Besatzung hielt

uns wohl fur Eingeborene, jedenfalls kiimmerte sie sich nicht urn das Zeichen. George

war mit einern Nigurt gegen meinen Rat beim Kanu geblieben; er meinte, daf ein
Eingeborener es besser wissen mufste, wie man sich aus einer solch ' schwierigen

Lage herausbringen konnte. Nach cinigen Augenblicken harte ich ihn rufcn und
bitten, urn Gotteswillen auf ihn zu warten und ihn rnitzunelunen. Mein Nigurt wollte

nicht; und einen Augenblick lang harte ich auf den Eingeborenen und nicht auf meinen

Gefahrten. Doch rnein besseres Ich obsiegte; ich wartete auf rneinen Schiffskameraden;
keuchencl, nahezu erschopft erreichte er im letzten Augenblick noch den Schwimmer.

Ich hatte um ihn gebangt; war es doch einfach nicht moglich, umzuwenden und gegen

Strom unel Brandung anzuarbeiten. Eine Sekunele lang sah ich seinen Kopf auf dcm

Kamm einer Welle, im nachsten Augenblick war er nicht mehr zu sehen. Meine Freude

tiber seine Rettung war groJ3; die Erlosung aus der UngewiGheit, ob er wirklich ge

rettet war, kam, als er endlich bei uns war, in zweiter Linie.

Denn nun waren wir in der Brandung elrin. Durch frtihere Erfahrungen gewitzigt
beobachtete ich die Brecher; als ich einen kommen sah, lie13 ich den Schwimmer los,

schaute mit dem Gesicht gegen die See und faltete elie Hande iiberm Kopfe. Nun

brach er tiber uns hinweg; meine Arme und Hande hielten jedoch den Stofs der 'vVoge

ab; wir wurden untergetaucht, aber kamen etliche Meter der Riftkante naher wieder

nach oben. George und der Eingeborene hat ten es genau wie ich gemacht; so karnen

wir gleichzeitig zurn Vorschein. Der zweite oder dritte Brecher warf den Schwimmer

auf die Riffkante; hatten wir uns daran noch festgehalten, waren wir von der Ge

walt des Brechers zerschmettert worden. Der junge Hauptling hatte bereits vor uns
die Kante erreicht ; bei dc m wiederholten Auf- und Untertauchen konnten wir sehen,

wie er durch Schwingen seines Schurzes uns Mut machen wollte. Nachdem wir fUnf
oder sechs Mal getaucht waren hatten wir das Riff erreicht ; wir waren mehr tot als

lebendig; und waren vollig erschopft, als wir aus dern Wasser krochen. Hier

holte ich mir den Schwimmer, der ja bereits vor uns auf's Riff gdangt war, band

meincn Schurz daran und machte damit Notsignale. An Bord cles Schuners kiimmerte

man sich abcr nicht darum ; unci doch war er so nahe, daf man nach ihm harte hin

Uberrufen konnen. Man hielt uns fur Eingeborene lind war an derartige Zufalle gewahnt,
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so daf wir uns selbst helfen mufiten ; harte der Kapitan auch helfen wollen, kein

Boot ware durch die Brandung gekommen. Zwei bis drci Snmden mufsten wir auf

dem Riffe bleiben ehe wir von Eingeborenen en tdeckt wurden ; cinige Fischerkanus kamen

von der Lagunenseite aus Zll uns heran ; - dort steht kcine See, man kann be

quem von da aus an das Riff heran kommen; - und holten uns abo Ein T eilnehmer,

der Nigurt, der beim Kanu geblieben war, ertrank; seine Leiche wurde nach zwei

Tagen zwischen den Klippen des Riffes g-efunden.

Niemals wird sich die Schnelligkeit der Gedanken besser erweisen als im Augenblick

der Todesgefahr. Jahre ziehen da in Sekunden an einem voruber ; wir hatten allerdings

diesmal Zeit genug zum Nachdenken; es war nicht die angenehmste. Etwa eine Stunde

mochte seit dem Augenblicke verflossen .sein, da das Kanu kenterte und wir das rettende

Riff erreicht hatten ; dabei hatten Strom und Flut uns noch gcholfcn. Viclleicht ware

das Schiff uns ebenso nahe wie das Riff gewesen; abcr dann hatten wir gegen Wind

Flut und Dtinung ankampfen miissen, die uns schliefslich doch gegen das Riff getriebell.

Kurz vor der Landung meinten wir sterben zu miissen ; diese Aussicht wurde noch

peinvoller, da wir gerade jetzt hoffen durften, wieder mit zivilisierten Wesen zusammen

zukommen, nachdem wir jahrelang unter unkultivierten Eingeborenen hatten leben

mUssen.

17. Kapitel.
Rlickkehr nach Nutt - Ahoundel wundert sich - Aufregung - Verzweiflung - Die Hoffnung kehrt wieder

_ Die »Spy' kehrt urn - Wir fahren wieder hinaus - Die Kanus gehen Hingsseits - Wir werden an Bord
eingeladen - Essen an Bord - die »Spy« geht bei Matalaleme (Matolenim) vor Anker ~ Kauf eines Kanus
_ Die Eingeborenen stehlen es wieder - Vergebliche Verfolgung - Kapitan Knight erschiel3t einen Nigurt
Eine Drehbasse wird in den Vortopp gcbracht - Kapitan Knight fiirchtet sich - Wieder unter Segel - Auf
die Eingeborenen wird gefeuert - Riickblick tiber einen Tag - Das Benehmen Kapitiin Knight's audert sich
_ Der Schiffskoch ist in Matalalerne gcblicben -- Auseinandersetzungen mit Kapitan Knight - Ankunft in
Mallill,.- In Eisen - Das Wachboot - Eine angenehme Luge, die durch Musik verschonert wird - Landung
_ Ankunft in einem Gebaude, das gegenliber einer Kirche liegt - wie man sich unser liebevoll annimmt und

uns zuvorkoOlOlend behandelt.

Als wir wieder nach Nutt kamen, wunderte sich Ahoundel tiber unsere Rettung,

zumal ein Nigurt umgekommen war. Der junge Hauptling erzahlte ihm, wie wir uns

benommen hatten; er mufste sich noch mehr wundcrn, daG zwei WeiGe hatten besser

und tuchtiger schwimmen konnen als ein eingeborener Fischer. Wir waren schach

matt, voller Schrunden und Wunden, wie man sich leicht vorstellen kann ; aber der korper

liehe Schmerz verschwand gegenUber unserer seelischen Angst, denn im Darnmerlichte

hatten wir feststellen miissen, dan der Schuner von Land abhielt. Wurde er wieder

kommen? Die Nacht verbrachten wir in angstvollen Zweifeln; beim crstcn Morgen

grauen schauten wir wieder nach dem Segel ans; aber
-Blau der Himmel, blau das Meer-

es blieb unsichtbar. Wir schauten uns cine Wolke nach der anderen an bis die Augen

schmerzten; sie neckten uns; gelegentlich glichen sie durchaus einem Segel, dann
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loste sich das Trugbild schnell in dicke, behabige Wolkenballen auf, die selbst eine
Landratte nicht getauscht hatten. Die Sonne ging klar auf, das Wasser war ruhig im
Vergleich zur DUnung von gestern; es war ein schoner, freundlicher Tag; er schaute
so vielverheifsend drein, alles finstere hatte er verjagt; alles war gut, nur etwas
fehlte: das Schiff war nicht in Sicht! Doch endlich entdeckten wir es wieder, nur ein
PUnktlein. Himmel, Herrgott! Wie klopfte das Herz!

Eine halbe Stunde sparer war genug Wasser da. Das Schiff hielt wieder auf die
Insel zu; als es deutlich sichtbar war, holte ich mir eine neue Ladung Schildpatt und
Lebensmittel zusammen; dann fuhr ich mit George und zwei Nigurts los. Als wir das
Riff hinter uns hattcn, wurden wir clurch eine Kanuflotte nachdriicklich an die Er
eignisse des gestrigen Tages erinnert; sie paddelte moglichst nahe an cler Riffkante
entlang und suchte nach dem Ertrunkenen.

Als wir beim Schuner ankamen, ging er tiber Stag; seine Enternetze waren hoch
gezogen; die Mannschaft ging mit Enterbeilen und Gewehren auf Wache. Zwei oder

. drei Kanus gingen gleichzeitig mit uns langsseit, andere stiefsen wieder abo Am Tage
zuvor durfte kein Eingeborener an Bord kommen ; trotzdem hatte sich I in kleiner
Tauschhandel zwischen Schiff und Kanus entwickeIt, zumal wegen der Yams und
Brotfruchte. Wir fuhren unterrn Heck durch; dort las ich den Narnen: »Spy aus
Salem s. Das Schiff war vorn als Brigg, hinten als Schuner getakelt. Als wir unterm
Bugsprit waren rief ich: ~ Lcute, werft uns bitte ein Seil heruntcr!«. Da kam Leben
ins Schiff; aile waren iiberrascht ; niemand antwortete; nach einer Weile horte ich
jemand rufen: -Kap'tan, die Eingeborenen auf dieser lnsel sprechen englisch!« Die
Ungeduld, einen Blick von uns durch das Netz zu erhaschen, wurde nur noch ver
grot3ert, vorn und achtern. Einer warf uns nach langem Zogern ein Tau zu; der
Kapitan karn uns am Fallreep entgegen, bat uns an Bord, doch forderte er uns
auf, die Eingeborenen im Kanu ZlI lassen; das taten wir. Der Kapitan liel3 nun die
Jakobsleiter ausschwingen; einer zweiten Aufforderung an Deck zu kornrnen bedurfte
es nicht mehr ; wir nahmen das Schildpatt mit und befahlen den Eingeborenen die
Yams hinaufzureichen. Auf meine erste Frage antwortete der Kapitan, dat3 die lnsel
Ascension hiefse ; die Gruppe ware als eine lnsel auf der Karte eingezeichnet. Er er
kundigte sich nach unserer Geschichte und ging in echt seemannischer Gastfreundlich
keit dazu tiber, uns einen Grog anzubieten. Es war der erste, den ich nach vielen Jahrcn
wieder trank; ein kleiner Schluck nur verbrannte einem nahezu die Kehle ; das Gcsicht
lief rot an; es wurde einem ganz wirr im Kopfe. Dem armen George spielte der Grog
noch ubler mit als mir. Es war die Freude, wieder nach England zu kommen, die uns
noch mehr benebelte als der Schnaps.

Auf Kapitan Knight's Fragen erzahlte ich ihm, daf die Eingeborenen schr friedfertig
waren, dafs es cine Unmcngc Schildpatt und Trepang hier gabe, die Bedeutung fur
den Handel batten, ferner Yams, Brotfrucht, Wasser und Holz, womit man sich auf
den Inseln versorgen konnte. Nach einer kleinen Weile war Kapitan Knight damit

-------- -
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einverstanden, daf ich meine Nigurts an Bord kommen lie~; wir machten dann das

Kanu am Heck fest. Andere Eingeborene waren nicht so gliicklich; sie larmten urn

das Schiff herum, wollten Eisen haben und versuchtcn mit den Handen eiserne Nagel
aus dem Schiff heraus zu zichen. Der Schuner blahte wieder die Segel, wir hielten

ab; eine groGe Anzahl Kanus folgte uns ; sie klatschten und plantschten durchs Wasser;
eins versuchte das andere zu iiberholen.

Ich aG mit George in der Kapitan's-Kajiite zu Mittag. Was wirmitgebracht hatten,
Salzfleisch, Schiffszwieback, Butter ergaben ein so kostliches Mal, wie wir es lange
nicht gehabt hatten. Ich erbot mich die -Spy« durch den Riffeinlafs an einen Anker
platz zu lotsen. Gegen vier oder funf Uhr abends ankerten wir im Hafen von Matala
Ierne. Durch die Eingeborenen, die am Abend noch nach Nutt zuriickkehrten, sandte

ich an Ahoundel eine groGe Axt und ein Beil ; Laowni schickte ich Peden, rote Taschen

tOcher und andere Kleinigkeiten; George und ich blieben an Bord; wir scheu ten uns

wieder an Land zu geheo.
Morgens war das Schiff von Kanus umgeben; Kapitan Knight kaufte von den Ein

geborenen Schildpatt und andere Sachen, auch ein Kanu, das er als Kuriositat mit
nehmen wollte; ich diente dabei als Dolmetscher. Wir banden das Kanu achtern
fest. Zwei Stunden spater hatten die Eingeborenen es wieder abgeschnitten und
entkamen damit bevor wir es merkten; wahrscheinlich war irgendein Aberglaube dafiir

der Grund. Kapitan Knight feuerte auf die Diebe; er lieG ein Boot zu Wasser und
die Kerle verfolgen; man konnte sie jedoch nicht cinholen; es ware auch nicht ge
gliickt, obendrein ware das Wasser an vielen Stellen F-U flach flir das Schiffsboot
gewesen. Kapitan Knight bekam nun Angst; die Eingeborenen wiirden vielJeicht sein
Schiff uberfallen ; George und ich redeten es ihm aus und versicherten ihm dasGegen

tei!. Wir erzahlten ihm, dafs ihr argster Fehler ein unwiderstehlicher Hang zum Stehlen
sei: sie nahmen sich die Sachen, die sie gern haben wollten. \Vir stell ten ihm vor, daG
eine dcrartigc scharfe Behaudlung uns in cine iiblc Lage bringen konnte, daf jeden

falls das nachste Schiff, das in ihren Bereich kame, fiir uns Zll bUGen hatte. Er war
auGerst aufgeregt und wie von Sinnen; er bat mich Verratereien vorzubeugen und
die Eingeborenen zu beruhigen. Hatte er sich als ein verniinftiger Mensch betragen,
hatte er wochenlang in Matalaleme liegenbleiben und seinen Nutzen davon haben

konnen; stattdessen schofs er einen Eingeboreru n, cler durch ein Kajiitenfenster ge
stiegen war, eine Kugel durch den Kopf und warf die Leiche tiber Bord. Gluck
licherweise war der Ermordete ein Nigurt, so murrten die Eingeborenen nur dariiber ;

ware es aber ein Moonjob oder ein Jerejoh gewesen, das Schiff ware genommen
worden, und die ganze Mannschaft hatte die Tat mit dcm Leben bulsen miissen.
So schien es sie aber nicht lange zu behelligen; sie erkundigten sich wohl, weshalb
man ihn getotet hatte ; als ich ihnen sagte, daf er gestohlen hatte, fanden sie es so
gar fiir richtig. Solange die -Spy s in Matalalerne ankerte durfte kein Eingeborener

an Bord kommen; sie standen auf den Ketten oder blieben in den Kanus. Hauptlinge
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liefsen sich nicht beim Schiffe blicken - wahrscheinlich aus Vorsicht, dann auch

noch, wie ich annehme, in Obereinstimmung mit ihren Sitten und Gewohnheiten; an

ders ist eine solche Mafsnahme, die auf allen Inseln in gleicher Art Zl1 beobachten

ist, nicht zu erklaren. Kurze Zeit nach der Erschietsung des Eingeborenen in

der KajUte wurde eine kleine Drehbasse in den Vortopp gebracht; sie wurcle mit

Nageln, gehacktem Eisen und Gewehrkugeln geladen. [edesmal, wenn neue Kanus

erschienen, geriet Kapitan Knight in Aufregung; er hatte gern mit den Feindse1ig
keiten begonnen, doch fiirchtete er zugleich fur die Folgen. Ich mufste fortwahrend auf
ihn einreden und andererseits sogar Machtworte gebrauchen, um die Eingeborenen
vor feindlichen Handlungen seitens des Schiffes zu schUtzen. Etwa urn zehn Uhr mor

gens ging die -Spy- wieder unter Segel; Kapitan Knight befahl seiner l\lannschaft
auf die Eingeborenen zu feuern; er verlangte sogar von Keenan und mir, aufdie Leute
zu schiefsen, die ftinf Jahre lang unsere Freunde und Beschutzer gewesen waren. Wir
weigerten uns. Die Gewehrsehtisse wurden mit gelegentliehen Steinwurfen beaut
wortet; sie taten keinen Schaden; nur der Steuermann wurde einmal von einem Wurfe

getroffen; c1er Wurf war schwach; er wurde nur leieht verletzt. Wahrend dieser Zeit
hatte sich die Zahl der Kanus urn uns herum , eher vennehrt als vermindert; ich
redete dauernd auf die Leute ein, Sie beklagten sich tiber das Benehmen des
Aroche-tic-a-tic (Arikt' tikatz'k), des Unterhauptlings, vom Schiffe. Ich erwiderte
ihnen, dan ieh sehuldlos ware, und hielt ihnen vor Augen, dan ich keine \;Vaffe

gegen sie erhoben harte. Es lag mir daran, daf Ahoundel nur Gutes von mir zu
horen bekam.

Wir mufsten lavieren, c1enn wir hat ten Gegenwind; Flotte auf Flotte hielt von den
verschiedenen Inseln auf uns zu, es schreckte sie nicht ab, daf etliche Eingeborene
gefallen waren. Das Eeho der Gewehrsehtisse klang irn Hafen von Matalalerne
wunderbar. Es rollte, von Fels zu Fels, von Berg Zl1 Berg; wahrscheinlich zum ersten
Male; diese Eingeborenen batten jedenfalls noch keine Feuerwaffen kennen gelernt.
Kapitan Knight's Unruhe wurde daclureh noeh vergrofsert, weil er den Hafen nicht

genUgend kannte, um das Schiff sieher hinauszubringen.

Der Anbliek neuer Flotten im Fahrwasser vor uns machte den Kapitan nahezu
verruckt. Er sandte einen Matrosen mit einer Lunte in den Vortopp, lief3 das Segel
zurUcksehlagen und die Drehbasse in den dichten Kanuschwarm abfeuern. Mehrere
Eingeborene fielen wie Tiere tiber Bord. Die Uberlebenden stimmten ein Wutgeheul
an; doch hatte die gemeine Tat ihren Zweck erreicht - die Eingeborenen zerstreuten
sich, sie folgten uns noch aufserhalb des Riffes in weitern Abstande. In der Einfahrt
waren wir beinahe auf cine Klippe geraten. Ware das Schiff wrack geworden, hat ten

die Leute an Bord mit ihrern Leben fur die Gefallenen einstehen miissen. Die Mann
schaft des nachsten amerikanisehen oder englischen Sehiffes, das Ascension anlauft,

wird wahrscheinlich deren Blutrache zu spUren bekommen, sollte es durch einen Un
gliicksfall in die Hande der Eingeborcnen geraten.



Ein zweiter Schuf wurde aus dem Vortopp nieht abgefeuert. Das Segel wurde

wieder gesetzt; der Matrose, der die Drehbasse abgefeuert hatte, kam eilends die

Baekstagen wieder heruntergeklettert und weigertc sieh noehmals das GesehLitz zu

bedienen.
Wahrend der ganzen Zeit meines Aufenthalts auf den Inseln habe ieh nieht so

FUrehterliehes erlebt wie das Gemetzel meiner Freunde dureh den Kapitan Knight.

Ich verstand ihre Spraehe, kannte ihren Charakter, ieh wufste, daG sie niehts Arges

im Sinne hatten, hochstens stehlen wollten - den Tocl des Nigurts hatten sie nur

geraeht, wenn sie dazu aufgestaehelt worden waren. Dagcgen hatte man sieh mit

milderen Matsnahrnen schiitzen konnen - jedenfalls ist dieser \Veg nieht der riehtige

gewesen. Ich sehlug dem Kapitan Knight vor, als wir in den Hafen einfuhren, das

Schiff hier einen Monat odcr sechs Wochcn liegen Zll lassen; ieh crzahlte ihm von den

Unmengen Trepang, den es hier gabe ; ieh wollte ilun dicsen besorgen undmir die er

forderliehen Geratschaften dazu von Bord holen. Ich harte gcglaubt, daf sieh der Ver

kehr zwischen Mannsehaft und Eingeborcnen in vollern Frieden und Eintraeht ab

wickeln wiirde ; die vorsehnelle und grausame Tat von Knight machte alles zu schanden.

Mir tat der Tod der Eingeborenen leid; ieh war tiber die Unverschamtheit aufgebraeht,

mit der Knight uns aufforderte auf unsere Freunde zu feuern. Wir sagten ihrn, wir freuten

uns wohl, wieder von dieser Insel fortzukommen; aber eher wLirden wir es vorziehen,

wieder an Land gesetzt zu werden, als so gemein unsere Freunde zu verraten.

Kaurn waren wir aus dcrn Hafen von Matalalcme heraus, da anderte sieh das Be

nehmen von Kapitan Knight. Nun bat er nieht mehr darum, bei den Eingeborenen

zu vermitteln; nun war er wieder der Sehiffsherr, cler uns seine Macht in jeder Weise

fuhlen lieG. Naeh vierzehn Tagen erreiehten wir Guam; Kapitan Knight wollte uns

hier an Land setzen; die Behorden erlaubten es jedoeh nieht. Ich muG noeh erwahnen

dan cler Sehiffskoeh mit seiner Einwilligung in Matalaleme gcblieben war; ieh bat

die Eingeborcnen, in dessen Kanu er aufgenommen wurdc, ihn zu Ahoundcl zu bringen

und urn meinetwillen gut zu behandeln. Ob es ihm und meinen Gefahrten, die ieh

auf der Insel hatte zurlicklassen miissen, wegen des Benehmens von Kapitan Knight

schlecht ergangen ist, habe ich nie crfahren konncn ; aber soviel Gereehtigkeit rnuf

ieh den Eingeborenen widerfahren lassen - soweit kenne ieh ihrcn Charakter - daG sic

vie! zu gutmUtig sind und Recht und Unreeht zu unterseheiden wissen, um gute Freunde

Schandtaten von Fremden bufsen zu lassen, wenn die Fremden auch dieselbe Sprache

sprechen und die gleiche Hautfarbe haben. Wahrend des Aufenthal ts der }) Spy
habe ich von meinen vier anderen Gefahrten nichts gesehen; allerdings hatte ieh die

Absicht sie mitzunehrnen ; Kapitan Knight's ciligc Abfahrt hat mcincn Plan vereitelt.

1. GESCHICIITE. 73



sechszehn, ah·aw/'-amttu, aon om
siebenzehn, ah-aitch'.amtm, eis 601

achtzehn, atoel]' -amun, auel 601

neunzehn, adu'·amun, atu 601

Anhang.

ALLGEMEINER TElL.74

Wir geben im folgenden ein unvollstandiges Worterbuch der Karolinensprache -

d. h. von dem Dialekte, der von den Ponapeleuten gesprochen wird. Da es sich nicht

um eine geschriebene Sprache handelt, kennen wir ihre Geschichte nicht; nur aus del

Ahnlichkeit mancher Worter, aus den Lauten konnen Beziehungen zu anderen Sprachen,

zurnal zur spanischen, gcfolgcrt werden. Vielleicht riihren diese Beziehungen von den

ersten Besuchen cler Spanier auf diesen Inseln her, oder den Philippinen, von wo aus

Leute in die Karolinen eingewandert sein mogen. Die Jesuiten behaupten, daG bereits

sehr frtih etliche Negersklaven auf den Inseln zurUckgelassen wurden; welche Rolle

sie da gespielt haben verrnogen wir nicht festzustellen.

Nun zurn Worterbuch. Beginnen wir mit den Zahlen.

eins, ad,<i> atG> sechs, ah-awl, aon

zwei, arree, are sieben, ah-aitch', eis

drei, agil,* eiil acht, ah.we//', auel,

vier, abung', apun, neun, adu', atu,

fiinf, aiim', alim zehn, codthinghowl', k~t~naul
FUr die Zahlen von 12-20 scheint amun, 011\, statt codthz'nghow/', k~W\.naul, ver
wendet zu werden.

elf, ad-uta, ek ata (?)
zwolf, arree'<amun, are om
dreizehn, agzl'.amull, eill om

vierzehn, abun,(-amun, apun 601

funfzehn, alz'm'-aJ'mm, lim om

*gist in diesem Worterbuch stets stimmlos.

FUr zwanzig sagt man arree'-amun-codthinghowl, (riez~k), are om katanaul, Das

wiirde wortlich zwolf-zehn heifsen ; im Gebrauch hat diese Bezeichnung eine andere

Bedeutung bekommen; die willkurliche Ordnung, besser wohl Unordnung, genUgt

aber flir ihren beschrankten Verkehr. Dreifsig heifst agit -amun·codthinghowl, (zilizak),

eZll-amun-kat~naul; vierzig, abung'-amzm-codthinghowl; und so weiter bis einhundert;

ausgedrUckt werden die Zahlen dadurch, daf man codtlzinghowlein ,·zweimal usw. wieder

holt und dabei auf die zehn Finger zeigt. Bei zweihundert werden die offenen Hande

zweimal hochgehoben; bei dreihundert dreimal usw. FUr Tausend haben sie keinen

Namen; selten haben sie iiberhaupt iiber funfzig hinaus zu zahlen.
Die Sprache verwendet Kehl- und Gaumenlaute; die Worterzahl ist klein; viele

lauten einander sehr ahnlich, so dafs man sie sehr deutlich aussprechen, und das

Sprechen mit Gesten begleiten rnufl. Es gibt viele Worter die nur wenig voneinander

sich unterscheiden und doch ganz verschiedene Dinge bedeuten.

<J)Schreibweise des O'CONNELL.

®phonetische Schreibweise.

./



Tag, hour'a-hour'a, nrn tsoran

Augenbraue, agoura, rir en mata
Donner, ya hour'a-rnah, Nan lapue

75I. GESCHICIITE I ANIIANG.

Man sehe sich folg-ende Beispiele an:

Fensterl aiia, iianfrn
leicht ua hour'a, merara
Wolken tapok
kalt, windig, mahour'a, lomalomuri ta

Kid'.jinny, k'fs en scheint in erster Linie ein allgemeines Prafix zu seiu.

T~~, Garnpua!e, pual Rauch, Nd'.jitl1ly-ltllg atin i ai, (kts en lali,
Schlinge, kld'ji1l1ly pua!e leichter \Vind)

kis en pual ' Brotfrucht, kid jinny-mai, k'fs en mai
Ratte, kitty-!teatie (wortlich kleiner Hund), Frischwasser, ktd'ji1l1Iy-nian-pee!,k'fs en pil

kiti trkettk Salzwasser, nau'c/uue, nan set
Yams, kid'jiJl1ly kiup, kIs en kep Plante, kidj'z'nny oana'na, karat
Bambusmesser, kiup-et, kapit Banane, kidj'inny oenee.na, lit
Feuer, kidj'z'nlly-ai, kIs en i ai Schildpatt, kidj'i1l1ly-but, krs en puot
Blitz, kidj'intly-ai-moonjob, krs en i ai en Tatauierung, kid'jintzy-ding, kIs en intin

montsap, liol und an, a
Haar, mung-ai, pit en mona ich, mein, nahe Verwandte, Freunde: nt,
Augen, iekn-ai, kil'n maja (Augenlid) eni, oder ni-a-met, naI, ii,

< Sonte ai in mung-ai eine Partikel sein, die von der Ahnlichkeit der Flamme mit
dem Haare entlehnt wurde? - ist die gleiche Partikel in dem Worte flir Augen auf
den selben Ursprung zuriickzuflihren, wegen des Lichtes, des Feuers im Auge?
Brotfruchtkonserve, kidj'i1l1zy-mah, kIs en nein, cho, tso

mar dort (mit dem Finger nach der Stelle ~ei-

Fisch, maam, rnam send), met, met
zubereiteterFisch, kld'.jittnY-11laam, krs en was? tham, ta?

marn ja, aye, ei
Kokosnu13, kid' jinny-but, kIs en lip hier, met, met
Hund, kitty, kiti, und kldj'intzy-kitty, kIs

en ktti

Einige der Haupteigenschaftsworter lauten:
gut, htibsch, 11laeo'jale!e, gajelel wohlauf, (wortl: nicht krank) choj'omoUJ,
schlecht, mid'.jiwid, suet, (me suet, was tso tsornaii

schlecht ist) tot, mld/lla, tauila
tapfer, ma coo'mat, kaurnat groG, !apa!ap, lapalap

. feige, mueha-jurk', masapuerk klein, beatie, nkettk

angenehmer Geruch, pour11loll', pornau gerade, ntara'ra, merara (heifst leicht,
schmecken, 11Zal..~o'UJa, SOil nama nicht schwcr),
hei13 mahor'ragorra, karakar gerade heifst: uasak

. krank,jo'moUJ, tsornai:



Sachnamen
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feCtcht, peel-amct, (pil a met, d I. hier
Wasser), sokesok

trocken, [ee-amet, ?,mat
alt, ntoto'naroce, mernrr

viele, viel, aile, toto, toto

en ne

Zehe,pllrvath', ?, dsentin na
Zunge, Sprache, lal:y'a, Iokaia
Blut, mahnt'nah, ?,nta
Zahn, ffllrh, ?,ni
Herz, mahui' tall, monionia
Atern, arting', an en aua

horen, t'llt'ngah'ry, ron, ani,
essen, nam'anan«, narnanam

riechen, oaren'; net
sehen, ininffah', kilan
Mann, awl'aman, 01 amen
Frau, ley'aman, Ii amen

- """\
Kriegskanu, ioa-en-urye, uar en uar

Schiff,wa-ell-wye lapalap, uaren uat lapalap
Stein, tokey, tak@
Speer, jeg-li~heskri~gsger~t,cOdJic, kasik
Kalabasse, ajllrk, isak
Wal, maam lapalap, mam lapalap
Hai fisch, maa1Jllllajorhowi, marn me saraui

(Fisch der heilig), bako
Sand, cha'va, tsampa (Erde, Land)
Wald, toogas-toto, tsuka toto
Miicke, mas'wah, ?, om
Riff, uan'chete toky'ah, nan set tak@.

Korperteile u. a.
Ri.icken, ah'vall, ?, pon saua bezw. pelikfa
Bein, pllronj[, ?, pei
FuG, 1l0Up, (lupua en ne, Fufischritt), pat

Kopf, mag un 'gong, mon

Haar, mung-at", (Kopf mein), pit en mona
Mund, shabagou'la, (sap 0 kil in aua ? )

(Bart und Lippen) au
Augen, ick1lai', ?, por en rnasa

Augenbrauen, agollr'ah, pari
Nase,canoup,?, komori tsumafNasenspitze]
Wange, maroce'a 'rock, (merokarok, rauh),

likin sap a
Ohren, paroo/', karon (Wort der hohen

Sprache, sonst tsalon)
Brust, de'<ae'; titi
Magen, mozoaui:", ?, kupura
Arme, Hande, gorah, ?(popa, Schulter), pa
Finger, pamma' pa me (Arm der), dsentin
Fingernagel, ue' nah, (dsentin na, Zehe),

kik en pa
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lang und schlank (von Haumen], tief (bei
Wasser), mt'rt"rt'rerci

krumm, malllltka, me apu
weifs, but'abut, potapot
rot, whyta'ta UaItata

schwarz, grUn, jegliche dunkle Farbe, ma
tall'((dawl, ton tol

Haus, nannaim; (nail irn, im Hause), im
Schlafmatte, loach, lQs
Mannerschurz, call, kaol
Frauenrnatte, lagow, likau

Hut, lajor'rob, lisorop

Baurn, too's«, tsuka
Blurnen, allan too 's« al en tsuka. Das selbe

Wort wird auch fiir Perlen und anderen
Ziefrat verwendet.

Paddel, paddel', patil
Milch,lecha, ?,pil en titi (Ii tsa Frau nurr)
Kanu, wah, uar
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lachen, hara'hara, kaurur
Blatt, tan, te, pan

\ , ~,

Eideehse, ler'1Jah, lamuor
Kawa, .Jagow, tsakau
satt, madiah, mat
Heirat, am bodge', popaut
Seele, Geist, a'niman, ani men
Mutter, no'no, nono

Mend, Monat,.Jow'naboo, tsaunepun

Larrn, a goula', kaul (singen)
Priester, a'diomet,
Regen, codhow, katau
Ringwurm, kilanwy, kil en uai
Himmel, 'moOll;job, (rnontsap ? ), Ian
Sonne, cod'ripin, katsipin
hinsetzen,moondlc, manti
Gesang, cockholt, kakaul
morgen, lockup, lakap

du, coio'ay, koue
waschen, doo'doo' tutu

Madchen, .Jere ley'aman, seri Ii ernen
Gatte, Gattin, ambode, (a) paut

I. GESCHICHTE / ANHANG.

Menge, Heer, auii'ame« loto, oder har'ra
match, (jl me toto oder aramas

Knabe, jere azolaman, seri 61 emen
Eine vollstandige Grammatik der Sprache kann hier natiirlich noeh nieht gegeben

werden; es wiirde sieh auch nieht lohnen. Mit einer Liste einiger wichtiger Worter
wollen wir schliefsen,

. Knochen, tey , ti
Knoehennadel, te)'-gong', tikak

Vogel,parrut', man me kin pipir
Kinder, ee'ni, seri kan
Hauptling, aroche, ariki
kommen, gowthou, koto
Dunkelheit, Nacht, 1teeblt1zg', ni pun
trinken, ntlnpeei-a-met, oder jagow-a-met,

nun pil a met oder tsakau a met
betrunken, jagowlo, tsakaiilar
tanzen, gur'be, kalek (eine Tanzart)

Vater, ba'ba, papa
Fischhaken, kroh, kes
Fischnetz, kerruk, uk .
gehen, kit-ai', ko ti la (fo~tgehen)

Gras, mou/ee, re
geben, gtttti kito (gib)
hungrig, mung-ata', monata

toten, codjic nu'djzla'wortlich speereu tot,

kasik mela, kamela
Land, lan'.Job, nan tsap

Eigentiimlich beruhrt es, daG O'CONNELL an keiner Stelle seiner Erzahlung den
Besuch der -Senjawin c erwahnt, obschon seine Kameraden ihm von dem Besuch des
Schiffes sicherlieh erzahlt hat ten (vgl. S. 66). Die Criinde werden verborgen bleiben.
Krankheit mag ihn am Verlassen seiner Behausung gehindert, die Eingeborenen aber
werden ihm das Erscheinen des fremden Sehiffes verschwiegen haben, zumal der
Keroun en N9t ihm stark mifstraute.

.~ Hatten Eingeborene der Westkarolinen bereits fruher, WIC aus den Briefen des
P. (ANTOVA (1722), dann CHAMISSO'S (1819), auch FREYCINET'S (1819) und Du
PERREV'S (1823) hervorgeht, Europaern von einer hohen Insel Fa 1u pet, Fan 0 p e ,
erzahlt, gefunden hatte man sie nieht, vielleicht auch deshalb nieht crnsthaft danaeh
gesueht, weil man die Truk-Cruppe mit ihren vielen hohen Inseln fur Falupet hielt,
zumal die einzelnen Namen der Truk-Inseln nieht bekannt waren. Die Schwierigkeiten,
guteOrtbestimmungen vornehmen ZLI konnen, sowie die Vielheit der Karolineninseln hat
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ihre genaue Identifizierung erschwert, z. T. einfaeh unrnoglich gemaeht. Die St. Bar

tol 0 rn e- Insel von Loy a s a 1526 en tdeekt, als hohes Land gekennzeiehnet, in dessert

Westen sieh niedrige Inse1n befinden, nordlicher als Kusae liegend, kann nur Ponape .

sein. Ponape wird dureh Kapitan MlJLGRAVE in der »Sugar Cane- 179 3 gesiehtet worden

sein, Ponape ist aueh die von J. Ibargoitia 1801 gesehene Insel, die er aber wie spater

der Kartenstecher Arrowsmith fiir Qui r 0 s a, damals falschlich fur T ruk angenommen,

gehalten hat, sie aber s t e t s als e i neg r 0 Ge, maGig hohe Insel besehrieben, cine

Besehreibung, die hier allemal allein fiir Po nape angebraeht ist. Das hohe Land, das

M. DUELON im • St. Antonio- I 8 I 4 gesehen hat, ist vielleieht ebenfalls mit Ponape

identiseh.

Die wissensehaftliehe Entdeekung Ponapes, die ersten bestimmten Naehriehten,

die erste Karte der Insel verdankt man dem Deutsch-Russen F. LOTKE, der am

2. Januar 1828~ Ponape siehtete. Er kommandierte die Korvette • Senjawin < , die

auf Befehl des Zaren Nikolaus 1. in den Jahren r826-r829 eine Weltumseglung

ausfiihrte. Zwei ausfuhrliche Berichte, die einander erganzen, liegen vor, einer von

LOTKE seJbst verfafst (Petersburg 1834/36) in russiseher Sprach~ HnG ein anderer

von v. KITTLITZ, del' erst 1858 veroffentlicht wurde.

Beide Beriehte folgen hier. Anmerkungen und Zusatze erlautern die zum Verstand

nis der Beriehte erwahnten Namcn und Ortlichkeiten.

Die Auffindung Ponapes.
14. Januar 1828

Seit meiner Einfahrt in den Archipel del' Karolinen war es mir zur unabanderlichen

Gewohnheit geworden, naehts mit wenigen Segeln zu fahren, urn nieht in cler Dunkel

heit an einem unbekannten Lande voriiber oder darauf zu fahren. Ich verlor so tag

lieh 10-1 I Stunclen, cloeh wurcle dieser sicherlieh reeht erhebliehe Verlust clureh

die Sieherheit der Navigation wettgemacht, unci ferner dureh viel genauere Erkundung

des clurchmessenen Meeresraumes. Ein Mal, in cler Nacht vom 13. zum 14. [anuar

gestattete ich mir, von diesem Vorsatz abzuweichen; wir befanden uns auf dem Schnitt

punkt der Wcge cler Kapitane TOMPSON, YBARGOITIA, DUPERREv und einiger anclerer,

und es schien ein Ding der Unmoglichkeit, daf in diesem Teil auchnur cler geringste

Platz fur die kleinste Insel vorhanden war. Wir steuerten ruhig nachts unter kleinen

Segeln unseren Kurs weiter, und befanden uns bei Tagesanbrnch vor einer groGen

und hohen Insel. Wir trauten kaum unseren Augen, clenn eine soleh interessante Ent

deckung erschien uns in dieser Gegend einfach unmoglich: sie bildet den Beweis (wenn

der noeh notig jst), daG die Auffindung unbekannter Lande nur dem blinden Zufal1

zu verdanken ist,~lI1ddafl die, welche sieh urn die Ehre einer ersten Entdeekung streiten,

sich urn des Kaisers Bart streiten. Doeh muG man von einer zufalligen Entdeckung

(j)Russischen Stils, am 14. Januar 1828 unseres Kalenders.
@Das russisch geschriebene Manuskript wird im Geheimen Staatsarchiv in Petersburg aufbewahrt.



(JUleai.
(J l'lllap.
(J Matl)1enim·Haren,

die trennen, welehe sieh aufBereehnungen und Vermutungen stiitzen. In diesem Sinne

fand und entdeckte COLUMBUS nicht Amerika. COOK fand die InseIn des Marquis

de 1\1 en do z a , die N e u e n H eb riden und viele andere; die San d wic h Inseln,

die wichtigsten von allen, welche er der Geographie tibermittelte, bilden seine Ent

deckung. Wie dem auch sei ~es ist sehr seltsam, daf eine der graGten und die hoch
ste aller K a r 0 Ii n en -Inseln eine der letzten in der Stufe der Entdeckungen bilden

sollte. Kapitan DUPERREY suchte sie 500 Meilen nordlicher, nach den Aussagen der
Bewohner von 0 u g a"i~ die ihm von der Insel Po u lou p aE) erzahlten, die WNW

von ihnen gelegen sei. (Vielleicht waren aueh wir nicht auf sie gestoGen. wenn ich

nicht den Zweifel gehegt hatte wegen der Lange der Insel von San k tAu gus tin,

den ich zu beseitigen mir vorgenommen hatte.)
Wenn der Wind wah rend der Nacht etwas starker geblasen, oder wenn wir uns

beim Scheiden des Tages nordlicher befunden hatten, waren wir durch dies uner

wartete Zusammentreffen in eine grof3e Gefahr geraten. Nun hinderte uns nichts, uns

dieser so angenehmen Entdeckung zu freuen, obwohl sie dem Zufall zu verdanken ist.

Gegen 7 Uhr V M. befanden wir uns ganz nahe am KorallenriaP, welches das hohe
Land im Umkreise lind Abstand von einer halben Meile umgibt, und wir drehten bei,
urn uns gut zu orientieren. Diehte Kokosbestande und Rauch, der an verschiedenen
Stellen emporstieg, bezeugten, dats die Insel bewohnt war. Bald zeigten sich, eins
nach dem andern, hinter der nordlichen Landspitze hervorkommend Segelfahrzeuge,
van denen uns schliefslich vierzig von versehiedener GraGe umgaben. Die groGen

trugen I4, die kleinen zwei Menschen. Schon von weitem bcgannen sie mit aller Macht

zu singen, zu tanzen, mit Kopf und Handen zu gestikulieren usw. Sie legten sich be
reitwiIlig neben die Korvette, doch nur mit vieler Milhe konnte ieh einen Einzigen

iiberreden an Bord zu kommen, indem ieh ihn.durch den Anbliek eines Messers her
beilackte. Ihre wilden GesiehtszUge, die voll Mifstrauen sind, ihre grofsen blutgefullten
Augen, das Geschrei und die Wildheit dieser Inselbewohner, machten auf uns einen
recht unangenehmen Eindruck, denn wir hatten noeh nicht das sanfte und zuriickhal
tende Benehmen unserer Freunde von K usa e (Ualan) vergessen, von denen sie sich

durch die Sprache ebenso wie durch das AuGere unterscheiden. Nachdem wir bis
Mittag inmitten der wilden Bande geblieben waren, setzen wir Segel und steuerten
nach Westen an der Sudkuste der Insel entlang. Allrnahlich entfernten sich alle Kanus
von uns. Nur ein Eingeborener, der sich am Fahrzeug anklammerte, wollte uns nicht

verlassen trotz aller unserer BemUhungen, ihm Zl1 verstehen zu geben, daf wir uns
I' IT"'.

von seinem Kanu entfernen wollten. U-Jie Ursache dieser unbegreiflichen Zuneigung
fUr uns sollte sich bald zeigen; cr war nur dagcblicbcn, urn einen giinstigen Augen
blick zu erspahen, wo er den Plan, den er sich ausgedacht hatte, zur AusfUhrung
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bringen konnte. Als ich mich ihm in der Sicherheit naherte, an die wir durch die guten

Kusaer gewohnt gewesen waren, stiirzte er sich auf den Sextanten, mit dem ich

eine Beobachtung machen wollte, und versuchte, ihn mir mit grimmiger Wildheit

aus den Handen zu entreifsen. Diese Kuhnheit seinerseits karn so iiberraschend, daf

die Matrosen, die dicht bei mir waren, mir nicht so fort zur Hilfe kommen konnten,

und nur dadureh, daf ieh das Instrument fest mit der Hand umklammerte, gelang

es mir, es vor der Raubgier des Wilden zu retten, der sich wie eine Robbe ins Wasser

stiirzte, als er seinen Ansehlag miGlungen sah, und nach seinem Kanu schwamm. Es

war derselbe Mann, den wir fur den Besuch, den er uns gemacht hatte, mit Geschenken

iiberhauft hatten.)

Wir folgten den Ein- und Ausbuchtungen des Riffes und bemerkten gegen drei

Uhr NM. eine Offnung, die wie ein HafenCP aussah ; ieh setzte den Leutnant Za v a
l i chi n e, der von Dr. Mer ten s begleitet wurde, zur Autklarung in der Schaluppe

aus. Wahrend wir mit der Korvette in kleinen Schlagen auf- und abkreuzten, ver

loren wir sie nieht aus den Augen. Hier wurden wir bald ebenfalls von einer Menge

Kanus umgeben, mit den gleichen Tanzen, demselben Larrn und Geschrei wie vorher.

Auf einem Kanu bernerkten wir eine Frau. Es filhrte mehrere Bundel Speere und

mit Steinen gefUllte Sacke mit sich. Als sie bemerkten, daf das unserer Aufrnerk
samkeit nicht entgangen war, und dafs wir daruber sprachen, beeilten sie sieh, die

Speere und Steine sorgfaltig mit Matten zuzudecken; diese VorsiehtsmaGregeln zeigten

uns, daf es nicht UberflUssig war, aueh unsererseits auf der Hut zu sein.

Leutnant Z a val i chi n e kam zuriick, ohne die Lagune im einze1nen erkundet oder
vermessen zu haben, so war er von allen Seiten von den Kanus der Eingeborenen

urndrangt worden, die ohne ihm irgend etwas zu tun, brullten und gleiehzeitig 105

schrien, Kokosnusse und verschiedene von ihnen hergestellte Kleinigkeiten in die

Sehaluppe warfen und unsere Leute durch Zeichen einluden, an Land zu kommen.

Bei Sonnenuntergang verliefsen sie uns aIle.

Wahrend der Nacht kreuzten wir auf und ab und hielten mehr auf die hohe See,

und am Morgen des IS. Jan. naherten wir uns wieder dem Riffe und fuhren ganz nahe

daran entlang. Einige Leute befanclen sich auf dem Riffe und bell ten wie die Hunde,

als wir an ihnen voriibersegelten, woraus man schliefsen mufk, daG ihnen dies Tier be

kannt ist. In der Folge bestatigte sich dieseAnsicht. Als wir einenEinla~bemerkten

wurde die Schaluppe zur Erkundung ausgesetzt.
Wahrend wir beidrehten und auf die Sehaluppe warteten, kamen mehrere Kanus

zu uns, mit denen wir Kokosnusse, BrotfrUchte, Bananen, Fische, einen Hahn, und

was am sonderbarsten war, Kokosschalen und Muscheln, die mit sehr gutem Trink
wasser gefUlIt waren, das die Inselbewohner wahrscheinlich nicht fur uns sondern fur

sieh se1bst mitgenommen hatten, tausehten. Nach vielem hin und her, willigten endlieh
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drei Hauptlinge ein, die man hier auch iros(urosses) nennt, auf unsere Einladungen hin

an Bard zu kommen. Einige Minuten waren sie vor Verwunderung und Furcht starr;

dann bekamen sic bei kleinernMut und entschlossen sich sagar, die Kammer zu betreten,

wo wir ihnen mehrere Geschenke gaben und sie auf aile Art und Weise zu beschaftigen
suehten. Sie besafsen nieht einen Sehimmer von der LiebenswUrdigkeit unserer Freunde

in Kusae. Die Gestalten, die durehaus nieht unansehnlieh waren, wirkten infolge der

Unruhe und des Mif3trauens, von dem sie befangen waren, unangenehm. Die grof3en

Augen wandten sieh von einer Seite zur andern. Als sic von l1l1S irgendeinen Gegen

stand gesehenkt bekarnen, wollten sic ihn urn alles in der Welt nieht wieder loslassen,

wenn wir ihnen den Gebraueh zeigen wollten. Besonders hoeh schatzten sie naturlich

das Eisen und Gegenstande, welehe aus diesem Metall angefertigt waren, vor allem

Axte. Mehrere von ihnen versuehten ihre Krafte an den eisernen Faschinen, Haken

und sagar an den Gewindeketten; sie wall ten gewil3 versuchen, ob sie sich deren nieht

bemaehtigen konnten. Der liebenswiirdigste unter allen Besuehern war der inH Lapa
lap, ein Greis von annahernd 6S Jahren, der sich von den andern durch seinen stillen

Frohsinn unterschied. Am Beine trug er die Spur einer schweren Verwundung; das

macht wahrscheinlich, daf inn ere Kriege unter ihnen gefuhrt werden wie auf den

andern hoheh InseIn dieses Archipels.PAls wir die Segel zur Weiterfahrt setzten, gingen

sie aile aus der Kammer heraus, urn auf die Brucke zu steigen; sie hielten sich eine

zeitlang am Tauwerk und an der Verschanzung fest; danaeh sprangen sie einer naeh

dem andern ins Wasser und schwammen naeh ihren Kanus,

In dern Einlals, den man erkundet hatte, fand sieh kein geeigneter Ankergrund;

der ander~ der SW.-Spitze gegeniiber, den Leutnant ZAVALICHINE am Abend

vorher nur teilweise hatte erkunden konnen, verspraeh Besseres ; beim Voriiberfahren

hielten wir dort an, und derselbe Offizier wurde beauftragt, die Erkundung zu be

enden, er bekam den Befehl, eine Flagge auf der Sehaluppe zu entfalten, wenn er

sich von den Bewohnern irgendwie bedroht sahe. Aile erschienenen Kanus folgten

unserer Sehaluppe in die Buehl. Naeh einiger Zeit sahen wir, dal3 sie das verabredete

Zeichen gesetzt hatte, wir fuhren so fort diehter an die Kuste heran und feuerten Ka

nonenschUsse abo Leutnant ZAVALICHINE kam bald wieder an Bord zuruck und er

stat tete mir tiber seine Unternehmung folgenden Bericht : ••..
)Ich bin urn II Uhr in der Sehaluppe abgefahren, urn in einem Riffeinlafl, der sich

der SO.-Spitze der Insel gegeniiber befindet, einen geeigneten Ankerplatz ausfindig

zu machen und zu untersuehen. Ich habe gefunden, daf3 er sieh aus zwei Buchten

zusammensetzt, die dureh einen engen Kanal, der nur etwa 50 Klafte~breit ist, ver

bunclen werden. In der Aufsenbucht betragt die Tiefe 25 bis 30 Faden; in der Innen

bucht 16-23 Faden und in dem engen, beide trennenden Kanal etwa 14 Faden.



Die Einsehniinmg des Kanals, sein Verlauf von NO. naeh SW., cler cler herrsehenden
Windrichtung vollig entgegengesetzt ist, unci die geringe Ausdehnung der Bueht,
machten den Einlafs fur's Ankern ungeeignet.

Als ich die Korvette verlassen hatte, befand sich kein Kanu bei mir; alle, welche
nahe beim Schiff waren, schlossen sich mir in der aufseren Bucht an, und als ich mich
in der inneren Bucht befand, kam cine so groGe Anzahl Kanus vom Ufer herbei, urn
sich mit ihnen zu vereinigen, dafl ich zum Schlufs etwa 40 Fahrzeuge zahlen konnte,
die wenigstens 200 Eingeborene mit sich fuhrten. Sie sangen, schrien, boten uns
Frlichte an lISW., so wie sie es gestern getan hatten, und obschon sie uns, indem sie
uns in der Nahe umschwarrnten, sehr in cler Arbeit storten, zeigten sie inclcssen irn
Beginn keinerlei feindliche Absichten; ohne mit ihnen in Verbindung zu treten, setzten
wir unsere Untersuchungen fort.

Ihre Kuhnheit lind Unverschamtheit nahmen von Minute zu Minute zu ; schliefslich
legten sie sieh unmittelbar vor clie Sehaluppe, hielten sieh mit clen Handen daran fest
und versuchten gar mehrmals die Fuhrungsstange des Steuerruders wegzunehrnen.
Einer der Eingeborenen enthtillte ein Btindel Speere, ohne Zweifel in boser Absicht,
denn ein Schrei, anscheinend vor Unwillen, erscholl auf den anderen Kanus, und er
deckte sie sofort wieder zu. Als wir aus der Bucht herausfuhren, umdrangten sie uns
noch starker, schrien viel lauter, so daG wir uns schliefslich mit Gewalt einen 'Neg
zwischen die Kanus hindurch bahnen mufsten, urn vorwarts zu kommen. Oer Wilde,
von dern ich schon gesprochen habe, befand sich ganz nahe am Heck der Schaluppe ;
er ergriff einen Speer und schleuderte ihn nach mir. Gliicklieherweise hatte ich mieh
in dem Augenblick gerade nach dieser Seite hingekehrt, und beim Erkennen der Ge
fahr fand ich noch Zeit, eine Pistole uber seinen Kopf abzufeuern, die ich stets bereit
hielt. Dieser Schuf hatte den erwiinschten Erfolg. Sie verhielten sich aile ruhig,
setzten sich in ihre Kanus und verharrten einige Augenblicke in dieser Haltung; wir
benutzten ihre Verwirrung, losten uns von ihnen und entfalteten gleichzeitig unsere
Flagge, urn die Korvette iiber die Schwierigkeiten zu unterrichten, in die wir geraten
waren. Als sic sich von ihrem Schrecken erholt hatten, verfolgten sie uns sogleich unci
bliesen ihre Muscheltrompeten; doch es war zu spat; wir hatten schon so1chen Vor
sprung vor ihnen gewonnen, daf wir bald darauf zu unserem Gluck wieder die Kor
vette betreten konnten.«

Eines der Kanus, welche unsere Schaluppe verfolgten, kam ganz nahe an das Schiff
heran; die anderen zerstreuten sich und verschwanden darauf in verschiedenen Rich
tungen nach der Insel; doch der Ton des Tritonhorns, der Kriegstrompete auf allen
Inseln dieses Meeres, lieG sich noch lange aus verschiedenen Gegenden vernehmen.

Wir steuerten unseren Kurs nach Westen weiter, bald auch nach Norden und folgten
dem Verlauf der Kuste ; zur Linken lieflen wir eine Gruppe niedriger Inseln liegenQ?
Einige Inselchen auf dem Riffe lag-en vollig in Hohe des Meerespiegels; die darauf

(PAn t -Gruppe.
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wachsenden Baurne schienen unmittelbar aus dern Meere herauszusteigen. Urn 5 Uhr

sahen wir im NV·/. noch eine Gruppeevniederer Inscln.

In der Nacht kreuzten wir bei frischen Stofswinden an der Westseite der Insel,

unci steIlten bei Tagesanbruch fest, daf wir um die Nordspitze herumgefahren waren,

jenseits davon sieh das Riff noch 5 Meilen an derselben Seite erstreckt. Wir mufsten
noeh einige Schlage machen, urn an die aufserste Nordspitze zu gelangen; dann

fuhren wir an der Westkiiste entlang, indem wir einen ungefahren Abstand von '/4 Meile

hie1ten. Bei der Annaherung an die Insel begegnete uns auf den kahlen Felsen, die

sieh auf dem Riffbefinden, eine Schar mit langen Speeren bewaffneter Manner; doch

waren nur sehr wenige Kanus ZlI sehen. Angesichts der NW. - Spitze der Insel,

die sich durch einen hohen, schroffen, senkrecht abfaIlenden Fels~ auszeichnet, der

aus Basalt zu bestehen scheint, bemerkten wir eine groGere Offi1ung irn Riff, und

jenseits davon eine Wasserflache, die einen schonen HaferJG) zu verkUnden schien.

Ich beschlof noch einmal den Versuch zu machen, ob wir hier nicht einen passenden

Ankergrund ausfindig machen konnten; es waren fast keine Kanus bei uns, und ich

hoffte, daL\ unsere Leute ihre Aufgabe losen konnten, ohne von den Bewohnern, die
uns ruhig vorn Riffe aus zusahen, gestort zu werden. Zur groL\eren Sicherheit gab

ich dem Leutnant ZAVALICHINE noeh ein Boot mit, das mit einer Drehbasse bewaffnet
war und vom Fahnrich RATMANoFF befehligt wurde; es wurde allen beiden auf c1as

strengste eingescharft, unter keinen Umstanden die Feuerwaffen gegen die Bewohner

ZlI gebrauchen, sondern nur im auGersten Notfall und zur eigenen Verteidigung.

Unsere Boote setzten daraufhin ruhig ihren Weg fort. Sie fanden einen 2 '/2 Kabel

langerW breiten und 28 Faden und daruber tiefen Einlafs, der allem Anschein nach

einen gediumigen und sicheren Hafen zu verbUrgen schien. Aber kaum waren sie

dureh den Kanal hindurchgefahren, als die Eingeborenen, die bis dahin ihre Bewe
gung-en schweigend beobachtet hatten, sich schreiend ins Wasser stUrzten, ihre hinter

den Felsen verborgenen Kanus ins Wasser schoben, und sie in einem Augenblick

umgabtn, sie von allen Seiten umdrangten und das Schauspiel vorn Abend vorher

wiederholten, nur waren sie noch kuhner und aufdringlicher. Sie warfen sogar Seile

uber das Steuerruder und die Dollen, als ob sie sieh der Schaluppe bernachtigen

,,'oUten, Blinde Schtisse erzielten nicht die geringste Wirkung; jedem Schuf foIgten
Schreie unci verrnehrte Kiihnheit. Leutnant ZAVALlClI1NE gab das verabredete Zeichen ;

, wir feuerten einige blinde Kanonenschusse ab, die jedoch bei der Entfernung, in

welcher wir uns befanden, kaum Eindruck machen konnten, und unsere Schaluppen

batten noch groGere Muhe als am Abend vorhcr, sich loszulosen und die Korvette

IU erreichen.

rakln·Gruppe. .
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Es ist moglich, daG diese aufgeregten Inselbewohner keine feindlichen Absichten

gegen 11l1S hegten; denn sogar wah rend des Zusammentreffens lag ein Kanu bei uns

langsseits, und zwei oder drei Leute, welche sich auf dem Schiff befanden, schienen

nicht im geringsten um das beunruhigt, was weiter weg vorging; vielleicht war die

Neugierde, die Ungeduld die fur sie unbekannten Gegenstande zu betrachten, oder

die Sorge 11I11 ihre eigene Sicherheit, die Ursache filr ihre lastige Zudringlichkeit;

ihr Benchmen war trotzdcm so, daf wir das Suchen nach einem Ankerplatz nicht

beenden konnten. Es blieb nur ein Mittel Ubrig, sie in respektvoIIer Entfernung zu

halten; man harte sie die Macht der Feuerwaffen spiiren lassen soIlen; doch hielt
ich dies Mittel flir zu grausam, ich zogerte und verzichtete auf das VergnUgen, den

FuG auf das neu cntdeckte Land zu setzen, wenn ich diese Genugtuung um Blut
erkaufte, nicht nur mit dem seiner Bewohner, sondern wahrscheinlich auch unserer

Leute. Ohne uns auf das Suchen nach einem Ankerplatz in dieser Bucht zu ver

steifen, gab ich ihr daher wegen unseres Mifserfolges und des wenig gastfreundlichen

Charakters der Eingeborenen den Namen - Hafen der schlechte Aufnahrne s , dann

setzten wir die Erkundung der Westkuste der Insel fort.
Das Riff, welches diese Kiiste begrenzt, erstreckt sich bis zur Westspitze; jenseits

davon zeigt sich eine Unterbrechung~ die durch zwei Inselchen bezeichnet wird. Die

Schaluppe wurde auch hier hineingesandt, es war schon spat am Abend; aber sie

fand keinen Ankergrund.

Nach einer schlechten Nacht, in der wir einen heftigen Wind auszuhalten hatten,

der von Platzregen begleitet war und wahrend dessen wir uns nur durch Kreuzen an

derselben Stelle zu halten versuchten, kehrten wir am Morgen des 17. Januars zur

Westspitze der Insel zuriick ; von dort aus setzten wir die Erkundung gegen die SW.
Spitze fort, womit die Aufnahme der Insel abschlofs ; nur eine kleine Strecke im NO.

blieb davon ausgeschlossen, die wir nur von weitem sahen.

Wir steuerten darauf nach Westen, um die in dieser Richtung bemerkten Inseln

zu erforschen. Als wir an dern sie umgebenden Riff entlang fuhren und wie gewohnlich

ganz nahe herangekommen waren, uberraschte uns plotzlich eine WindstiIIe. Die Hohe
der Insel, welche den Passat abfing, vermochte nicht ebenso plotzlich die gewaltige
DUnung, die in derselben Richtung lief, dampfen ; sie schob uns geradewegs auf das
Riff, von dem wir nur drei Kabellangen ab waren. Die Boote wurden sofort zu Wasser

gelassen und nahmen das Schiff in's Schlepp. Drei Stunden lang verblieben wir in

dieser gefahrlichen Lage, indem wir uns bald bei schwachen Kuhlten vorn Riff ent

fernten, dann aber wieder uns naherten, bis sich gegen vier Uhr der Passat wieder
erhob und uns endlich befreite. Wir setzten unsere Reise fort, und mit Einbruch der

Nacht hatten wir die Erkundung der Sudseite der Gruppe beendet. Sie besteht aus "
zwolf verschieden gro~en Koralleninselnv, die mit dichtern GrUn bedeckt sind. Wir

CDTa a u it k ·Einfahrt.
(3lAnt·!nseln. ~
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sahen keine Anzeichen, daf sic bewohnt warcn ; doch schcincn diese Inscln voruber

gehend besucht zu werden, denn man sah an einer Stelle cincn Stcinhaufen, der aut

einem gro!3en schwarzen Felsstuck errichtet war.

Nachdem wir am folgenden Tage, den 18. ]anuar, den Verlauf des Riffes, das sich

nach NW erstreckt, erkundet hatten, fuhren wir zur andern Gruppe,(i)die vie! nordlicher

liegt und neben einigen kleinen Inseln aus funf Eilanden bestcht. Diese Gruppe schien

ebenfalls unbewohnt zu sein; doch bemerkten wiraufder nordlichcn Insel sechs Manner,

die ihr Kanu ins Wasser schoben, durch die Brandung kamen, _und sich einschifften,

urn zu uns zu gelangen. Wir waren unter den Wind der Gruppe gekommen und blieben

mit gebral3ten Segeln liegen, urn sie zu erwarten. Wie gewohnlich kamen sie singend

und tanzend zu uns und machten mit einem roten Lappen Zeichen, die wir mit einem

roten Taschentuch beantworteten. Als sie beim Heck des Schiffes angekommen waren,

tauschten sie verschiedene Kleinigkeiten und Fruchte ; aber sie verstanden nicht, oder

wollten nicht verstehen, un sere Einladungen, an Bord ZlI kommen. Urn mich mit ihnen

besser verstandigen zu konnen, fuhr ich in der Schaluppe zu ihnen; doch verlief auch

dieser Besuch nicht zufriedenstellender als die vorhergehenden, da sie, ohne einen

Augenblick ihre auf einen Gegenstand gerichtete Aufmerksamkeit zu unterbrechen,

aUe zugleich redeten, laut und schnell, einen ein wenig in Verlegenheit setzten, so dal3

man sie nicht verstand. Es gelang uns die Namen der nachstgelegenen Inse1n der

Gruppe zu erfahren; doch der Name dcr grol3en Inscl, den wir von Anfang an am

eifrigsten zu crfahren uns bcmiihten, ist bis jctzt noch ungewil3 gebliebcn. Das Wort

pouynipete oder Pa-in i p e t e, das sie haufig aussprachen, scheint mir daflir am

wahrscheinlichsten zu sein ; aber wir hatten nicht die Gewifsheit, daf es wirklich der

Name der Insel war.
Von den Besuchern an diesem Tagc hatte einer cine hochgradige Elephantiasis,

und ein anderer litt an der auf den Inseln dieses Meeres bekannten Hautkrankheit.

Als wir unsere Reise an der Siidseite der Gruppe fortsetzten, sahen wir einige Kokos

haine und an verschiedener Stelle etwa zehn Eingeborene, die jedoch keine Kanus be-

sa{3en.
Damit schlof die Erkundung der von uns entdeckten InscIn ab; sie ware aber un

voUstandig geblieben, wenn wir nicht den genauen Namen erfahren hatten, mit dem

die Eingeborenen das hohe Land bezeichnen; so entschlofs ich rnich, nochmaIs um

zukehren, um zu versuchen einen Mann zu finden, der genUgend anstellig war, unsere

. Zweifel zu beseitigen.
Nachdem wir die Nacht zwischen den beiden niedrigen Gruppen verbracht hatten,

steuerten wir am Morgen des 19. ]anuars die Westseite der Hauptinsel an. Baldkamen

vier Kanus heraus, die sich nach dem gewohnten einleitenden Gesang, Tanz und Zeichen

mit einem roten Lappen neben das Schiff Iegten. Es waren gewohnliche Leute, die

nichts anderes als ein wenig Wasser in Taroblattern bei sich hatten, unci gerade des-

~akin.lnseln.
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(j)Pon'pei.
<;)Anderna ·Ant';no = dort ist Ant.
Glpaghenema.Pakin' mo=dort ist Pakin.
(i)LUTKE hat hier manches ihm Gesagte miBverstanden, wie ebenso die befragten Eingeborenen ihn nicht ver

standen haben. Es bedeuten: Ai r-Siiden, A p-auch, Kouroubowai ~vgl. Pingelap,) Palti-Fremde, Ausland, Pi n
go u I a p= Pingelap, Inselgruppe aus drei Koralleninseln: Pingelap, Taka und Sukourou, etwa 145Sm. nord west-.
lich von Kusae, 0 un e a p = Oneop in der Mortlock-Gruppe, Arne?

Die An t·Gruppe besteht nicht aus den hier aufgefiihrten Inseln, sondern diese lnseln tragen die Namen:
U ola una, P lith, N ikala p, A r u, 1m ui n t s a p, I mu i n t i a t i, Pan m uk und La ma ram.

Die Pakin'Gruppe tragt nicht die hier aufgeflihrten und in die LUTKE'sche Karte eingezeichneten Namen,
sondern K ape n u a r e= Bootsproviant ist N i k a Ia p, T a entspricht ITt 5e t f k, Katelma verhort aus Pat i Im a=
Paddel dort ist Man t, und Tag ai k= Ta k e t ik= kleine Inseln, istdiein sechs Inselchen aufgeloste Insel To rn
wenua.

Eine Insel Kantenemo gibt es nicht. LOTKE hat dieAntwortderEingeborenen Kaitenemo=keine mehr
dort als Inselnamen verstanden,

wegen zuriickhalteuder unci klUger waren als die andern. Von ihnen erfuhren wir, dan
der Name der groi3en Insel in der Tat Po u ynip et e,Q:)ist. Wir erfuhren auch, clan
die stidlicheder niederenGruppenAnd em~heiGt, und die nordliche Paghenema~
diesen Narnen jedoch mit geringerer Gewifsheit. Sie nannten uns aueh die Namen der

kleinen Inseln, doeh nieht so deutlich, urn sie auf der Karte eintragen zu konnen

Das sind die Namcn:@A'ir, Ap, Ko u r o u b o u ra i, Pai t i, Pi n g o u l ap, Ou n e a p,
Arne; scheinbar sind es die nahe Ponape gelcgenen Inseln; Mea 'I' r a, A v a d at Mo,
Onaragalama, die wahrscheinlich die Ant-Gruppe bilden. Die Nordgruppe besteht
aus den Inseln Kapenoar, Ta, Katelma, Tag-a·ik. Sie erwahnten fernerdielnsel
Kan te n emo, doch wir konnten nichtverstehen, wo sie gelegen ist. AIle Inseln er
hielten zusammen die Bezeichnung Senjawin-Inseln, zu Ehren des verdienten Offiziers,
dessen Name unser Schiff ziert.

Naehdem wir uns von den Inselbewohnern getrennt hatten, steuerten wir nordwarts,
und rnufsten unserer Entdeekung Lebewohl sagen; wir bedauerten sehr das Land
nieht besser erkundet zu haben, das den Seefahrern mehr Hilfsquellen zu verspreehen
sehien als die andern Inseln dieses Archipels. Wenn ieh seiner Erforsehung noch
einige Woehen hatte opfern konnen, hatte ieh mieh vielleieht entsehlossen, das letzte
Mittel anzuwenden, ihnen die vollige Achtung vor uns einzuflofsen. War uns ihre
Einschuchterung gelungen, hatten Vorsieht und Liebenswurdigkeiten schliefslich eine
Annaherung herbeigefuhrt ; doeh dafur mufste man Zeit haben, und wir hatten
nur sehr wenig. Die wenigen Tage, weIche wir dort hatten verbringen konnen, ware
uns zu nichts anderm dienstbar gewesen als die Bewohner Zll erschrecken und zu
verwirren, nicht sie zu friedlichem Verkehr zu veranlassen; und vielleicht hatten wir,
ohne die Moglichkeit zu haben, weder Land noeh Leute im einzeln kennen zu lernen
fUr die Seefahrer, die nach uns kommen werden, einen noch sehleehteren Empfang
vorbereitet, denen wir wenigstens so den Weg frei gemacht haben, und ihnen mehr
Erfolg wiinschen. So angenehm der Aufenthalt in K usa e fiir uns aueh gewesen
ist, heute bedaure ich die dort verbrachte Zeit, wenn ich mir iiberlege, dafs sie besser
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Bem.'von r.OTKE: In diesem Worte kann die Aussprache der ersten Silbenicht genau wiedergegeben werden:
im Munde der Eingeborenen hat sie einen fremdartigen und wilden Klang, der schwer auszusprechen und dem

Ohr unangenehm ist.
ein lrrtum; die Bewohner sprachen von P u I a p, das westlich von T r ~k gelegen ist.

'gleicb 983 m, der Tolotom der l\arten, doch ist der Kupur i s o in U entschieden hoher,
nurscheinbar, der T'ama tam en Za kf r,

Pairalap.
der Zil~u am M ut 0 k-Hafen.
nur z.T. richtig.
War·Hafen.

durch die Erkundung eines bemerkenswerten Landes harte verwendet werden konnen,

vor allem des ganz besonderen Charakters des Volkes, welches dort wohnt.

Die Se nj a wi n- Ins e lnliegen zwischen dem 6043' und 706' ndl. Breite und 20 I '/,,0

und 202 0 wstl. Lange von Greenwich. In der Hauptinsel Ponape (Pouynipete)<V

erkennen wir ohne Zweifel das F aI 0 0 up e t des P. Ca n t ova; das Po ulo up a}Vvon

dem die Bewohner der Uleai (Ou g ai) Inseln zu Kapitan Duperrey redeten; und

Fa n o p e, von dern in den Erzahlungen des Ka d u die Rede ist. UIHer dern letzteren
Namen, oder rich tiger, unter dern Namen Fan 0 up c 'j ist sie auf allen westlichen

Karolinen bekannt, wie wir in der Folge erfuhren. Sie hat einen Umfang von 500
Meilcn. Ihre hochste Erhebung, der Monte-Santo-Berg, der so zurErinnerung an

den Seesieg tiber die Ttirken durch den Admiral SENJAWIN benannt wurde, erhebt sich

-458 Klafter{i)(2930 eng!. Fu13) hoch tiber den Meeresspiegel. Sein Gipfel ist ziemlich
flach, und beim ersten Anblick wtirde man nicht glauben, dafs er 1000 Fu13 hoher

als Ku s ae ist.

Auf ihrem nordwestlichen Teil befindet sich cine vollig flache SteIle,Q) von wo aus

Jdcis Land sich schnell gegen die NW-Spitze der Insel (Kap Z a val ichi n e'fS) senkt ;

sic ist bemerkenswert durch einen etwa 1000 Fu13 hohen Fels, der beinahe steil ab

,bricht und aus Basalt zu bestehen scheint. Nach den anderen Himmelsrichtungen hin

"senkt sich das Land fast unmerklich bis zum Strande. An der Stidktiste findet sich
'cine alleinstehende und scharf abfallende Basaltmass~die von Ost nach Westen aus

gesehen, genau wie ein Leuchtturm oder kleines Schilderhaus aussieht.

Soweit man die Insel nach ihrem Aufsern beurteilen kann, besteht sie zur Haupt

sache, wie aIle die andern hohen Inseln dieses Meeres, aus Basalt. Sie ist wie sie von

.einern Korallenriff umgeben, tiber welches verschieden gro13e Inseln zerstreut sind,
..dle ebenfalls aus Korallen bestehel{.i); doch irn J H~fen der schlechten Aufnahme /iJund

'ein wenig weiter ostlich liegen in der Nahe der Kilste auch hohe Inseln. Die Insel ist

. ganz mit GrUn bedeckt, doch scheint es weniger dicht zu sein wie auf K usa e. Unter
dem Winde, d. h. an der SUd- und Westktiste, bilden die Mangrowen und andere im

'.Wasser wachsende Baurne eine undurchdringliche Einfassung.
An der Kiiste sieht man nur sehr wenige Behausungen, die meisten sind durch den

Busch verborgen; doch der Rauch, der an vielen Stellen aufsteigt, und die gro13en

'i'Kokoshaine bezeugen die zahlreiche Bevolkerung der Insel, besonders im Norden;



<i1L'UTKE bemerkt hier: Das war die allgemeine Ansicht auf der Korvette, und so habe ich es im Tagebuche
vermerkt. Doch behauptet DR. MERTENS, daB sie statt dessen die Rinde des Brotfruchtbaumes verwenden. Die
Proben dieser Stucke, welche wir mitgebracht haben, sehen v6llig so aus wiedie in derselben Weise hergestellten
Stucke der G e 5 e 115 c h aft 5- und San d wi c h-I n 5 e In, welche sicherlich aus Maulbeerbaumrinde hergestellt
sind. Sagar die diagonalen Streifen, die durch den Hammer gezogen werden, mit dem sie die Rinde klapfen,
sind bei den einen wie den andern gleich. Die Verwendung dieses Materials, was es auch immer sei, ist eins
der Unterscheidungsmerkmale dieses Volkes von den Bewohnern der anderen Karolinen- Inseln, die ihre Steffe
nur aus Bananen- und Kokosfasern herstellen. Die Ponapeleute haben ebenfalls Stoffe aus diesen beiden Ma
terialarten.

der Sudwesten scheint weniger bevolkert zu sein. Wir machten bei den verschiedenen
Gelegenheiten mit etwa 500 Menschen Bekanntschaft; die Gesamtbevolkerung der
Insel kann daher, Frauen und Kinder eingerechnet, etwa 2000 Seelen betragen.
Menschen sahen wir auch auf P a kin; doch vermag ich nicht zu entscheiden, ob sie
dort einen festen Wohnsitz haben oder dort nur gelegelltlich hinkommen. Jedenfalls
ist die Zahl sehr beschrankt.

Einige Hauser, welche wir zu sehen Gelegenheit hatten, sahen ganz anders aus als
in K usa e; sie hatten nicht, wie diese, ein von den Giebeln ansteigendes Dach (Sattel
dach), sondern ahneln mehr den Hutten der Bewohner auf den niederen Karolinen.

Die Ponapeleute unterscheiden sich auffallig von den Bewohnern Kusaes und denen
der Karolinen, die wir sparer sahen. 1m Au()ern nahern sie sich mehr den Papuas,
Sie haben ein breites und flaches Gesicht, eine breite und plattgedrUckte Nase, dicke
Lippen, einige auch krauses Haar; gro()e hervortretende Augen, in den en Mifltrauen
und Wildheit ausgedrUckt ist. Ihre Freude ist aufwallend und ubertrieben. Ein be
standiges, gezwungenes Lacheln und Augen, die fortwahrend umherschweifen, ver
leihen ihnen durchaus keine Anmut. Ich habe nicht ein einziges freundliches und frohliches
Gesicht gesehen. Wenn sie etwas in die Hand nehmen, so geschieht das gewisser.
mafsen krampfhaft, und scheinbar in der festen Absicht, es nicht mehr loszulassen,
selbst wenn man sich dabei widersetzen mlilste.

Ihre Hautfarbe hat eine Schattierung von kastanienbraun zu olivfarben. Sie sind
von mittlerer Gro()e, gut gewachsen und scheinen sehr stark zu sein; jede Bewegung
verrat Entschlossenheit und Bestandigkeit.

Ihre Bekleidung besteht aus einem kurzen bunten Schurz, der aus Gras oder Streifen
getrockneter Bananenrinde gemacht wird; er wird am GUrtel befestigt und hangt wie
bei den Bewohnern der Rat a k-Inseln bis zur Halfte des Schenkels herab. Ober die
Schulter werfen sie ein Stuck Rindenzeug vom Papiermaulbeerbaum6)(morlts papin'
fera}; manchmal befindet sich in der Mitte ein Schlitz, durch welchen man den Kopf
steckt, genau wie beim Poncho in Sudamerika oder den Manteln, die auf den west
lichen Inseln des Archipels im Gebrauch sind. Der Gurtel, der dem auf den polynesi
schen Inseln gebrauchlichen Maro vergleichbar ist und sich vom tol der Kusaeleute
dadurch unterscheidet, daf dieser kein Sackchen hat, besteht aus einem Gewebe von
Bananenfasern. Ihr Haar, das weder aufgebunden noch geflochten wird, ist wirr und
zerstreut. Urn den Kopf binden sie ein Rindenstoffband, das vier bis fUnf Fu() lang
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Abb.3. Kanu von Ponape (n, LOTKE).

I. GESCHICHTE.

und etwa zwei Daumen breit ist; es dient ihnen als Stirnbinde. Sie machten haufig
mit uns Bekanntschaft, indem sie den Putz vom Kopfe nahmen und uns iiberreichten,
Die Schmuckstiicke, welche sie am Halse und in den Ohren tragen unterscheiden sich
wenig von denen, die auf den andern Inseln verwendet werden. In der Tatauierung
ihres Korpers beobachtet man viel mehr erfinderisches Talent und Geschmack als
bei den Kusaeleuten. Man darf auch sagen, dan die Muster ihrer Gewebe recht an
sprechend und hubsch sind.

Ihre Kanus haben verschiedene Ausmessungen. Die gronen konnen bis zu vierzig
Menschen tragen. Sie werden. ,.
aus einem einzigen ausge-
hOhlten Baumstamm gemacht
und haben keine richtigen
Bordplanken; infolgedessen
rieselt Wasser unaufhorlich
hinein, und sie mlissen es
dauernd ausschopfen. Sie
werden nach beiden Enden
hin gefahren. Wie aIle Kanus
diesesMeeres haben sie einen
Schwimmer; doch von allen
mir bekannt gewordenen
Fahrzeugen unterscheiden sie sich darin, dan sie Segel ohne Masten fuhren, Ihr
Mattensegel hat die Form eines rechtwinkligen Dreiecks (Abb. 3). Die langere
Kathete (BC) und die Hypotenuse (BD) sind an den Stangen bei B befestigt,
doch so dan sie sich frei bewegen konnen. Die Seite CD bleibt frei. Urn das
Segel zu setzen, wird der Winkel a an dem Ende des Kanus befestigt, nach
dessen Richtung man fahren will; der Winkel C wird mittels einer langen Stange,
an der er befestigt ist in die Luft emporgehoben; der Winkel D wird eben falls
durch eine Stange gehalten. In einem Augenblick kann man das Segel herunter

. lassen, indem es an den Stangen aufgerollt wird. Beim Wenden holt man das Segel
ebenfalls ein, und der Winkel A wird an das andere Ende des Kanus gebracht. Alles

'geht sehr rasch vor sich. 1m allgemeinen beweisen sie in der Handhabung ihrer Kanus
viet Gewandtheit und Schnelligkeit. Nach der Form und Bestimmung, die sie ihrem
Segel geben, ist es unmoglich, dan sie es groner anfertigen ; und das ist wahrscheinlich
die Ursache warum die Kanus der Ponapeleute bei der Fahrt nicht dieselbe SchneIIigkeit
ntwickeln wie die Boote der Bewohner von den niederen Inseln.

Alles scheint darauf hin zu deuten, dan sie noch keine europaischen Schiffe gesehen
aben oder wenigstens nicht mit ihnen in Verbindung getreten sind; der beste Beweis
st, daI3 sie niemals Friichte herbeibrachten. Wir fanden bei ihnen kein einziges Stuck

'sen, dessen Gebrauch ihnen allerdings bekannt war. Die Haltekette der Masttaue
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und das Steuerruder wirkten auf sie verfuhrerisch, und sie versuchten mehrfach daran
ihre Krafte,

Wir haben schon Gelegenheit gehabt iiber die Tanze und Gesange ZtI sprechen,
oder besser gesagt, die wahnsinnigen Rufe, mit denen sie sich stets dem Schiffe naherten.
Diese Kundgebungen, ebenso die Zeichen mit einern roten Zeuglappen und Rinden
stoff sind, scheint es, die AnkUndigungen freundschaftlicher Neigungen. Der rate
Lappen ersetzt den griinen Zweig, den man auf den andern Inseln dieses Meeres 
verwendet. Ihr Tanz besitzt weder Anmut noch Regelmafsigkeit. Sie stampfen stets
auf derselben Stelle; dabei bewegen sie die Finger sehr schneIl hin und her und schwin
gen die Hande iiberrn Kopf. Einige putzen sich dabei die Fingerspitzen mit Kokos
blattstreifen aus, die sich so urn 3-4 Daumenlangen zu verlangern scheinen, und die
bei der schnellen Bewegung ein gewisses Rascheln hervorrufen. Andere heben ihre
Paddel hoch und lassen sie mit granter Geschwindigkeit herumwirbeln.

Der aufgeregte Charakter der Ponapeleute, die Unmojrlichkeit auch nureinen Augen
blick lang ihre Aufrnerksarnkeit auf einen einzelnen Gegenstand zu lenken, nahmen
uns die Moglichkeit eine grone Anzahl ihrer Worte zu sammeln; doch die, welche
wir kennen lernen konnten, bezeugen, dan ihre Sprache Verwandtschaft mit der Kusaes
besitzt und ebenfalls mit der Sprache der westlichen Karolinen. Sie sprechen sehr
schnell, laut, ohne Tonfall und ohne Abwandlung der Stimme, und stets als ob sie
zornig sind. Ihre Aussprache ist rauh, sie ist dem Ohr unangenehm und filr uns sehr
schwierig.

Man rnuflte sich wundern, wenn bei dem unruhigem Wesen dieses Volkes, der
Krieg bei ihm unbekannt geblieben ware. Die Spuren von Verwundungen, die wir
bei mehreren sahen, und die Verwendung des Tritonhorns, dessen Schall das Kriegs
zeichen ist, bedeuten, daL\ sie Kriege ftihren, doch allem Anschein nach nur unter
einander; denn sie haben keine Nachbarn, die sich mit ihnen schlagen konnten. Wir
finden bei ihnen zweierlei Waffen: Schleuder und Speer. Der letztere besteht aus einer
diinnen Stange, die ungelahr funf Fun lang ist, und an derem Ende ein Fischstachel
befestigt ist. Er schein t keine schweren Verletzungen hervorrufen zu konnen. Wahr
scheinlich gebrauchen sie diese \Vaffe auch zurn Speeren von Fischen.

Nach allem, was wir gesehen haben, hegen wir nicht den geringsten Zweifel daran,
daL\ die Ponapeleute keiner andern Rasse angehoren, als der, welche die Ubrigen
Inseln des Archipels bevolkert ; doch kennen wir sie nicht geniigend, urn Schlusse
ziehen zu konnen, die Vermutungen tiber ihren wirklichen Ursprung aufstellen lassen.
Sie scheinen uns auch Ahnlichkeit mit den Papuas zu haben. Das nachstgelegene Land,
das von dieser Rasse besiedelt ist, Neu-Mecklenburg, ist nur 700 italienische Meilen
entfernt, eine Entfernung, die viet geringer ist als die, uber welche sich fur gewahnlich
die Fahrten der Bewohner der niederen Karolinen erstrecken.

Wir konnen auch nichts tiber die Erzeugnisse der Insel Ponape berichten; doch
werden sie sich wahrscheinlich nicht erheblich von denen in Kusae unterscheiden. Das
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Bericht tiber die Entdeckung von Ponape. 14.<1> (2). Januar 1828W

.'Noeh war ich von dieser Krankheit (einern hitzigen Fieber) sehr angegriffen, ob
on in der Besserung, als am Morgen des 14. Januars die Nachricht sich an Bard

rbreitete, dan ein hohes Land in Sicht sei. Es war die gro13te der damals aufge
denen Senjawins-Inseln, 6043' ndl. Breite, 201

1
/ 2

0 west!' Lg. von Greenwich.
erstenmale seit meinem Erkranken kam ich nun fur langere Zeit auf's Vordeck,

genon hier mit meinen Reisegefahrten den Anblick der schonen Insel, die betracht
. viel groner als Kusae (Ualan), doch mit ahnlichen Naturreizen verschwende

ausgestattet erschien. Bald zeigten uns die mehrfach aufsteigenden Rauchsaulen,
sie von Menschen bewohnt war, und nicht lange, so sahen wir schon mehrere

tag.
ittlitz: Denkwiirdigkeiten 2. Md. S.69 ff.

Klima mufl dort ebenso feucht sein, wie auf dicser letztgenannten Insel, wenn man es
nach der Hille der Regenfalle beurteilen sol1, die wah rend unseres Aufenthalts herab

kamen.
Wir fanden dort auch ein Tier, dessen Vorhandensein man auf den K a ro lin e n

Inseln leugnete, den Hund. Vielleicht ist er mit den Bewohnern aus einem andern
Lande gekommen. Der, den wir erhalten konnten, war von einer gam anderen Art
als die europaischen Hunderassen. Er besafs den Wuchs eines danischen Hundes und
ahnelte ihm mehr als jedem andern. Eine breite Stirn, spitze Ohren, ein langer, fast
immer hangender Schwanz verIiehen ihm dasselbe wilde und mifstrauische Wesen,
was seine Herren auszeiehnete; er hatte ein kurzes, rauhes, weifses, schwarz geflecktes
FeB. Wir bekamen ihn ganz klein, er war wohl nicht mehr als drei Wochen aIt; doch

war er trotzdem 50 wild, dan er mehrere Tage lang nicht unter einer Kanonenlafette
:zum Vorschein kam und fortwahrend knurrte. Hinterher gewohnte er sich an uns,
doch legte er seine hinterhaltige Bosheit nicht ab ; und wenn er jernanden erblickte, der
;ihm fremd war, 50 versuchte er, sich hinter ihn zu schleichen und ihn in die Beine zu
heWen. Er bellte niemals, doch heulte er einige Male. Im Hafen von L loy d flihrte
plan ihn an Land; sofort fluchtete er in den Wald und bin den Mann in die Hand, der
ihn wieder einzufangen suchte, Bei unserer Ankunft in K ron s tad t benutzte er die
•. rste Gelegenheit zur Flucht, und wir sahen ihn nie wieder.

Wir steuerten nordwarts;: um den Breitengrad der San k tAu gu 5 t i n-Insel zu er

eichen, deren Aufsuchung die Entdeckung und Erkundung der Senjawin-Jnseln unter

,broehen hatten. Am folgenden Tag erreichten wir die Breite von 7°18' und hielten
. aeh Westen auf das Land zu. Wir suchten es in dieser Richtung, doch ohne Erfolg,

is zum 203. Langengrade. Da wir der Ansicht waren, dan es nicht weiter westlicher
e1egen sein konnte, nahmen wir von neuem den Kurs nach Suden auf.
Die Insel Ponape blieb bis zum Abend des 20. in Sicht; dann verschwand sic in

'iner Entfernung von 40 Meilen in der Dunkelheit.



Piroguen auf uns zukommen. Auch hier umgab dies hohe Land ein weitlaufiges Ko
rallenriff, in dessen seichten Gewassern hin und wieder inself6rmige Waldmassen auf
stiegen, ahnlich den abgesondcrtcn Sonneralia-Gebiischen auf Kusae, abel' viel groLkr
und ansehnlicher. Die Gebirge del' Hauptinsel sind weniger steil als die von Kusae,
ragen abel' dennoch urn mehr als 1000 Fuf hoher auf. Auch sie zeigten sich durch
weg mit herrlichem Waldwuchse bedeckt, den abel' die Kultur bereits mehr als auf
Kusae gelichtet zu haben schien.

Die Bewohner fuhrten dreieckige Segel von Matten an ihren Fahrzeugen, doch
machten wir bald die Bemcrkung, daf3 es sonderbarer Weise Segel ohne Masten
waren. Nul' cine bewegliche Stange, die einer von del' Bemannung in del' Hand hie1t,
stiitzte das zwischen zwei winklig gegeneinander befestigten Stangen ausgespannte
Segel, welches mit grof3er Schnelligkeit und Prazision, dem Winde gemaf3, bald an
diesem, bald an jenem Ende des Fahrzeugs aufgestellt ward. Die Bauart del' Fahr
zeuge se!bst war zierlicher und feiner als die von Kusae, auch die Farbe, mit del'
das Holzwerk bestrichen war, zeichnete sich durch grof3ere Feinheit und hoheres Rot
aus; abel' das Modell war ein anderes, wir haben es nachher im Archipel del' Karo
linen nicht wieder gesehen. Del' Rumpfbestand nul' aus einem Stucke, die beiden
Enden des Fahrzeugs liefen sehr spitz zu und schwebten gewohnlich tiber dem Wasser.
Del' Ausleger war dem von Kusae ahnlich, abel' vie! bessel' befestigt.

Die meisten diesel' Fahrzeuge waren durchschnittlich mit je sechs his acht Mannern
besetzt. Einige derselben ruderten, wahrend andere das Segel bedienten; die Vor
nehmsten befanden sich gewohnlich in del' Mitte des Fahrzeugs, wo sie sich bei dem
fur sie gewif3 ganz neuen Anblick eines Schiffes ungemein unruhig gebardeten, fast
bestandig auf del' wenig ausgedehnten Plattform des Auslegers tanzten und dabei
fortwahrend sangen lind schrien. In del' Korperbildung standen sie den Bewohnern
von Kusae jedenfalls nahe, die Farbe del' Haut kam uns hier urn ein Unbedeutendes
weniger braun VOl' als dort, im allgemeinen sah man hier viele kraftige Gestalten;
alles zeugte von g-rof3er Gewandtheit und Lebhaftigkcit. Das schwarze Haar trugen
sie nicht wie dort in Knoten gcschlagen, es war hei vielen ziemlich kurz geschnitten,
bei anderen hing es in langen Locken herab und war mit Kranzen oder breiten Binden
geziert; die langen Enden del' letzteren flatterten meist nach hintenzu. Vom Giirtel
bis zum Knie waren alIe mit eincr Art Weiberrock bekleidet, del' aus lockern, abel'
sehr dicht aneinander gereihtcn SchnUren, dem Ansehn nach von Kokosfasern, fran
senartig zusammengesetzt war. Er hatte die Naturfarbe solcher Bastmassen, ein gelb
liches Griin. Viele trugen auch urn die Schultern eine Mantilla von ahnlicher Zusam
mensetzung; auch von diesel' war das Zeug bei einzelnen ungefarbt, bei anderen abel'
zeigten die flatternden Fasern, aus welchen dieses KleidungsstUck bestand, ein prach
tiges Scharlachrot. Gewohnlich ward iiber del' sackartigen Bedeckung noch ein Giirtel
von gewebtem Zeuge getragen; dieses Gewebe, das fast immer zierliche Muster
zeigte, war teils schon dunkelrot, teils ungefarbt. Aus ahnlichern Gewebe bestanden
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auch die dreieckigen Tucher, welche bei mehreren die Stelle der Mantillen vertraten.
Die Kranze, welche von vielen als Haar- und Halsschmuck getragen wurden, waren
meist aus groflen gel ben Blumen zusammengesetzt; hin und wieder bemerkten wir
;~n diesen Leuten sehr geschmackvoll gearbeitete Zieraten, welche sie im Ohr trugen.
DasMaterial zu den meisten Kopfbinden konnte aber kaum etwas anderes sein, als
das auf Tahiti (Otaluite) bekanntermafsen aus der Rinde des Papiermaulbeerbaums
verfertigte Zeug, wovon sonst bei den Karolinenbewohnern keine Spur vorzukommen
pflegt. Die Tatauierung bemerkten wir hier auch nur an Armen und Beinen, die
Muster derselben waren aber anders als die von Kusae. Einzelne Leute, die sich mit
mehr Entschiedenheit als die andern zum Tanzen hielten, trugen seltsame Manschetten
von Palmenblattern, die weit Uber die Finger hinausragten und bei der Bewegung
des Tanzes, an welcher Anne sowohl als Finger hier sehr beteiligt sind, ein eigen
tiimliches Geraschel hervorbrachten. Unter den am einfachsten gekleideten Ruderern
,waren mehrere mit viereckigen, aus frischen Palmenblattern geflochtenen Augen

.•' hirmen versehen, die weniger Zierat als ein Mittel zur Schonung der Augen sein
ochten. Das unauf'horliche Singen und Tanzen dieser Leute verhinderte sehr das
nkniipfen einer Unterredung mit ihnen. Fortwahrend kamen neue Piroguen zu den-

enigen, die uns bereits umgaben; das Gedrange, das unfreundliche Geschrei der
inen gegen andere von ihnen ward immer verworrener, aber lange wollte niemand
m Bard kommen. Ein einziger Mann entschlofs sich endlich dazu; dieser blieb, nach
ern er reichlich beschenkt worden, sogar zurUck, als die Ubrigen in den Piroguen

h entfernten. Es war eben Mittag, und der Kapitan wollte mit seinem Spiegelsex-
nten die Sonnenhohe nehmen, als hochst unerwarteterweise dieser zurtickgebliebene
ann einen verwegenen Versuch machte, jenem das Instrument aus den Handen
'rei13en. Doch hielt der Kapitan, dessen Hand an den scharfen Randern des Instruments

,. as geschrammt ward, dasselbe glUcklich fest, und der Verwegene hatte nun nichts
·lfertiger zu tun, als tiber Bord zu springen, wo er schnell den abfahrenden Piro

en nachschwamm.
. Dieser Zug war wohl zu charakteristisch, als dan er nicht bei uns einen gewaltigen
indruck gemacht hatte, natUrlich nicht zu Gunsten der Inselbewohner.
In den Nachmittagsstunden kamen wir zu einer Offnung des Riffs, und ein Boot
.d abgeschickt, die Einfahrt zu sondieren. Aber die Menge der Piroguen, die das
be stets in dichtem Gedrange umgaben, hinderte die Arbeit so sehr, dan Lieute
't ZAVALICHINE unverrichteter Sache zurUckkehrte. Wiewohl es immer nur freund
h~ftliche Demonstrationen gewesen waren, sollte doch mit diesen Leuten gar keine
e~stlindigungmoglich sein, weil aIle zugleich schrien und sich zudrangten. Dr. MERTENS,

den Versuch mitgemacht, hatte bei dieser Gclegenheit auf einer der Piroguen
Innern des Riffs eine Frauensperson bemerkt, die einzige, die uns uberhaupt bei

r Insel zu Gesicht gekommen ist; der Mangel der auf Kusae durchweg gebrauch

n Halsbinde war ihm an dieser vorzugsweise aufgefallen.



Nachdem wir die Nacht in einiger Entfernung von del' Insel lavierend zugebracht,
ward am Morgen des 15. ]anuars das Riff an del' Sudkuste noch genauer besichtigt
und abermals das Boot zum Sondieren einer Offnung desselben abgeschickt. Es fand
sich abel' daselbst kein Ankerplatz.

Wahrenddern kamen einige Chefs del' Eingeborenen an Bord, die jedoch vie! Ver
.legcnhcit zeigten und sich nur langsam entschlossen, den Kapitan nach seiner Kajtite
zu begleiten. Sie wurden hier, wie sich den ken Ia/1t, reichlich beschenkt und legten
viel Wert auf Eisensachen; als abel' das Schiff seinen Weg fortsetzte, beeilten sie sich,
nach ihren Piroguen zuruckzukehren. So wenig auch diese Leute den feinen, verstan
digen und wohlwollenden Charakter del' Bewohner von Kusae zeigten, deutet es doch
auf eine Verwandtschaft beider Volker, daG die Chefs auch hier den Titel 11'0 s fuhren,
obwohl das Wort hier mehr U ros ausgesprochen wird. Gewif ware es von sehr
hohem Interesse, die historischen Uberlieferungen, welche bei del' Einwohnerschaft
beider Inseln noch imrner Zll linden sein ll1ogen, griindlich aufzusuchen und einen Teil
del' Fragen Zl\ losen, die sich uns bcim Anblick diesel' so wesentlich verschiedenen
lind doch in mancher Hinsicht iibereinstimrnenden Bevolkerungen aufdrangen,

Bald kamen wir wieder zu del' Einfahrt<Van del' Sudwestseite del' Insel, deren Unter
suchung das Gedrange Tags zuvor verhindert hatte. Diesesmal wurde sie mit genauer
Not zu Stande gebracht, doch fanden sich auch hier die notigen Eigenschaften eines
guten Ankerplatzes nicht; und mit den Eingeborenen kam es endlich zu einer Art
von Handgemenge,das sehr nahedaran war, in wirklicheFeindseligkeiten uberzugehen.
- Gegen Westen zeigte sich eine ganze Reihe von niederen, ganz mit dichtem Wald
wuchse bedeckten Koralleninseln~ und nicht lange nachher eine zweite kleinere GruppetV

del' Art im Nordwesten del' HauptinseI.
Am 16. ]anuar sahen wir an del' Nordseite diesel' Hauptinsel einen dem Anschein

nach groGen und schon en natiirlichen Hafen.(PDas Korallenrifferstreckt sich hier ziernlich
weit vom Ufer, und im Innern del' so gebildeten Lagune liegen drei Insel~ von einiger
Hohe, wenn auch von sehr geringem Umfange. Da wir aile herzlich wimschten, dieses

interessante Land zu betreten, so wurden zur Untersuchung dieses Hafens zwei
mit wohlbewaffneter Mannschaft hinreichend versehene Bote beordert, allerdings mit
dem ausdrUcklichen Auftrage, die Feindseligkeiten nach Moglichkeit zu vermeiden.
Abel' das Gedrange del' herbeigeeilten Piroguen war wieder so groG und so drohend,
daf die FUhrer del' Bote zu blinden SchUssen ihre Zuflucht nehmen zu miissen glaub
ten , die bald keine Wirkung mehr taten. Von feindlichen Absichten zeigte sich
nirgends bei den Eingeborenen eine Spur; selbst von ihren Waffen sahen wir in del'
Nahe nichts als einige Bundel WurfspieGe, die sie zum Teil als Tauschware ver-

9 Rci en Kiti.
G> Ant.
@Pakin.
~S~kes·Hafen.

QLiiiliir, Miint, Tep~k.

94 AU.GEMEINER TElL.



95I. GESCIIICIITE.

handelten , dieses schwache Gewehr durfte mehr zur Fischerei als zum Gebrauch
gegen Menschen bestimmt sein. Dr. Mertens, der abermals diese Rekognoszierung
mitmachte, schrieb der unrichtigen Besorgnis der unsrigen, die bestandig feindselige
Hinterlist und plotzlichen Oberfall erwarteten, viel vom schlechten Erfolge zu, doch
gestand er selbst, dan das Gedrange der Eingeborenen im hochsten Grade hindernd
gewesen sei, und dan er kein Mittel erkannt habe, sie zur Besonnenheit zu bringen.
Denn bei dem heftigen, im ruhigen und dahei sehr unerschrockenen Charakter dieser
Leute rnocht'es doppelt schwer sein, sich ihrer Zudringlichkeiten in Freundschaft
ZlI erwehren. Kam es aber zu Kampfen, so wiirde jedenfalls viel Zeit dazu gehort
haben, 'ihnen durch wiederholte Niederlagen Furcht einzufloflen ; bis dahin ware die
Erbitterung gewil3 fiirchterlich gewesen. Diese Rucksicht machte denn auch zuerst
unsern Anfuhrer mit dem Gedanken vertraut, lieber das Betreten der Insel ganz zu
unterlassen, als ein vielleicht nicht geringes Blutvergiefsen herbeizuflihren ; denn in
der Tat stand uns ein solches beim ferneren Verkehr mit den Eingeborenen fast un
vermeidlich bevor; und da wir eben erst auf Kusae drei W ochen verweilt ha tten, so
trieb uns nicht einrnal die Not zum Hierbleiben um jeden Preis. Am bittersten war
es gewiL\ fiir uns Naturforscher, daf] wir ein so merkwiirdiges Land nur aus der Ferne

<sehen muflten, und namentlich bei mir ist der lange nachher oft bereute Gedanke, fur
;den nachsten Sommer mich von derExpeditionzu trennen,durch diese Krankung nicht

\ wenig genahrt worden.
. Noeh einmal ward gegen Abend des J 6. januar an der westlichen Insel, wo das
Riff einen Eingang hat, nach einem Ankerplatz gesucht aber keiner gefunden.

DieNaeht war sturrnisch und finster und das Lavieren zwischen diesen neu entdeckten
<Korallenriffen gewit3 mit nicht geringen Schwierigkeiten verkniipft. Am 18. Januar
'ward die Aufnahme der Hauptinsel an der Westseite derselben beendigt, es folgte
nun die der groGeren Korallenkette.~Bei dieser Gelegenheit geriet das Schiff in eine
sehr gefahrliehe Lage, da plotzlich der Passatwind durch die Hohen der Hauptinsel
unterbrochen ward, die Strornung der hohlen See aber uns bei cler eingetretenen
'Windstille so rasch den Riffen naherte, dan nur die eilfertigsten Anstrengungen der
Bote, die zum Bugsieren ausgesetzt wurden, dem Schiffbruch vorbeugen konnten .

.Diese Gruppe,die uns ganz unbewohnt erschien, besteht aus zwei grot3eren und zwolf
kleineren Koralleninseln, die samtlich auf der Sudost- und Ostseite des Riffes hart
am Rande clesselben liegen; nirgends zeigt sich ein fur Schiffe tauglicher Weg ins

nnere der Lagune.
; Nun war noch die kleine gegen Norden gelegene Korallengruppevzu beschreiben,

s am 18. Januar geschah. Diese kleinen entlegenen Inseln fanden wir bewohnt,
bwohl nur von wenigen Menschen, deren einige zu uns in einer Pirogue kamen. Bei
er gewohnlichen Unruhe dieser Menschen hielt es auL\erst schwer, etwas von ihnen



Leider war es LOTKE nicht vergonnt, eine nahere Untersuchung des entdeckten

NeuIandes anzustellen. Irn Juni 1828 schreibt er aus Petropawlowsk deswegen
an die Admiralitat:@) Die Erkundung dieser merkwtirdigen Insel mit den zwei an

grenzenden Gruppen Paganem und Andem dauerte flinfTage. Da wir groGe Lust
hatten hier anzuhaIten, besahen wir sie uns ganz genau. Am aufsersten Ende der
NW-Seite fanden wir den Platz, der allem Anschein nach ein bequemer Hafen sein
mufste. Die Unruhe der Eingeborenen hat die Erforschung leider unrnoglich gemacht.

Mehrere Dutzende Kanus umzingelten unsere Boote von allen Seiten; sie bernlihten

sieh, Stricke tiber das Steuer und die Ruderpinne ZlI werfen, sie warfen mit Speeren

GAnclcma=Ant mi'5=Ant dort,
(i) Pon'pci.
~Fiinupe.

<ilBrief im Staatsarchiv von Petersburg.
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zu erkundigen, und so gelang es denn zwar endlich dem Kapitan, der ihnen weiI sic

nicht an Bord kommen wollten, im Boot entgegengefahren war, die Namen der
unmittelbar vor uns liegenden Inseln zu erfahren, nicht aber den der Hauptinsel. Erst

am 19.Januar erhielten wir dariiber GewiGheit, nachdem wir noch eine Nacht hindurch

in diesen gefahrlichen Gewassern gekreuzt hatten und bis in die Nahe der groGen

lnsel zuriickgekehrt waren. Nach den Erkundigungen, die wir hier einzuziehen Ge
legenheit hatten, unterlag es keinem Zweifel mehr, daG der Name der unbewohnten
Kette von Koralleninscln Ant (Andel11apder der Hauptinsel aber H lin ne pet. Das

letztere Wort hat bei den Eingeborenen einen eigenttimlichen Klan~ der in unserer
Schrift schwer wiederzugcben ist; die Bewohner der kleinen Karolincn sprechen es

gewohnlieh Fun 0 Pe tG? aus.
Zu den Eigentiil11liehkeitcn dicser Insel gehort aueh das Vorkommen einer zahmen

Hunderasse daselbst. Wir nahrnen sogar ein mannliches Exemplar davon mit; es
hatte sieh an Bord einer uns besuchenden Pirogue befunden und war mit anderen
Gegenstanden verhandelt worden. Die Rasse war ein Mittelding zwischen der, die

wir bei den Eingeborenen von Sit e h a gefunden hatten, und unsern grofseren Dachs
hunden, die Farbe des Haares. weif mit einigen sehwarzen Fleeken.

In der Nahe des Riffs sahen wir oft zahlreiehe Schwarrne von einer dunkelbraunen
Meersehwalbe mit weiGem Scheitel, augenseheinlieh Sterna stolida, die hier ebenso
wie bei Kusae in einiger Entfernung vom Lande herdenweis lebende Fische verfolgt.
Hier insbesondere waren diese Schwarme mit vielen einzelnen Exemplaren der glanzend
weifsen Meerschwalbe vermischt, die wir nirgends anderswo so haufig in offner See

bemerkt haben.
Nachdem wir noch auf der Parallele der auf den Karten verzeichneten Insel St.

Augustin bis zum 2030 westlicher Lange fortgesehifft, ohne Land zu sehen, ward
wieder sudostlich gesteuert, und wir sahen noeh einmaI in grofser Ferne die Hohen

der InseI Ponape.
I'
I
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u. a. mehr. Zwei abgefeuerte Schtisse vermehrten nur ihren Zorn und ihre Frechheit;

zuletzt mufste Leutnant ZAVALICIIINE, c1en ich mit der Vermessung des Hafens be

auftragt und dem ieh strenge untersagt hatte, auf die Eingeborenen zu schiefsen,

wenn die Bootsbesatzung sich nieht unbedingt in Gefahr befand, unverrichteter Auf

gabe zurtickkommen. Da ich einsah, daf ieh nur unter Blutvergiefsen mein Ziel er

reichen konnte, entschlof ich mich lieber von der Erforschung der Insel abzusehen, als

einen so teuren Preis dafiir zu bezahlen. Am 7. Januar steuerte ich auf N-Kurs lind

benannte diese drei Gruppen nach dem ehrwtirdigen Manne, auf den die russisehe
Flotte so stolz ist und dessen Name unser Schiff tragt. c

Die Ausbeute von Sammlungssttieken war bei dem abweisenden Verhalten der

Eingeborenen nur karglich ; die kleine Sammlung befindet sich im Museum Peter des

GroBen in Petersburg; ein Teil ist im LOTKE'SCHEN Atlas abgebildet, andere wurden

photographisch aufgenommen und werden an den gegebenen Stellen wiedergegeben,
Der aufgenommene Wortschatz belauft sich naeh LOTKE'S Bericht an die Adrniralitat

'auf nicht mehr als einige Zehner von Worten, weil die Eingeborenen viel mehr

plapperten als hinhorten. c Bei der Durchsicht der Akten im Staatsarchiv wurde ein

Hinweis auf 1250 Zeiehnungen wichtig, von denen seine Begleiter POSTELS 700, MER-
TENS 350 und von KITTLITZ 200 angefertigt haben. Nach der RUckkehr der Expedition
solien sie der Kaiserliehen Akademie Ubergeben sein. Die Protokolle weisen aber

an keiner Stelle die Einverleibung dieses Zeiehnungensehatzes auf. AIle irgendwie

i'in Betracht kommenden Institute wurden naeh diesen Zeichnungen durchsucht; es

fand sich jedoeh nur eine Mappe mit 40 Blatt und 80 Zeiehnungen, zumeist von

POSTELS, im Museum Peter des Grofsen ; niemand hatte bisher mit diesen Blattern

etwas beginnen konnen, Sie erlautern in sauber ausgefUhrten Bleistiftzeichnungen das

Leben und Treiben der Eingeborenen, zurnal von Kusae und Mortlock-Inseln, iiber

die Tatauierung, Bootformen, Wohnhofe, Tracht und Typen der Eingeborenen in

den 20ger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Der Rest wurde nicht gefunden; auch

war nichts tiber den Inhalt dieser Zeichnungen zu erfahren.
Es ist moglich, dal3 sie beim Brande der Kunstkammer vernichtet wurden, oder

. in dem verIegten, bisher noch nicht wieder aufgefundenem Nachlaf von POSTELS

vorhanden sind.
Ponape sollte noch manchen anderen Namen bekommen. Entdeckerberichte wurden

or hundert Jahren nieht mit der SehnelIigkeit wie heute verbreitet; im Gegenteil,

an hielt solche auch noeh damals geheim, um sieh oder nur wenigen interessierten

relsen die wirtschaftliche Ausnutzung der aufgefundcnen Gebiete zu sichern. Die

SPY«, welche r833 O'CONNELL von Ponape abholte, besaf bereits Karten von den
olinen, auf denen Ponape als »Ascension- verzeichnet stand, den Namen, welchen

dere Waifanger der Insel bereits vor LOTKE gegeben hatten. Es waren Sydneyer
'(fe, die -Albion s unter Kapitan EVANS und die -Nirnrod s unter Kapitan WHITE,

elche den Hafen von Roi en Kiti im November 1832 angelaufen hatten. Sie gaben
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ihre Beobachtungen an einen HORTON JAMES weiter, der im Dezember 1833 davon
folgende Mitteilung an die bedeutende englische nautische Zeitschrift J Nautical Maga

zine e gab, die diese im Jahrgange 183S S. 708 veroffentlichte und damit den ersten

kurzen Bericht tiber Ponape tiberhaupt brachte, der bei der weiten Verbreitung dieser

Zeitschrift die interessierten Kreise, die Walfanger, auf diese neuentdeckte Insel auf

merksam machte.
J Die Insel As ce n s ion liegt im nordlichen Pazifischen Ozean, nahe dem Gleicher

unter 6048' ndl. Br. und 1580 25' ostl. Lg. Es ist eine schone stattliche Insel, die etwa

4S km weit sichtbar ist; sie miGt 60 Meilen im Umfang und besitzt an der Leeseite
einen ausgezeichneten Hafen ~ sie hat reichlich Stlfswasser und ungefahr 10000 Ein
geborene; die sind dunkelfarben und sehr freundlich; sie ist reich an Huhnern, hat

aber keine Schweine; BrotfrUchte, Yams und Taros sind in Fulle vorhanden.
Erst zwei Schiff~ haben die Insel besucht. Sie tragt vulkanische ZUge, scheint

aber zumeist aus Korallenkalk zu bestehen; Vierfufsler gibt es nicht; wahl Unmengen
von Fischen und Schildkroten ; auch kann man ansehnliche Mengen von Karettschild
patt bekornmen. Das Klima ist im allgemeinen sehr heifs, doch verdien t die I n sel
die Rea c h tun g d u r c h W a l fa n g e r und Schiffe, die sich nach Nordaustralien be
geben wollen. Es wird hier eine besondere Sprache gesprochen; keine der Tahiti
Leute, die als Matrosen an Bord unseres Schiffes waren, vermochten sich mit den

Eingeborenen von Ascension zu verstandigen, Sie gehen ganz nackend bis auf
den Maro, den die Bewohner der tropischen Inseln der Sudsee gewohnlich urn die
Huften tragen.«

Der englische Walfangerkapitan FRAZER, der 1832 die Insel sichtete, nahm sie eben
falls als neuentdecktes Land in Anspruch; er taufte sie William IV. Is la ndO sein

Begleiter OSBOURNE gab ihr einen anderen Namen und nannte sie Harper Island.
Die Entdeckung der Insel schien sich jedoch bald herumzusprechen. Von samtlichen

Besuchen haben wir keine Kenntnis; einige Besucher scheinen grUndlichere Unter
suchungen ausgeflihrt und Aufzeichnungen gemacht zu haben, die leider nicht ver

offentlicht wurden und heute vielleicht noch irgendwo ein ungekanntes Dasein fiihrend,
zu den wertvollsten Quellen werden wUrden.

HORATIO HAL~ berichtet z. B. Jim Juni 1835 war das Londoner Walschiff JCor
sair s auf einem Riff bei Dr u m m 0 n d'S I s Ia n dYverloren gegangen; eines der Boote

mit sechs Mann und dem Schiffsarzt Dr. SMITH gelangte nach 17 Tagen nach Ponape;
wahrend dieser Zeit hatten sie unendliche Leiden auszustehen. In 0 ah u~bekam ich das
Tagebuch von Dr. SMITH in die Hande: es enthalt einige interessante Aufzeichnungen.

(j) Hafen von Matolenim
@Die oben genannten Walfanger »Albion- und -Nimrod«.
~Der Name scheint sich nur auf die An t-Inseln zu beziehen, die auch Frazer's Islancls genannt werden.
~HORATIO HALE. Ethnography and Philology. U. S. Exploring Expedition. Vol VI. S. 80-87.
(i)Tapituea 10 der Gilbert-Gruppe.
(i)Hawaii.Gruppe.
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flier machte ieh die Bekanntschaft von Herrn G. W. PUNCHARD, der tiber ein Jahr auf
onape gewesen war und erhielt von ihm noch etliche weitere Unterweisungen. c

In seinem Berichte tiber Ponape, das nach SMITH Bo nn y bay, nach PUNCHARD B~·

eb e heiisen solI, verwertet er, da das amerikanische Expeditionsschiff Ponape auf der
forschungsfahrt nicht anlief, die Darstellungen von 0 'CONNELL, SMITH und PUNCHARD,
zumal den ersten recht ausgiebig. Leider ist HALE mit der Schreibweise der von
O'CONNELL tibernommenen Namen wenig sorgfaltig verfahren, bezw. hat er gerade
in den Namen viele Druckfehler tibersehen, die aus seinem vielzitierten Werke in
dieLiteratur tibergegangen sind. An der Hand des O'CONNELL'schen Originals mogen
hier die Fehler richtig gestellt werden.

Es ist zu lesen statt: Rieuri richtig Rienzi, statt Jerejoks richtig Jerejohs, start
iguits richtig Nigurts, statt Matalalin richtig Matalaleme, statt Djekoits richtig

Chocoich, statt Not richtig Nutt, statt ediomet richtig edyomet, statt Ualau richtig
alan. - Nach der vorangegangenen Mitteilung der O'CONNELL'schen Erzahlung

iber Ponape bietet der Hale'sche Bericht nichts Besonderes mehr, ausgenommen
'elleichtdie Puscaxno'sche Schatzung der Bevolkerungsziffer der Insel. Hale schreibt:
Herr Punchard vermutet, dal3 die hohe Insel einen Umfang von etwa 40 Meilen be
itzt, und er schatzt die Bevolkerung auf etwa 15000 Seelen, - obgleich andere
ur die Halfte dieser Zahl annehmen. O'CONNELL sah jedoch bei einer Gelegenheit
ie Krieger eines Stammes versarnmelt, die 1500 Mann zahlten. Da es nun funf
tiimme auf der lnsel gibt, scheint man daraus folgern zu durfen, dafs PUNCHARD'S

latzung nicht zu hoch gegriffen ist. c Diese Schatzung ist durchaus glaubwtirdig
nd kommt der Wirklichkeit wohl nahe. Wer Ponape durchwandert ist tiberrascht ob
er vielen einsamen verlassenen Wohnstatten, namentlich des Innern; die Unmenge

us, die LOTKE, O'CONNELL u. a. bemerkt haben, war 1910 zu einer beschei
enen Zahl herabgesunken, Wenn fur 1910 die Bevolkeruugsziffer von Ponape auf
twa 2500-3000 Kopfe angegeben wird, dtirfte in den [ahren 1828-1852 die Zahl
ohl tiber 15 0 0 0 Seelen sogar hinausgegangen sein.
e Hat Hale auch Ponape nicht gesehen und nur aus Literaturquellen und den person
chen Mitteilungen O'CONNELL'S, den er in Amerika kennen gelernt hatte, seinen

-; ericht zusammengestellt, so ergibt sich heute bei der Durchsicht der mir zugang
'chen Literatur, dal3 noch andere Beobachter kurz nach der Entdeckung der Insel
onape besucht haben. Und es ist jammerschade, daf von ihren Aufzeichnungen
r wenig in die Offentlichkeit gedrungen ist. Ware man rechtzeitig mit diesen in
tlegenen Zeitschriften veroffentlichten Mitteilungen bekannt geworden, wesentliche
.d wichtige Probleme auf Ponape, die heute ungelost bleiben rnussen, hatten dann
'elleicht schon friih ihre Aufhellung gefunden.

So berichtet im New South Wales, literary, political and commercial Advertiser,
~br. 1835, Sydney, dessen Herausgeber Dr. LhotskfV von Spuren alter Civ i
bgedruckt in einem Auszuge in: Das Ausland VIII, ]ahrgang 1835 S. 1183.



Gl Nach der Mitteilung von Dr. Lhotsky im N. S. Wales literary etc. Advertiser, Febr. 1835.
(iTbmu'in
~Kitam's Bildsteine
@wohl TSap lie takai in K'iti

Die ersten Feindseligkeiten zwischen Europaern und Ponapeleuten.

Es ist uns nicht bekannt geworden, ob die nach der )Spy ( Ponape anlaufenden
Schiffe Schwierigkeiten mit den Eingeborenen gehabt haben, wohl geht aus den spateren
Berichten hervor, da13 stets etliche Leute der Schiffsbesatzungen desertierten, um
unter den Eingehorenen zu leben. Wahrscheinlich waren diese Fahrzeuge auch nicht
in den Matolenim Hafen eingelaufen. Das erste Schiff, der Walfanger ) Falcon ( das
in diesen Hafen drei Jahre sparer einlief, bekam die Folgen der torichten Handlungs
weise des Kapitans der )Spy ( zu spiiren. Die Blutrache der Ponapeleute forderte
ihr Recht; die Begehrlichkeit und die Habsucht der Eingeborenen mag ein Ubriges
dazu getan haben. Text 23 gibt davon ein anschauliches Bild.

Geschichte Ponapes. KiJtOl pen Ponpe'Z"' (23)
In den alten Zeiten herrschten nach Tue« iinsou m§riu ni mutr: akol1zana-

Ischokalakal einige Nanamariki. marekim§tSapui!etamurzn 1 s{J kalakal.

lisation auf den Stidseeinseln. Der Hobart Town Courier(i)enthalt hier
tiber von einem Herrn ONG, der sich jetzt in Australien niedergelassen hat, folgendes>

)Unter den Karolinen ist eine kleine erstkUrzlichwiederentdecktelnsel, Ascensio
g-enannt, unter 11 0 N. B. Vor mehreren Jahren hielt ich mich einige Monate daselbst
auf. Die Sprache der Einwohner ist harmonischer als auf den Ubrigen lnseln der
Siidsee, denn eine gro13e Anzahl Worte endigt mit Vokalen. Am nordostlichen Ende
der lnsel an einem Tam e ntP genannten Platze sind die Ruinen einer Stadt, welche
jetzt nur auf Booten zuganglich sind, weil die Wellen bis an die Treppen der Hauser
gehen. Die Mauern sind mit Brod-, Kokosnufs- und anderen alten Baurnen besetzt,
und die Ruinen nehmen einen Raum von mehr als einer Stunde ein. Die Steine der
Mauern sind schichtenweise, aber winkelrecht gelegt und zeigen Spuren von Kunst,
welche weit iiber die Fahigkeit der jetzigen Einwohner geht. Einige dieser be
hauenen Steine sind 20' lang und 3'-5' breit, von einem Kitt aber la13t sich nichts
bemerken. Die Mauern haben Offnungen fUr Thoren und Fenster. AIle diese Ge
baude sind von einem Stein aufgeftihrt, welcher von dem in der Nachbarschaft ganz
lich verschieden ist. Auf der Insel ist ein Berg, des sen Felsen mit Figuren bedeck@
sind, und noch weit umfangreichere Ruine~finden sich 8 englische Meilen im lnnern.
Die Gewohnheiten dieser lnsulaner zeigen ein etwas abweiehendes gesellschaftliches
System: die Weiber arbeiten nicht ausschliefslich wie auf den anderen Inseln. Nach
dem Mahle wird von Dienern Wasser zum Waschen herumgegeben. Wenn man die
Eingeborenen nach dem Ursprung dieser Gebaude fragt, so erwidern sie, sie seyen
von Menschen gebaut, die jetzt im Himmel seyen. (
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Ari iraZ! m§ k'tn uia son en kautak t(Jt(J;
ircii't k'tn kautak O1i mam 0 tJuka 0 takat.
Jet ctt son ensaratd, m§menMatolenim
k'tn tad, m§ iraZ! kraft ata p un en !Sap'
arall;iraZ!k'tnlemi'ion, ma pun en !Sap'
pan solar uiaui, a Ponp e'i pan (Jla . ..(lri
iraZ! m(! k'tn pMonpene akOi' aramas, m(!
atanl:..i tsamarau. Ari iraZ! me k'tn koan.. . -

nan uatSa'rer uatSan saralli m§ atatlki:
L i l. 1ri irati ma tapiatd saraui on takat
lau pun uqlijJ1iJi, ainu! ap' purala O1i akot
uatSa 0 kaltlak oli emj!Jt mam en nanNt
me alanki: Nan Sam 0 l. Ari iet tutn
a;atl k'tn kautak O1i Nan 5~mol; irall
k'tn satketi ttl?' i 0 kdimopata lalt let ansou
en kautaki oli Nan S'am 0 I. Ari irati me. -
k'tn uarto ue'i ap' kamtla 0 umitm iip'. ~

uala akff ren N a It Sam 0 I, mon arm!
v

pan kati 1ft't·(I. 4riNan Sam 0 Ilau kalier
d, irati ap' pan n§k' uC'i(J 0 kati. Ari itu
en araZ! udimeki N ti n Sam 0 I, pite iraZ!
tS(Jta pan tun ole mas mon N ti It Sam 0 I
ldit twioler a j iraZ! ap' pan tmia/a.

..(1ri ni ansou akot men um' mf kousoJier
Ponpe'i, pue sop' toto, m§ k'tnpuar(Jto.
..(1ri men Ponpe'i, m§ tf(Jta p(Json men
uat. pue i,'all ktn leme'ian, m§ men uat me
pItipui 0 iral'l kiati atan men uat ani ara
mas; i tuen araZ!lam'lam. .(1ria /au lel~r

eme« nanamareki, m§ tsapu'tleta m§ atan
ki: Lfik en I<azik. Ari i, m§ fit kaulit
aj' kelatf O1i uia kditlak' on Nan Dzti

pue 0 P't! kditlak' en pun en Hap.

Sie filhrten viele Arten Opfer aus; sie

;'.opferten Fischen, Baumen und Steinen.
Auch pflegten dieMatolenim-Leuteeine
heilige Handlung vorzunehmen, die man
pun en t s a p' benannt: man denkt narn

lich, daG dann, wenn das pun en t s ap'
nicht mehr stattfande, Pan ape untergehen

.werde. So versammeln sich etliche Leu te,
welche t s a ma r au heifsen, Diese begeben
sich an einen geheimen heiligen Platz, der
Lil benannt wird. Hier nehmen sie acht
Tage lang auf einem Steine heilige Hand
lungen vor, dann begeben sie sich an et
liche Platze und opfern dort einem Meeres
fisch, derNanSambl (Aal) genannt wird.

v

Und so pflegten sie dem Nan 5 am oI 7.U

opfern: man fangt eine SchiI?krote und
hegt sie, bis sie dem Nan Sarn o l ge
opfert wird. Sie bringen die Schildkrote
herbei, toten un~ kochen sie und geben
ein wenig Nan Sa m o l ab, der als ihr
Herr von de~ Schildkrote geniefsen mufs,
Wenn Nan Sarn ol davon gefressen hat,
dann zerteilen sie die Schildkroteu~d essen
sie; denn so verehren sie N an Sa m o l,
dafi sie nicht eher speisen bevor ihr Herr
,Nan 5am o1 gespeist hat; dann speisen

ie.
Nun kommt die Zeit, wo einige Fremde

sich in Pan ape aufhielten, denn viele
Schiffe kamen an. Aber die Ponapeleute
trauten den Fremden nicht, denn sie mein
ten, dafi die Fremden bosartig waren und
ie hielten die Fremden fur Menschen

ister; so war ihre Vorstellung. So blieb
~s.bis zumHervortreten eines Nanamariki,
der herrschte und Liik en Ka rrk heifst.

er nahrn die ZUgel straff und opferte dem
an Dschapue und hielt das Opferfest

es pun en t s a p ein.
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Aueh ersehien ein Pater auf Ponape,
der den katholischen Glauben dort aus
breiten wollte.

Doeh der Nanamariki wollte sieh nicht
darauf einlassen. Dieser Pater wohnte auf
einer Insel in Matolenim, namens Na.
Der Pater lebte auf N a bei einem GroG·
hauptling, der die Titel U a sat und L ii k
en Ki ti fuhrte.

Der Pater lehrte sie den Glauben an
Gott. Aber sie laehten daruberund sagten,
sie kennten einen grofsen Hauptling im
Himmel, Nan Oschapue und aufser ihm
gabe es keinen andern. Doch folgte man
nieht den Unterweisungen des Paters, wei!
man ihm niehtvertraute. Der Paterwohnte
lange Zeit bei ihnen. Sie waren 5t;s freund
lich zum Pater und sorgten flir ihn, bis er
erkrankte und starb. Dann begruben sie
seinen Kerper auf der Insel N a.

Als der Nanamariki Liik en Ka z tk
lebte, kiimmerte er sich nicht urn die Frern
den, bis ein Sehiffaus der Fremde erschien,
ein Walfangerschiff Dies Schiff ankerte
in der Einfahrtvon Ma tol en i m, die Pa n
tie i en 0 heiflt, Da trat ein widriger Wind
auf. Und das Schiff mufste lange dort blei
ben bis zum Eintritt der rak-Zeit, denn
das ist die Zeit, wo man mit gutem Winde
aus der Einfahrt herauskommen kann. AIs
nun die Zeit gUnstigen Windes kam fuhr
das Schiff und gelangte fast aufserhalb der
Einfahrt. Da setzte plotzlich ein Gegen
wmd ein, erfal3te das Schiff und warf es
auf das Riff in die Brandung, so dal3 das
Schiff zersehellte. Kapitan und Mannschaft
gingen in die Boote und fuhren nach einer
Insel bei N a, namens Nap ~1i: sie nahmen
aIle ihre Saehen mit sieh an den Ort, auch
die Segel. So blieb der Kapitan in Nap ~ Ii.

.(1ripalre (men, m€prlpuarrlo Ponp e't, ..
pue en prl kapuatatd lam'lam elt m(Jnt(J
ti.fO en ka/olrk. /lri nanamdrclu 1JI~ l.'l11t

prs on. Ari ja/re, mf kouJoli 1t'l't I('ike en
,Mal(jleltim, m€ alanki: Nli. Aripalre,
m€ kousoit Na ren montSllp'(mcn m§ mari

niki UcHat 0 Lttk en Kili. .flri palre
m€ A:'llt oalaki oit innl iii rn lam'lam en
kiJl. .(1ri tratl ap ktn kaurureki a kalitiki,
m§ irati ?Sia monlsap' lapalap' en nalan
Nan D zap tte a /frla embt P'll mia, Ari
en patye a oalak me tS{Jta pua2R§ r§r§, pue
irati Hrla prs oit. .(1ripalre mf kousoitef
r§ratl ansou uare'i. ..(1ri irati m§ krngalok
on palre ptl krn apali iratl Idit leferpain
liimitntar 0 mataidr, .(1ri iratl mf Jarc
petier kalijJe O1i nin lake en N a.

.(1rt nanamareki Luk en Kazrk mq,
mq7i.tr ap' /frla rnJenq;1tki men uallau lei
a p(jl lOp', m§ puarolo stlJi uaz', me sop' elt
salk' r{Js. .(1ri sop, mfpq;ulak naIl kaPe/atl
en 1!!al(jlenim, m§ alankt: Panliti
en U. .(1ri lau leI ansou'n ali S'uetlar. Art
lOP' {5 m§ kOUS01i uare'ilar a lau lel anfOtl
en rak, pue i anJou, m§ a,i k'ln mau O1i
purdue'i sait nan kapetalt. Ari a lelef
ansou en an mau, q;rt' sop' 0 mt samalar
ap' lef§r Irk'llt kapetau. .(1ri an suet nUl

prl puarr/r ap'lefer sop', 0 kian pon /ik
nan pitki laul, sop' 0 seratar. .(1ri kfptln
oian§r kan, me lake pol {5 kolali nan tJilP'
ni eo take en N a, m§ alanki: Napa Ii;
oirallp'tluarto aratl kijpue kan nan Ifap',
serak ape. Ari#plenm§kouson N apali.
Ari nanamareki .0 m§ kola ap' koliald
aratl kljpue kan; q;ri k?pten m§ k{Jpun on
irall en ler ale a kdpue kan. .(1ri nanama-



rek£ m§ makar 0 iSlkata sop' 0 0 kam§lar
k?Plhz 0 iali aean.

.;1ri kfpten m§ atanki: k?pte,z Pi!,
(Jr£ kfpten mf} melar 0 akot zan akan a
akot m§ lu§ti. .4ri sop' zzliepN, m§ pzl
koto ap' ma1tUenion MatiJlenim. .{1ri
nanamareki 0 i'-an akan m§ szp~la. .{1ri
nanamareki m§ tmialan U iJ n a, a ria
Nanaua, m§ IanalaIi Man t. {1ri men
Ub n a m§ kaSikieti nanamareki 0 uala
nZ1Z sop',. a kfpten m§ katardla pot 0

ale Nana1la ap' uato. {1ri iratl m§ kiait
siil ni kapz1Ut{Jra olaniita nan keu en sop'
ap' mela», {1ri men uat CkiJ m§ gatapuz
lata Luk en Kito pue en ilt kaular if

nanamareki. .Ari nanamdreki menatS m§
mau 0 pi' ikzan men uaz .;1ri Po np e'i me
r(JflJrlJteta 11i dnsou 0 lau lel§r iu s'!7tmau
laut m§lel Ponpe'i, mg atanki: kilitop',
me kamIla aramas toto, 0 nanamareki
L u ken Kit {J mf} Pll zali mataiar. !fri
eme« nanamdreki m§ tSapuzleta m§ atanki
Luk en Mui'icU. Ari t ansou me Ps«.
pe'i maratnlar, puc lJl emC11, m§ kOtOSOli
A merika, m§ atanki l'jjkta Kjulzk. ;1ri
i m§ kisalif}r sara1li muM en Po np e' t

kdrus.
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Nun kam der Nanamariki herbei und wollte

'. lhnen alle die Sachen abnehmen; doch der
Kapitan gab den Rat, ihm nicht aIle Sachen

iZUgeben. Dawurde der Nanamariki zornig,
er zUndete das Schiff an und totete den
Kapitan und etliche Leute. Der Kapitan
hie{) Kapitan Pi I; der Kapitan und einige
seiner Leute waren tot, andere waren Uh
rig geblieben. Nun kamen nochdreiSchiffe
,und bekampften Mat 0 len i m. Da flohen
der Nanamariki und seine Leute. Der
Nanamariki flUchtete nach U 6 n a und sein

'Bruder Nanaua nach Mant. Die Uo n a
Leute erschossen den Nanamariki und
brachten ihn zum Schiff; und der Kapitan
beauftragte etliche Nanaua zu fangen und

'herzubringen. Dann banden sie ihm ein
Seil urn den Hals und hingen ihn am Mast
des Schiffes auf, so dats er starb. Die
'Fremden setzten nun L u ken Kit 0 ein,
daf3 er herrsche und Nanamariki sei. Dieser

anamariki war gut und willfahrte den
Fremden. Doch Ponape blieb heidnisch

"bis zu der Zeit, wo eine sehr gefahrliche
Krankheit nachPonape kam, die kilit6p
(Blattern) genannt wurde, und viele Men
sehen totete ; der Nanamariki L uk en

.Kito starb auch daran. Es trat ein Nana
mariki an seine Stelle, der L u k en M u e i'
U hief3. Zu der Zeit wurde es in Ponape
hell, denn aus Amerika kam ein Mann,
namens Dr. Gulick. Er zerstorte alle
eiligen Statten auf Ponape.

Die Niedermetzelung der Mannschaft der wrackgewordenen -Falcon c wurde bereits
nachwenigen Tagen geahndet. Wie dies geschah, darUber gibt ein Bericht im -Nautical
Magazine 1847 c €>Aufschlufs. Er beweist mit welcher WillkUr die Kapitane und Mann
schaften mit wehrlosen Eingeborenen umgingen, wie gegenseitiges Mifsverstehen zu
blutigen Auseinandersetzungen fuhrte und den Eingeborenen von den Weifsen Begriffe
beibrachte, die ein Verstandnis nachmals so ungemein erschwerte. Zumal, wenn man
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weilk, daf dieselben Weifsen, die zu derartigen Schandtaten fahig waren, bei mehreren

Gelegenheiten von diesen Schiffen desertierten und Einflusse auf die Eingeborenen

gewannen, die deren Charakteranlagen verdarben. Bemerkenswert bleibt in dem Be

richte, dan die Ponapeleute bereits Feuerwaffen in Handen hatten und diese gut zu

hanclhaben wufsten.

Kampf der Englander und Matolenim-Leute im Jahre 1836.
-Einige Tage nach dern Verlust cler Falcon und dern Tocle ihres Kapitans, kamen

der Kutter Lambton und der Schuner Unity aus Oahu im Hafen von Matolenim
(Meta!!anine) an. Sie fanden die Falcon wrack auf dem Riffe, unci die Weifscn im

Bimdnis mit cinem bcfreundeten Stamm auf clem Kriegspfacle gegen clie Starnrne

und Anhanger des Na n a n a (Narawah). Der Avon-Schuner lag zu der Zeit unter

Hawaii-Flagge im Hafen von Kiti an der Leeseitc der Insel. Eine Botschaft wurde ab

gesandt, die ihn um Beistand ersuchen sollte; cloch weigerte sich cler Kapitan bis ihm

das gesamte Gut, clas aus clem Wrack geborgen war, zugesprochen wurde; der harten

Beclingung muflten sie z. T. sich unterwerfen. Mit den nun verfLigbaren Kraften wurde
eler Angriff unternommen, in clem, clas ist wohl selbstverstandlich, die Europaer den

Vorteil ihrer Kampfmittel hatten, ihrer Waffen, Munition usw., wahrend ihre Einge·

borenen-Verbiindeten wertvoIl fiir die Ortskenntnis waren als Spaher unci Nachrichten

bringer von Bewegungen usw.

Es ging das GerUcht, daf kurz vor diesem Angriff die Eingeborenen geplant

hatten, den Kutter und die Schuner abzuschneiclcn, doch fehlte es an stichhaltigen
Beweisen fiir solchen Verdacht. ZweifeIlos waren sie durch ihren Erfolg kuhn geworden;
bei cler PlUnderung des Schiffes, der Ermordung des Kapitans und seiner Leute lISW.

lind sie waren bis dahin ungestraft clavongekommen; es wurde berichtet, daf sie auf

die Boote gefeuert hatten, als sie zum Wasser unciHolz holen an Land fuhren. Daf Ge

wehre abgefeuert wurden, mag schon wahr sein, clcnn es scheint, daf..\ offcner Kriegszu

stancl seit cler Ermorclung von Kapitan Hingston unci seiner Mannschaft herrschte; und

es ist wohl klar, daf die Boote cler clrei Fahrzeuge, bewaffnet und mit ungefahr 40 Euro
paern bemannt, unci von runcl 400 verbUndeten Eingeborenen begleitet, einen ancleren
Zweck hatten als blots zum Wasser- und Holzholen an Land zu fahren; die Absicht

war ohne Zweifel die Ermordung der Mannschaft von cler Falcon zu rachen.

Teilangriffe und Gefechte fanden nun taglich in Matolenim und der Nachbarschaft

statt. AIle Krafte vom Kutter unci den beiden Schunern, ihre Kanonen, ihre Waffen

usw., die SchiftbrUchigen vom Falcon und die Weifsen der Insel bildeten eine Streit

macht unter den Kapitanen cler drei Schiffe, die sich aIle in dem gemeinsamen Ent

schlusse zusammengefunden hatten, clen Morel zu rachen.
Es ist zu beachten, daf..\ Nanana nur der elritte Hauptling des Stammes war, ob

wohl er daflir bekannt war, den WeiGen am feindseligsten gesonnen zu sein, und

"
~:



gewil3 ist er das Werkzeug und der Anstifter der Morde gewesen; was die Wut

gegen ihn noch stcigerte, waren die einwandfreien Berichte der Eingeborenen, dan

er der Veriiber der barbarischsten und grausamstcn Schandungen und Verstiimme

lungen der Leichen gewesen ist. Gegen ihn schien sich daher die gesamte Rache der

Europaer zu richten. U a s a i (Wargie) der zweite Hauptling des Starnmes hatte

ihnen Freundschaftsbeweise geliefert, doch das Oberhaupt Is 9 b au (7ohajJoUJ) war,

obschon er selbst an der Sache unbeteiligt gewesen war, trotzdem auf die » Proskrip

tionslistc c der Europaer gesetzt worden, ebenso wie aIle die, welche nur in der ge

ringsten Weise sich feindlich zeigten. Als dieser Entschluf bekannt wurde, brachte

man zur Siihne ) Kawa- herbei, wie es in ihren Kriegcn der Fall ist; das geschah

von verschiedenen Unterhauptlingen und anderen, in deren Interesse es lag, neutral

zu bleiben; doch wurde die Kawa nie angenonunen, damit erzielte man den Erfolg,

sic dauernd in Schrecken und Angst zu halten, und sie nachdrucklich davon abzu

halten, Partei gegen die Weifsen zu ergreifen. Mehrere Tage hindurch wurden die

feindlichen Stamrne bekampft und aus ihren Verstecken herausgejagt, ihre Hauser,

Kokospalmen, Brotfruchtbaume, Bananen- und Kawafelder, die fur sie den wertvollsten

Besitzbilden, in Brand gesetzt, vernichtet und verwiistet. Als dies Verfahren allgemein be

kannt wurde, wurde die Nachricht verbreitet, dafs, wenn Hauptlinge oder andere

sich mit den Mordern zusammentaten, oder sie bei ihren Stammen Zuflucht nehmen

lie13en, sie mit der gleichen Strenge behandelt werden wurden. Zusammen mit vielen

VorteiIen, welche die Europaer hatten, fuhrten diese MaGregeln bald zum ZieI. Furcht

und Schrecken iiberkam die Eingeborenen allgernein ; lind sie hatten den Erfolg, daf
Nanana und seine Anhanger schliefslich ganzlich allein standen. Mit Hilfe von Be

stechungen und anderen Lockmitteln bekarnen die Europaer alles in ihre Hand; vorn

N ana mar i ki (Nara-mara-yhee), dem Haupte des U <5 n a-OVanlah)-Stammes bei

Kiti, WO IS 0 b au sich verborgen hielt, lief die Nachricht ein, daG sie bei seiner

Ergreifung keine Schwierigkeiten machen woIlten. Daraufhin eilten zwei WeiGe mit

einigen Eingeborenen an den art und fanden ihn auf seinern Lager, es wurde soglcich

auf ihn geschossen, doch die Kugel verfehlte ihn und schlug durch den Arm seiner

Frau, er sprang sofort in die Hohe und floh nach dranfsen, wo die Schar mehrere

SchUsse auf ihn abfeuerte. Am folgenden Tage wurde der Mann, der Kapitan Hing

ston erschlug, von einem eingeborenen Knaben angezeigt, ergriffen, doch konnte er

entwischen. Kurz darauf sah der Knabe ihn wieder uncI rich tete sofort die Flinte,

welche er in der Hand trug, lim ihn zu erschiefsen, auf ihn ; er verfehltc ihn jedoch;

ri13 aber schnell einem Europaer, der nahe ihm stand, das Gewehr aus der Hand und

schon den Mann tot. Der Knabe befand sich auf einem Schiffe in Kiti und schien ein

tuchtiger und kluger Bursche ZlI sein.
Obschon die vorangegangenen Einzelheiten die Hauptereignisse bis ZlI dem Zeit

punkt cler Gefangennahme Nanana's abgekUrzt berichten, wird es notwendig, auf den

Tag zurtickzugehen, wo die) Larnbton- einlief und dern Kapitan der Schiffbruch der

J. GESCHICHTE. 105
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, Falcon c und die Morde mitgeteilt wurden. Als er das harte erklarte er, er wolle 50

fort den Tod von Kapitan Hingston rachen, und nach dem Zeugnis einer dritten
Person, eines anscheinend sehr braven Burschen, der mit der Falcon Schiffbruch er-

- litt und sogleich nach der Ankunft des Kutters darauf anmusterte, hatte der Kapitan
haufig geauf3ert; dafs 'er einen Hauptling fangen und als warnendes Beispiel haugen
musse>, und dasselbe ist aus der Angabe eines andern ersichtlich, der unter dem
Befehl und der Anweisung des Kapitans einen Hauptanteil in der ganzen Angelegen
heit hatte, daf er gesagt habe: )dafs Nanana an seiner Raanock baumeln salle,
wenn er ihn zu fassen kriegte s ,

Die verschiedenen Erzahlungen sprechen fiir sich, doch kann man sich unrnoglich
die Bemerkung ersparen, auf die Kuhnheit und den hochst anmafsenden Ton hinzu-

. weisen, dessen der Kapitan sich bediente. Er scheint den Oberbefehl gehabt zu haben,
die Angriffe geleitet und tiber die Verteilung der Krafte usw. verftigt zu haben, und
der unbedingte Gehorsam, der ihm anscheinend nicht nur von seiner eigenen Mann
schaft, sondern auch von allen andern Europaern geleistet wurde, beweist, daf er
Schrecken unter sie gebracht harte, wenn sie nur im geringsten seine Befehle vernach
lassigten, Wiederholten Fragen, warum Nanana denn nicht sofort am Lande erschossen
wtirde statt erst an Bord gebracht, urn dort in der vorgeschriebenen Weise gehangt zu
werden, wurde die Antwort , dafs es der ausdrtickliche Befehl des Kapitans war, ihn
lebend an Bord zu bringen, wenn er gefaGt ware, und daf daher niemand ihn zu er
schiefsen wagte. c DieserBefehl wurde den Weifsen allgemein bekannt gemacht; aufser
dem wurde die strikte Anweisung vom Kapitan gegeben )ihm zu versprechen, daf ihm
kein Leid zugeftigt werden sollte, dafs er nur nach einer anderen Insel gebracht werden
wtirde, wohin seine Familie ihn begleiten durfte «.

Ein oder zwei Tage nach Is o b au's T ode fand man den von seinen Leuten ver
lassenen, hilflosen Nan a ii a allein neben einem Brotfruchtbaum stehend in voller
Verzweiflung. Er versuchte nicht zu fliehen, sondern sagte zu dem Hascher : -Ich
weiis was ihr wollt, erschiefst mieh, ich bin verlassen und werde tiberall herumgehetzt- ,
der Mann antwortete ihm, ' daG er ihn nieht erschiefsen dtirfe, - dafl man ihm kein
Leid antun wurde s usw., kurz, er verfuhr nach dem ausgegebenen Befehl. Er ver
anlafste ihn, sich an Bord des Kutters zu begeben; doeh hatte er sichtliche Angst, bei
dem Gedanken an Bord der , Avon c gebracht zu werden, denn er sagte , er wisse was
er von dem Kapitan dieses Schiffes zu erwarten habe«. Urn sieben Uhr abends
braehte man ihn also an Bord des Kutters; eine , Untersuchung> wurde abgehalten,
und das Todesurteil von den drei Kapitanen der Fahrzeuge unterzeiehnet.

Von dem vorhergegangenem Abend wird eine etwas seltsame, doch wirklich wahre
kleine Geschichte erzahlt, von einer Unterredung an Bord welchen Schiffes er gehangt
werden sollte. Eins schied von vornherein aus, seitdem wegen personlicher Feind
schaften der Kapitan es nicht wagte, sich den meisten der anderen beiden Mann
schaften zu nahern. Die Frage schwebte daher zwischen den beiden anderen Kapi-

t

.'



I. GESCHICHTE. 107

tanen, auf welchem Fahrzeug er gehangt werden sollte. Beide Schiffe flihrten an den
einzelnen Tagen abwechselnd am Maste einen breiten Wimpel; an dem Tage war
der Kapitan des betreffenden Fahrzeuges der Oberbefehlshaber; und jeden Abend
wurde, der Wimpel vom einen Schiff zum anderen gebracht. An dem Tage der Ge
fangennahme von Nan a it a fiihrte der Kutter den )Wimpel s ; demgemafs mufste
das andere Schiff ihn am nachsten Tage setzen. Als aber nun die Frage geregelt
wurde, da8 die Hinrichtung an Bord des Kutters stattfinden sollte, sagte der Kapitan:
JWenn ich ihn hange, will ich auch den Wimpel flihren s . Sein Kollege vom anderen
Fahrzeug stimmte bereitwillig ZU, und so flihrte der Kutter den )Wimpel« wahrend
der Hinrichtung.

Zur Erlauterung des herrischen und selbstbewufsten Auftretens des Kapitans, der
sich Macht und Vorrang angeeignet hatte, dienen noch andere charakteristische kleine
Geschichten, die von einer Reihe Beteiligter .mitgeteilt wurden; er traf alle Anord-.
nungen, als ob es sich urn eine regelrechte Hinrichtung handelte und machte jede
Formalitat dieses traurigen Schauspiels nacho Als N ana ita die Augen verbunden
wurden, fragte man ihn von achtern aus auf Befehl des Kapitans durch den Dolmet
scher: Job er noch etwas zu sagen habe? und lob er seiner Familie noch etwas mit
zuteilen habe r- Darauf lautete die Antwort: )dan er durch die Hand von Nan eken
(Narrakin) sterben mcchte s , einen andern Hauptling, der unbeheIligt blieb - un
mittelbar danach wurde eine Kanone abgefeuert und er in dem Rauch ernporgezogen.

Fast alle Weif3en von der Inselwaren bei der Hinrichtung anwesend, und urn den
Eindruck des Schauspiels zu verstarken, zogen zwanzig mit ihren Handfeuerwaffen
an Bord des Kutters auf; sie soUten eine Salve abgeben, wenn der Signalschufs ge
geben wurde.

Darunter befanden sich auch einige von der Mannschaft der Falcon; nachdem aIle
geladen hatten, richteten zwei oder drei ihre Waffe auf Nan a ita; ihnen gelUstete,

. wie sie sagten, den Tod ihres Kapitans zu rachen. Der Kapitan befand sich in diesem
Augenblick auf dem Achterdeck und leitete, die Pistole im Gurtel, die Maflnahmen.
Ais er die MUndungen auf den Verurteilten gerichtet sah, rief er plotzlich laut aus:
JFeuert die Salve nach Befehl; wer es wagt seine Waffe in anderer Richtung abzu
schiefsen, bekommt von mir eine Kugel in den Kopfs . Und im selben Augenblick 109

er seine Pistole aus dem GUrtel. Die" Waffen senkten sich sogleich, und die Salve
wurde wie befohlen abgegeben.

Was auch die Ubergriffe von N an a it a oder seine Strafen gewesen sind, kurz
"vor seiner Hinrichtung fanden ungehorige und barbarische Handlungen statt, die ein
scharfes Licht auf den grausamen und mitIeidslosen Leichtsinn von Seeleuten werfen,
derenLeidenschaften entfesseIt sind und nicht durch Zucht und Erziehung beherrscht
werden. Am Morgen vor der Stunde der Hinrichtung, wo man wenigstens etwas
Scheu von ihnen erwartet harte, vergnUgten sich einige Seeleute damit, sich das Tau
um den Hals zu legen und mit lacherlichen Gesten den UnglUcklichen zu verulken,
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der vor ihnen an Deck lag und vor Schrecken und Verzweiflung zitterte. Ais die
beiden Henker das Schiff betraten erscholl ein lautes Gelachter tiber das ganze Schiff
wobei zugleich mit dem Anblick der Henker der Ungltickliche in Ohnmacht fiel. Es
waren zwei afrikanische Neger, die auf eins der Fahrzeuge gehorten, von denen ich
einen noch gesehen habe, welcher sich heute auf Ascension befindet. Sie trugen
lange rote Gewander mit bauchigen Armeln, die aus groben roten Seemannshemden
gemacht und vorne geschlossen waren. Sie hatten grofse, mit Manilagarn aufgeputzte
Hanfperticken aufgesetzt, die vier bis fiinf Zoll lang waren, sich ganz und gar mit
Mehl eingepudert, und die Gesichter samt Fufsen und Beinen mit breiten roten
Streifen bemalt. Ihr teufelsahnliches Aussehen machte auf Nan a t1 a solchen Ein
druck, dafs er unter dem Gelachter der Mannschaft in Ohnmacht fie!'

Die Religion der Eingeborenen von Ascension, wenn sie so genannt werden kann,
scheint in einem allgemeinen Glauben und Furcht vor ubernaturlichen Geistern zu
bestehen, und Nan a t1 a bedeutete seinem Wachter und Dolmetscher, daf er die
beiden fur die Geister der Ermordeten hielte, welche die Weifsen vor ihm erscheinen
lassen konnten.

Die Ereignisse, die gelegentlich der Hinrichtung stattfanden, sind mit solchen Ein
zelheiten erzahlt worden, daf3 nichts mehr hinzugeftigt werden braucht.

Der Hauptling Nan a t1 a wurde im Hafen von Matolenim in Ascension an Bord
eines Kutters im Jahre 1836 gehangt unter der besonderen und personlichen Auf
sicht seines Kapitans. Der Korper wurde abgeschnitten und von den Eingeborenen
zum Begrabnis an Land gebracht. «

Dieses Beispiel beleuchtet schlaglichtartig das Treiben auf der Insel. Es weicht in
nichts ab von dem, was in jenen Tagen auf vielen Sudseeinseln gang und gabe war.
Der Eingeborene war Freiwild. Ponape mufs von besonders vertierten Weifsen heim
gesucht sein. Als diese 1836 erfuhren, daf3 auf Ngatik grofse Vorrate von Schild
patt aufgespeichert waren, begaben sich mehrere dorthin und toteten aIle Manner
bis auf zwei. Schildpatt fanden sie nur wenig.

Ober europaische Einsiedler auf den mikronesischen Jnseln der Siidsee.<D

Auf Ascension sind sie in allen Teilen rings urn die Kuste zerstreut, und wohnen
bei grof3eren oder kleineren Hauptlingen, unter unmittelbarem Schutze derselben,
und man betrachtet sie als zu dem Stamme selbst gehorig. Die unter diesen Haupt
lingen stehenden Leute werden sozusagen ihre arbeitenden Diener oder Sklaven; sie
rudern sie in ihren Nachen, fischen Schildkroten fur sie, sammeln Muscheln usw. kurz,
sie tun alles was von ihnen gefordert wird. - Es sind diese Matrosen die Vermittler
beim Einlaufen europaischer Fahrzeuge, die Axte, Gewehre, Pulver, Tabak, Eisen
bringen. -

(j) Das Ausland. XXXXIII. jahrgang 1870. Nr. 27. 2. Juli 1870 S. 641, Aus dem Nautical Magazine.

I
f



1. GESCHICHTE. 109

Haben sich die Hauptlinge einmal verpflichtet Europaer zu schutzen, so legen sie
insgemein groL3e Treue in Betrachtung der eingegangenen Verpflichtungen an den
Tag; kommt indes das Gegenteil vor, so darf man annehmen, daL3 die Schuld an den
WeiBen liegt, entweder, weil sie sich mit den Eingeborenen nicht vertragen konnen,
oder wei! sie ihre Versprechungen und Verpflichtungen nicht erfullen .... Das Yolk
ist ungemein empfindlich flir jede Gewalttat, die an einem Mitglied seines Stammes
von dem eines andem verubt wird - ein Umstand der oft zu sofortigem Kriege
fuhrt, und sie suchen in solchem Fall auf's eifrigste jede verdachtige Bewegung bei
einem andem Stamme zu erkunden oder zu entdecken.

Der Bruder und einige flUchtige Anhanger N ara waks (NiJs en htak), sowie viele
andere, die noch eine heimliche Feindschaft gegen die Weifsen hegen, vereinigen
sich zu einem besonderen Stamm auf einer Insel mit Namen Tarbac (TejJfk), die ganz
nahe auf der Hohe der Nordostseite von As ce n s ion liegt. Hier wohnen sie aIle
und vermischen sich selten mit andern auf dem Hauptlande; sie wollen, wie sie sagen,
den WeiL3en, oder jedem der einheimischen Stamrne, welcher Verbiindeter derselben
ist,Trotz bieten, haben bis jetzt aber noch keinen Angriff gewagt. Wurden sie einen ver
suchen, so kann man mit ziemlicher Zuverlassigkeit darauf rechnen, daL3 die fiinf
groflen Stamme auf As c ens ion, oder wenigstens vier derselben, auf Seiten der
Europaer stiinden.... Auch drei flUchtige nordamerikanische Schwarze haben ihren
Wohnsitz auf T e p ~ k genommen und schwuren allen Weifsen Rache. Mar tin, welcher
auf der -Larne« als Lotse diente, ein ganz ruhiger Mann, der Te p ek gegenUber
lebte, flirchtete eine Zeitlang, diese Leute mochten ihm nach dem Leben trachten,
und versicherte mir oftmals, sein Hauptling lasse ihn nie von der Seite, allnachtlich
schliefen mehr als hundert mit Speeren und Gewehren bewaffnete Leute urn ihn herum,
und keiner, der sich zu nahern versuchte, wUrde dem Tode entgehen.

Es befinden sich jetzt mehr als vierzig Weifle auf Ascension, sechs auf N u tt i e
(N~t). . So leben z. B. Matrosen auf Asce ns ion, welche zur Mannschaftder -Falcon c,

der daselbst Schiffbruch Iitt, zu der des JCorsair c und zu zwei anderen Fahrzeugen
gehorten, wovon eins auf den Gilbert-Inseln, in der Hall "s-Gruppe, das andere
an Ocean-Island, einer blofsen Sandbank in 28° nrdl. Br. und ein wenig westlich
von 180° L., Schiffbruch litt.

Der erste Missionar auf Ponape. - Politische Auseinandersetzungen auf den
Hawaii-Inseln fuhrten den ersten Missionar nach Ponape. Er kam mehr gezwungen
denn freiwillig. 1827 waren die katholischen Priester, der Franzose BACHELOT und
der Englander SHORT auf einem franzosischen Handelsfahrzeug nach Hawaii gelang~

Die Einreise wurde ihnen verweigert; doch segelte der Kapitan ohne weiteres seiner
Wege; so bekamen die beiden dieErlaubnis, vorlaufig im Lande zu bleiben. Sienahmen
ihr Missionswerk auf. JViele def Eingebofenen c schreibt SKOGMAN, JnatUrlich des

<VSkogman: Erdumseglung der konigl, schwedischen Fregatte -Eugeniee, Berlin 1856 Bd. 18.288, 290u.2C)6.
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eigentlichen Inhaltes der reinen Glaubenslehren des Christenturns unkundig, betrachteten
die katholische Religion, wohl verflihrt durch die aufserliche Verehrung der Heiligen
bilder, und die Ahnlichkeit des Fastens mit den ehemaligen Tabuerklarungen, als
eine neue Abgotterei, und der hawaiische Konig K a a h t1 man t1 wollte sogar auf die
Bekenner derselben die gegen die letzterwahnte gestifteten Gesetze angewendet
wissen. eDen beiden Missionaren wurde ihre Arbeit tiber die Matsen erschwert, nicht
zuletzt durch die amerikanischen Missionare, denen in ihrem Puritanismus das katho
lische Christentum verwerflicher erschien als das sogenannte Heidentum. Gleichzeitig
hat man den Eindruck, als wenn die politisch unzufriedenen Hawaiier, die es in ihrem
Unabhangigkeitsgeflihl immer mehr schmerzte, dan ihr Konigshaus unter den ein
seitigen Einflufs der amerikanischen protestantischen Missionare geriet, sich der
katholischen Lehre anschlossen. Kurz im Jahre 1832 wurden die beiden Missionare des
Landes verwiesen; ein hawaiisches Fahrzeug t San Pedro c brachte sie nach Kalifornien.
Ihre Anhanger auf Hawaii wurden mit den hartesten Mafsregeln verfolgt.

Im Jahre 1837 kehrten die beiden Missionare wieder nach Hawaii zurtick. Sie sttitzten
sich dabei auf ein Abkommen, das ein franzosisches und englisches Kriegsschiff mit
der hawaiischen Regierung vereinbart hatten und besagte, daL3 ihre Landsleute sich
ohne besondere Erlaubnis und ohne ihnen Hindernisse in den Weg zu legen auf den
Inseln aufhalten durften. Das gleiche Schauspiel, in dessen Gefolge BACHELOT
und SHORT 1832 die Insel hatten verlassen mtissen, das viele Jahre sparer auch auf
Ponape zu den verhangnisvollen Zwischenfallen fuhrte, wiederholte sich wieder. Es
gab Unruhen im Lande, die in erster Linie wieder durch die Hetzereien der ameri
kanischen Mission bedingt wurden ; franzosische und englische Kriegsschiffe erschienen.
Es kam zu schweren Zusammenstofsen, die damit endeten, dafs die beiden Missionare
schliefslich sich bereit erklarten, urn des Friedens unter den Eingeborenen willen
Hawaii verlassen zu wollen. Das geschah im Jahre 1838. Beide fuhren nach Ponape
abo Doch gelangte nur BACHELOT dorthin, der auf der Insel Nairn Staate Matolenim
sein Werk aufnahm. Wie die Texte 23 (S. 102) und 64 zeigen, waren ihm keine Erfolge
beschieden. Aber noch im Jahre 1910 war das Andenken an den ersten Missionar nicht
erloschen. Sogar eingefleischte Protestanten wufsten sich aus den Erzahlungen ihrer
Eltern und Grofseltern pietatsvoll dieses freundlichen liebenswtirdigen Mannes zu er
innern, der ihnen nur Gutes erwiesen und ihr Bestes gewollt hatte. Sein Hausplatz,
der von ihm angelegte Sod wurde auf N a noch gezeigt. Sein Grab war verschollen.

Geschichte Ponapes.
Ein Pater begab sich von Fr ankrei ch

fort. In einem Schiffe kam er nach P 0 nap e;
er stieg in Matolenim an Land und
wohnte auf einer Insel, namens N a, damit
er Religionsunterricht erteilte. Und aIle

Ko~ozpen Ponpe'£. (64)

Tit en p a tre men, me kotosan nan uaz
men Frens. ..;11"'£ ap' ian sop' <p(jt koto
Ponpe'£; ap' mont£ On n'tn lSap' en Ma
t(jlenim ap' klJusonn'tn(tiike eu, mgatank£
N a, p1/,e a mtn uia a batak saraui kan.
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Ponapeleute hatten den Pater gem, weil
er ihnen allezeit Sa-hen sehenkte, und sie
gingen zu ihm und freuten sieh tiber ihn,
doch moehten sie ihm nieht zuhoren, aueh
nicht der Predigt folgen, denn sie kannten
Gott nicht und glaubten nieht an Gott,
weil sie zu ihren gemeinen Geistem be
teten, denn an die glaubten sie wirklieh
und verehrten sie aueh, denn sie waren
flir sie allein die wirkliehen und allmach
tigen Geister.

Das ist der Grund gewesen, warum sie
dem Pater und den Messedienem nieht
folgten; weil sie nur ihre gemeinen Geister
verehrten; der Pater ersehien vor den
Protestanten auf Ponape, die noeh nieht
auf Ponape angelangt waren. Und der
Pater wohnte auf der Insel lange Zeit.
Dann wurde er 'krank und sehr sehwaeh,
starb und wurde dann auf der Insel N a
begraben. Lange Zeit hindureh gab es
keine katholisehen Missionare aufPonape,
nur einige protestanisehe Missionare, die
aus Amerika gekommen waren,ersehie-.
nen auf Ponape.

Die liefsen sieh auf Ponape nieder und
blieben dort aueh. Sie nahmen ihr Be
kehrungswerk auf. Und die Ponapeleute
folgten ihnen, etliche wurden protestan
tische Christen und blieben es bis heute.
Die Ponapeleute streiften ihre sehleehten
Gewohnheiten ab, sie toteten nieht mehr
viele Menschen,und sagten ihren gemeinen
Geistern ab, denn sie hatten herausgefun
den, dan Gott der einzig wahre und all
machtige Geist ist. Nun verehrten aueh
aile Ponapeleute Gott. Sie nannten ihn
dengrotsenGeist, weilsie gemerkt hatten,
daB Gott wahrer als aIle ihre Geister war,
%U denen sie fruher gebetet hatten. 50

..(11'£ mln Panpe't" kan, m~ jJ11 k¥n jj(jke
on piitre, pu§ki eP11 k1n kian irau ka
pue nt" ansIJu, me irau k1n puarauean re,
irau ap k1n perlnkzla, a irau all tS{Jta
k1n mln ri:Jn, 0 p11 tS{Jta k1n uaunlki a
batak saraui kan, pUfkit"rau kln S§Sf Ki:J t,
s P11 !.f{Jta k1n kamfllle Kl!t, pue iratI
kln kapakap on arau ani mual kan, pue
i me t"ratl k1n kamfllle, 0P11 uq,1fneki, pue
tlna i !.fa, me ant" mflll 0 manaman.

. Ari i me kar§ta, me innl !.f{Jta k1npi'i
kion en patr e aputak saraut" kan, pUfkz
arau kln puni ani multi kan,. patre me
puaraton Ponpe'i moti perotestent kan,
irau kaZket.sa puar Ponpe'i. .(1ripatre
ap' p11 kIJuson nln take lau III dnsbu 1'e'i
re'i. Aritsoumauap' tapzlar lau lautelar,
ap' flpelar 0 p11sanpeti nln take en N a.
Ari anfbu re'ire'i iiP' solar mlSonari Ka
tollk mia ni P onp e'i lau leI akotm1sonari
en perotestent, mf kotosan n1n !.fap' en
A merika puaroton.Ponpe'i.

4ri inn'l ap'monti ni Ponpe'i, P11 kou
sonpa. {Jri irau ap'uidta araubatak. £1ri
men Ponpe'i kan ap Plipi'ikiait iratI 0

Pli uiala akOi· saulan en perotestent lau
lei mets. 4ri mln Ponp e'i ap' Pli kaSflar
araU tatq,1fk suet kan, 0 p11solar non ka
mfla aramaf t{Jt{J, 0Pll kaffla aratl ani
mual kan, PUfki irau tiaratar, me ie'i
tsa ani m§lll 0 manaman K(Jt me !.ff
men. .(1rt" irau karuf men Panpe' i aj'
P11 PUilZ~r K(Jt. {1ri t"raU p1l kiait ala
ant" lapalap, pu§kt" iraZ!t£aralar, me K(Jt
ant" mflll san araZ! ant", m§ irau kln kapa
kap on mas akan. !In· men Panpii iiP'
pll maratn 'far, solar talrj7i{.r nan araZ!
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wurden die Ponapeleute erleuchtet, sie
verharrten nicht mehr inihrem Heidentum,
und so blieb es, bis die katholischen Missi
onare, auch einige Patres auf Ponape er
schienen. AIle Ponapeleute gingen hin,
urn sie sich anzusehen. Da sagten sie:
~ Das ist dieselbe Art Missionare, die schon
frtiher in Ponape war, deren Predigten
wir nicht folgen wollten.s Und etliche
Ponapeleute anderten sich und wurden
katholische Christen und blieben es bis
heute; doch ist es jetzt bei einigen Ponape
leuten der Fall, die heute protestanische
Christen sind, dan sie sagen, dan Gott
und Jesus die Gebete der Menschen wohl
gefallig sind, aber nicht Maria; denn sie
hat kein Recht dazu, denn Maria kann die
Menschen nichtvor dernZornGottes retten,
sondern nur der Heiland Jesus; er kann
die Menschen vordem Zorn Gottes retten.

Und darum beten die protestantischen
Missionare zu Jesus, weil er der rechte
Heiland bei Gott im Himmel ist; und Ma
ria ist nicht imstande die Menschen zu
erlosen ; doch gibt es heutigentags noch
Ponapeleute, welche den Geschichten glau
ben, die die protestanischen Missionare
immer erzahlen. Sie folgen ihnen auch und
glauben es, und traten zum protestani
schen Glauben tiber, und es ist ihnennicht
moglich wieder davon abzulassen; etliche
Ponapeleute, die die Predigten des.Paters
horten glaubten ihnen auch. Sie anderten
sich und wurden zu katholischen Christen,
weil sie das Wort des Paters vernommen
hatten und ihm folgten.

Und da sie die Art der Predigten des
Paters glaubten, vernahmen sie auch, dan
Maria die Menschen von dem Zorn Gottes
erlosen kann. Da sagten sie, dan Jesus

r(Jtor(Jt, kokoto lau leI akol mzSionari ka
tolzk <kcht, patre ape lau pzl puarotpn
Ponpe'i. {iri aramas kan men Ponpe'i
ap' fti pureon kilan. .(1ri ira71 ap' inta
nan iei SOli en ml1ionari, me puaroton
Ponpe'i mas, kitail ap' I!pta pe'ikioli
aratl batak sarauikihz. {iriako7men Pon
pe'i m§ pzl uek'/a ap' uiala saulan en
katolzk kokoto lau jzl let ran uel!,. pue
iets tii en akoz men Ponpe'i, mg saulan
enperotestent ni alZSOU ue!s, irail kzn inta,
mg K(JI 0 pzl Szsus m§ mauon aramas en
kapakap on, a ijermen Mer i, pue tena
a I!p/a klf-non, pue Meri I!pta kak toreia
aransas smi ni aniali en K pt, pue iet ta
sau(ntor SiSus,. me pan kak tor§san ara
mas ni anian en Kp t. /1ri iift ta me miso
nari en perotestent kalt kzn kapakap oli
ki SiS us, pue iet /a m§ sau(ntor m§lel
ren K(Jt nalan, a Meri me I!pta kak /0

1'gla aramas , pue ansou uets tii en men
Ponpe'i akol me kzn kam§lele kOROl, me
miSioltari en perotes/ent kan kzn inta.
Ari irail ap' kzn pe'ikion 0 pzl kam§lele,
ira7t ap' kzn sanasan oli nzn lamalam en
perotes/ent, ap' kin tataur etse, I!pta kak
kas§la,. a akoz men Ponpe'i me ronatar
enpatre kan a1'azl batak ap'pzlkamglele.
.(1ri irail ap uekila, ztZala saulan en kato
hk, pu§ki arail ronatar 0 pe' ikion masen
en patn kan.

A,ri irail ap' pzl kam§lelelar ra e1Zpatre
arail batak saraui kan, 0 pzl ronatar, me
Meripalt kak tor§la aramai san ni ani..
an en Kp t. {iri irail ap' inta, pue nan

1
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in vergangenen Zeiten diesen, den katholi- 'I.e £lamalam en katohk, meSisal kalt'k£ton
schen Glauben aufdie WeI t gebracht habe. n1n tsampar ni anslJu mal o. {11'£ anllJu
Heutigen Tages glauben dies viele Men- uetl, me /(Jt(J animal, me p11 llm§/a, i1'au
schenundwerdenzukatholischenChristen, en utti!a saulan en ka/ohk, puc i me m[~

denn dieser Glaube ist wahrer als der III san lamalam en pe1'otes/ent; m[ t(J/(J
protestantische; und viele protestantische a1'amas m[ saulan en pe1'otes/enta]l' p1!
Christen bekehren sich und werden ka- ulk£lar u£ata akoz saulan en katolrk.
tholische Christen. (R. Kehoe, Rot-en K£tt)

Die eigentliche Missionierung Ponapes begann 14 Jahre sparer im Jahre 1852.

Besuche englischer und franzostscher Kriegsschiffe,
Fortschritte in der Erkundung der Inset.

WaIfanger liefen seit I 835 regelmam~ in den Wintermonaten an, Ihre Z~I nahm
von Jahr zu Jahr zu. Viele der buntscheckigen Besatzungen, Weifle und Farbige,
desertierten, die Eingeborenen sittlich, moralisch, in ihrem Charakter verderbend
und die ursprtingliche Rasse so zersetzend, dan nach wenigen Jahrzehnten, zumal
nach der Dezimierung der Bevolkerung durch Pocken und Masem, reinbltitige Ein
geborene nur in ganz geringer Zahl vorhanden waren, die Bastards tiberwogen. Wirt
schaftliche und politische Interessen, dann auch das schandvolle Benehmen des Kapi
tan HINGSTON in der Falcon-Affaire veranlafsten zur Wahrung einer ordentlichen Recht
sprechung, eine Reihe englischer lind franzosischer Kriegsschiffe zum Besuch von
Ponape. 1838 wurde es von JH. M. S. Ymogene«, KapitanBRUCE, 1839 von »H. M. S.
Lame~ Kapitan BLAKE, 1840 von der franzosischen Korvette JLa Danarde«, Kom
mandant M. DE ROSAMEL, 1845 von »H. M. S. Hazard s , Kapitan EGERTON und 1851
von der franzosischen Korvette -Capricieuse- angelaufen. Die Berichte dieser Kriegs
schiffskommandanten sind kurz gehal ten, nur die ersten drei machen Angaben,
die aufler nautischen Anweisungen auch Bemerkungen tiber die damaligen Verhalt
nisse unter den Eingeborenen enthalten. BRUCE4> gibt die Position von Ponape mit
6' 50' N und 163° 25' E an und schreibt dazu, dafs -die Insel von freundlichen und
liebenswtirdigen Menschen bewohnt; leider ist ihnen nicht zu trauen, da entlaufene
Striiflinge aus Neu Sud Wales sich unter ihnen niedergelassen haben und sie zu
Raubereien anstiften c. Der Bericht von BLAKE(i) ist recht diirftig. Die JLame« wurde
von einemSchiffbriichigen der -Falcon c gelotst und untersuchte den Hafen von R 0 i
en Kit i. Gelegentlich dieses Besuches nahm sie aus dem alten Konigssitz T s~ p u e

~Die -Lame- soUte die Angelegenheit der »Fortune- untersuchen. Sie war 1836 nach Kiti gekommen; es
altstanden Mi6heUigkeiten zwischen den Eingeborenen und der Schiffsbesatzung; auf beiden Seiten gab
es Tote. Kapitan HARD teiIte den Sachverhalt in Hongkong mit. Daraufhin erschien die -Larne-. Bei dieser

(iGeIegenheit nahm sie die Bronzekanone mit, die spanische Inschriften getragen haben 5011.

Nautical Magazine 1838 S, SI4.
(JNautical Magazine 1845 S, 561.
a a..bruch: Po~.pe.



t a k at die Kanone fort (vgl. S. 5), die nach den Traditionen der Eingeborenen ge
legentlich eines der ersten Besuche von WeiBen auf Ponape dort g-eblieben war. Die
Kanone ist verschollen. Etwas Naheres erfahrt man daruber in dem Berichte von
DE ROSAMEL. BLAKE erganzt seine Mitteilungen durch Angaben tiber Ant und Pakin,
von ihm H a r n d bezw. Pan k e en geschrieben. Ant gehort den Hauptlingen von
Kit i, viel Schildpatt und Trepang wurde hier gewonnen; P a kin halt er fur dieselbe
Gruppe, die auf NORIE'S Ubersichtskarte als St. Augustine verzeichnet steht; die
Ponapeleute segelten in 6sttindiger Fahrt nach dort, urn sich Schildpatt zu holen
und Mattensegel fur ihre Kanus herzustellen. DE ROSAMEL hat das Verdienst, eine
genauere Aufnahme der Insel durchgefuhrt zu haben. Seine Karte liegt noch heute
den Seekarten zu Grunde; die Lutke'sche mehr gegifste Kartenaufnahme gibt nur
eine unzulangliche Darstellung der wirklichen Verhaltnisse, F olgt man den Angaben
des spanischen Militararztes A. CABEZA PEREIRO in seinem Buche La Isla de Ponape,
so rnochte man annehmen, dafs ein ausflihrliches Werk von DE ROSAMEL und zumal
seines Offiziers GARNAULT vorhanden ist, der die Uberlieferungen der Eingeborenen
aufzeichnete''; Erkundigungen waren ergebnislos : das befragte Marinearchiv in Paris,
in dem sich anscheinend noch mehr Material des »Danarde c -Besuchs befindet, ge
stattete eine Abschrift des Rosamel'schen Berichtes und eine Pause seiner Original
karte zu entnehmen. Beide werden an dieser Stelle mitgeteilt.
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Bericht des M. de Rosamel~

Briefaus Manila, vom 9. November 1840.6>

Am 12. August verliefs ich Hawaii. Ich hatte von einer Insel erzahlen horen, die
die Englander A see n s ion nennen und welche in unserm Segelhandbuch von 1834
als Po u nip e t [Ponape) verzeichnet steht; so entschlofs ich mich sie zu erkunden;
meine Reise erfuhr dadurch einen Aufschub von 15-20 Tagen; ich vermied es auf
diese Weise, mich urn die Zeit der Aquinoktien im chinesischen Meer zu befinden.
Ich habe gut daran getan, denn ich ware sonst in einen flirchterlichen Taifun geraten,
der am 26. September tobte und eine Reihe Unfalle auf der Rheede von Manila ver
ursachte.

Ich setzte meinen Kurs so ab, dan ich die Marshall- Inseln im Norden passierte;
ich sah die Inseln Big a r s (BikarJ-

Am 5. September erblickte ich abends hohes Land, das sich als das Ascension
der Englander erwies. Ich war davon noch etwa 60 Meilen entfernt. Am andern Morg-en
gestattete es die Windstille nicht, mich weiter zu nahern ; am Abend jedoch kam

GA. CABEZA PEREIRO: La Isla de Ponape, S. 20,

<iCommunication des rapports adresses au ministere de la Marine par M. de ROSAMEL, commandant de la corvette
»La Danaide«, qui a visite en 1840 l'archipel des Carolines.

(iMarine: BBc [602, 604, 610,615]
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ein Kanu langsseits, das einen amerikanisehen Matrosen an Bord braehte. Dieser
Mann war seit lang-em auf der Insel und erbot sieh, die )Danaide c in den Hafen von
Metalali ne (Matolenz"m) zu lotsen; Ausktinfte in Honolulu hatten nur diesen Hafen
aIs sieher und als besten empfohlen. Ich hielt Kurs auf SO. Am 7. September ankerte
ich in der Mittagsstunde in dem Hafen, dessen Seiten von Korallenriffen umzogen
sind.

Ieh stellte sogleieh dem Schiffsfahnrich VISQUET aIle notwendigen Mittel zur Ver
fligung, urn die hydrographische Aufnahme der Insel und der Haupthafen in Angrift
zu nehmen; er entledigte sieh in 10 Tagen dieser Aufgabe mit einem Geschiek, das
allergrofstes Lob verdient. . . . . .

Wahrend der hydrographischen Aufnahme sammelte ich aIle moglichen Notizen
und Ausktinfte tiber dies Land, das nahezu unbekannt ist, jedoeh seit dem Jahre 1828
von englischen und amerikanisehen Walfangern besucht wird, die sich wohl htiteten das
Vorhandensein dieses neuen Edens zu verraten, wo man fur einige Pfeifen und etwas
TabakLebensmittel und Erfrischungen erhalten kann. Bei meinen Erkundungen half mir
ein Kreole von den Seychellen; er ist Franzose, und befindet sich seit Jahren auf der
Insel; er vermochte mir aIle Unterlagen zu beschaffen, die ich benotigte. Da meine
Schreiben, Herr Minister, zu umfangreich werden wtirden, wenn ich Ihnen meine
sarntlichen Notizen'l' sende, beschranke ich mich hier aufdie wichtigsten Feststellungen.

Die Insel As eens ion, deren eigentlicher Eingeborenenname Bon neb e y lautet,
ist diegrol3teKarolineninsel. Ein besonders ungltickliches Geschiek hat bis zum Jahre
1828 samtliche Entdeckungsreisende an ihr vorubergefuhrt ; damals endeekte sie der
russische Kapitan LOTKE; er hat sie besucht; aber was er sagt ist falsch. DUPERREY
ist auf seiner Reise mit der -La Co qu il le« am 19. Juni 1824 15 Meilen von der
Nordostktiste entfernt daran vortibergefahren; hatte er sie damals bereitsaufgefunden,
ware er vieIleieht auf Spuren von LAPEROUSE,@ gestofsen, der aller WahrscheinIiehkeit
nach diese Insel besucht hat. Tatsachlich erzahlten auch einige Eingeborene, dal3 sie
vor sehr langer Zeit zwei grofse Schiffe gesehen hatten, von denen eins urn die Insel
herurnfuhr, urn sie anseheinend aufzunehmen, wahrend das andere es an der Stidseite
der Insel erwartete; sie ankerten nicht ; nach einer Aussage besuchten sie den Hafen
von MetalaIine, nach einer andern blieben sie aufhoher See. Hatten vielleicht noeh
andere Fahrzeuge als die Lap e r ous e', dessen Arbeiten verloren sind, die Insel auf
nehmen konnen, ohne dafl man es erfahren hat? Bei einem unzivilisierten Volkchen,
das keine Sehriftspraehe, keine Zahlmethode, keine Zeitrechnung besitzt, bedeutet
an Zeitraum von 16 Jahren bereits eine lange Zeit; tibrigens lebten 1824 noeh
-'ahrscheinlieh Leute, die zuverlassige, bestimmte Angaben tiber die beiden Fahrzeuge
geben konnten. Ich habe aber nur einen Eingeborenen getroffen, der sagen konnte:
feb babe sie gesehen; es ist keine Sage.

<;1 ..._. p ..
~- .... ID ans nicht mehr zu erhalten,

VobI ein Irrtum von de ROSAMEL'.. .
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Die Eingeborenen von Bon neb e y sind die besten Menschen der Welt; sie sind
freundlich, gastfrei, stets zufrieden, dankbar und uneigenntitzig; sie sind sehr recht
schaffen, obschon recht dumm; sie leben in den Tag hinein ohne sich urn das Morgen
zu bekiimmem; sie nahren sich von Yams, Bananen, Kokosniissen und Brotfriichten,
selten von Schweinen, die ihnen 1824(?) gebracht wurden, sie beten zum Donner, zum
Aal und den Hiihnern, die ihnen vor etwa 30Jahren von einer an derInselgescheiterten
chinesischen Dschunke gebracht wurden; sie unterwerfen sich Hauptlingen, die sie
trotz ihrergroGen Strenge achten und verehren.

Die InseI Bon neb e y bietet einen ausgezeichneten Sttitzpunkt flir Waifanger,
die in Giesen Gebieten jagen; fur einige Pfund Tabak, Pulver, Gewehrsteine, Kugeln,
grobe Stoffe, Axte, Flinten konnen sie sich Erfrischungen verschaffen und Lebens
mittel wie Schweine, Hiihner, Brotfrtichte, Kokosniisse, Yams, die einzigen Erzeug
nisse der Insel. Hauptsachlich besuchen Amerikaner die Insel; seit 1834 sind 47
Schiffe hier gewesen, fast aIle waren Waifanger, darunter nur zwei englische. Diese
Fahrzeuge erwarben auch SchiIdpatt, wenn sie es bekommen konnten. Etwa dreil3ig
Weif3e, Deserteure von den Schiffen, leben hier und betreiben den Handel. Bon neb e y
vermag jahrlich urn 400-500 PfundSchildpatt erster QuaIitat zu liefern. Der Handels
preis betragt fur ein Pfund etwa 5-6 Dollar. Wtirde die Schildpattgewinnung syste
matischer betrieben, konnte Bonnebey 1200-1500 Pfund Schildpatt Iiefern~ Die
Perlmutterfischerei Iiefert nur Schalen; sie ist wenig im Schwunge und wirft keinen
Nutzen abo

Das KoraIIenriff, das die Insel umzieht, ist an mehreren Stellen unterbrochen und
bildet dann eine Reihe Hafen, deren hauptsachliche sind: Me tal a li ne im SO der
Insel ist der grof.3te und am leichtesten zuganglich ; in den Monaten Oktober bis Mai
ist jedoch bei den herrschenden NO-Winden die Ausfahrt fur grof3e Schiffe schwierig.
Mitten im Hafen befinden sich zwei sehr getahrliche Riffe, die mit 8-10 Fufs Wasser
bedeckt sind. Bei der Einfahrt mufl man es vermeiden, nahe an der Sudspitze der
Passage voriiberzufahren. Der Ankerplatz befindet sich hinter den beiden Spitzen,
welche die Passage zu einem geraumigen seichten Becken bilden.

Ron 0 qui t i (Roi en KiN) besitzt im SW eine geschlossene fur grof3e Schiffe
sehr schwierig zugangliche Einfahrt. Hier vergeht kein Tag, ohne daf.3 es einmal oder
mehreremals heftig regnet; dieser Hafen wird am meisten besucht, weiI man sehr
leicht wieder aus ihm herauskommen kann.

Lodd (Lot) ist am kleinsten und wird sehr wenig besucht. Ein Fahrzeug mittlerer
Grof.3e mufl hier vor vier Ankern Iiegen; es hat kaum Platz zum Schwoien. Kleine
Fhisse und Bache errnoglichen es,sich hier bequem mit ausgezeichnetem Sufswasser
zu versorgen.

Trotz der grofsten Sorgfalt, mit welcher die Planaufnahme gemacht wurde, wiirde
ich jedoch niemand raten, in einen der Hafen ohne Lotsen einzulaufen; da es

(VDic lifer ist viel zu hoch gegriffen, 1910 kostete ein Pfund Schildpatt etwa 60 Mark.



Q Die Namen sind von einer anderen Hand eingeschrieben.

unter den Weitsen auf Bonnebey etliche gibt, die sich als soIche ausweisen, fuhre
ich die Namen derer hier an, denen man vertrauen kann: Me t a la l i n e: BILLMA~,

WILLIAM HOOM, JIMM HAIDLEY (engl.), LOUIS CORGAT (franz.). Ronoquiti: HOOM,
HAIDLEY, CORGAT. Lo d d : CORGAT.G)

Ich empfehle zumal den Kreolen LOUIS CORGAT jer kennt die Hafen am besten j bei
allen Auftragen, die ich ihm an Bord der »Danarde e gab, erwies er sich als zuverlassig.

Die Bevolkerung der Insel, die in funf verschiedene Stamme eingeteilt ist, belauft
sich, wie man mir versichert, auf 20000 Menschen j ich halte diese Ziffer fur zu hoch
und schatze urn mindestens ein Viertel niedriger. Es gibt keine Stadt, auch keine
Dorfer mit einigen Hausern j alle Htitten liegen einzeln am Strande oder an den Ufern .
der Fltisse j samtlicher Verkehr vollzieht sichauf dem Wasserwege ; das Riff gestattet
die Umfahrt der Insel jederzeit, ohne dat:\ man auf das Meer hinaus mufs; die Ge
zeiten sind unregelrnafsig j ihr Unterschied betragt zwischen 3 und 4 Fufs.

Im Siiden des Hafens von Met al a lin e befinden sich auf das Riff hinausgebaut
alte Bauwerke, die ohne zu tibertreiben cyklopisch genannt werden dtirften ob der
Grot:\e der Basaltblocke, aus denen sie errichtet sind. Diese Ruinen zeigen keine Spur
menschlicher Niederlassungen j sie scheinen die Leute vor den Fluten des Meeres
schtitzen zu sollen; jetzt sind sie tiber und tiber mit einer dichten Pflanzendecke tiber
zogen und so erflillen die Gehege keinerlei Zwecke.

Herr Minister, es ist recht bedauerlich, dan die -Danarde- keinen vorgebildeten
Naturwissenschaftler an Bord hat. Dieses Neuland hatte ihm gewit:\ Gelegenheit ge·
geben, eingehende Studien tiber die Bildung der Korallen zu betreiben, die Botanik,
Geologie und Naturgeschichte zu studieren. Ich habe 18 Arten Vogel, eine grofse
Menge Fische, Weichtiere und Muscheln gesammelt. Ich besitze auch die Kleidung der
Eingeborenen, Stoffe und Gtirtel nebst den Rohstoffen, aus denen sie hergestellt sind.

So habe ich es nicht zu bedauern, daf in diesen 15 Tagen die Arbeiten unter
nommen wurden. Ich bedaure nur, daf die englische Korvette -Larne- imJahre 1839
eine Bronzekanone mitgenommen hat, die sich in der Nahe des Hafens von Ron 0

qui t i befand. Auf Hawaii hatte man mir erzahlt, dafs diese Kanone franzosischen
Ursprungs ware. Sicher ist es, dat:\ auf dem Verschlufsstuck ein Bild eingraviert ist.
Man erzahlte mir, daf die oben erwahnte chinesische Dschunke diese Kanone mit
gebracht hatte.

Nach Erledigung aller vorgenommenen Arbeiten und Untersuchungen bin ich am
22. September wieder unter Segel gegangen; an den beiden folgenden Tagen habe
ich die hydrographischen Aufnahmen einiger kleiner benachbarten Inselgruppen vor
genommen und dann die Fahrt nach Manila fortgesetzt-

Der im Januarheft 1845 der -Annales maritimes et coloniales e vorn Offizier der
-La Danaide- FISQUET gegebene Bericht tiber Ponape geht tiber die DE ROSAMEL'SCHE
Mitteilung nicht hinaus.
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Die damals bereits verbreiteten verschiedenen Mitteilungen und Schilderungen der
landschaftlich schonen Insel und ihrer geheimnisvoIIen Ruinen zogen auch Weltrei
sende an, unter anderen den Venezulaner F. MICHELENA Y ROJAS, der Ponape im Jahre
1841 besuchte. Unvoreingenommen, ein kluger, genauer Beobachter wie ein guter
Berichterstatter, legt er im 8. Kapitel seines Reisebuches -Viajes en todo el Mundo

I

desde 1822 hasta 1842 (Madrid I843)c seineErkundungen in Ponape nieder. Zuver-
lassig' und anschaulich geschrieben gehort dieser Abschnitt des wenig bekannten Buches
zu den besten Quellen tiber die Insel, zumal er die Wechselwirkung zwischen Einge
borenen und Frerndstammigen ins rechte Licht zu rticken versteht, dieser 40-50
Europaer, die trotz ihrer Verkommenheit eine Art Kulturmission verrichteten.

Die Insel Ponape (Ascension oder Bonybay).
Wir lichteten den Anker 48 Stunden sparer, nachdem wir in N a ur u (PleasentfV

angekommen waren, ohne mehr Erinnerungen mitzunehmen als die meines kleinen
Abenteuers und die Erinnerung an die schonen und eindrucksvollen Gesichtsztige,
die der polynesischen Rasse eigenttimlich sind. Sechs Tage sparer befanden wir uns
in den Gewassern von As c e ns ion oder Bon y bay, eine der Gruppen der Karolinen,
welche zwischen dem 6° 50' und 7° 12' ndl. Breite und 158° 45' und 158047' ostl.
Lange von Greenwich liegt; sie wurde zufallig vor 20 Jahren durch einen Walfanger
besucht, welcher wegen Lebensmittelmangels dort anlief und dessen Mannschaft von
den Eingeborenen gastfrei aufgenommen wurd~ - Der Anblick der Insel ist inter
essant: hohe, mit reicher Vegetation bedeckte Berge, unzahlige kleine Inselchen
die zusammen mit der Hauptinsel sichere Hafen fur den Schiffer bilden; viele Bache
vermehren die nattirliche Fruchtbarkeit des Bodens und verleihen der Insel deshalb
ein ausgezeichnetes Klima. In dem besten der vorztiglichen Hafen, mit Namen
Matolenim (Metalelz'ne~ dem Namen des Stammes, der dort wohnt, und der im
Slidosten der Insel liegt, warfen wir Anker; der Hafen ist sicher und bequem, kann
mehrere Schiffe aufnehmen und ist nach der Meerseite hin durch Inselchen und Riffe
geschutzt, eine davon heilst Na (Uha), die Residenz des Uarsii (Whag£i), des
zweiten Hauptlings des Stammes, welcher der machtigste und tapferste der ganzen
InseI ist; sein Name ist geachteter und geftirchteter als irgend ein anderer, und so
wie die Bescheidenheit aller seiner Handlungen seinen wirklichen Wert erhoht und be
herrscht, ist er auch der beste Freund der Fremden.

Der romantische Eindruck, den dieser Fleck macht, ist erstaunlich: am Eingang
des Hafens ist ein Felsen durch seine Form und Hohe bemerkenswert, der T'a k aiu
(Facaiseau) heint; er ist ungefahr 200 Fun tiber dem Wasserspiegel hoch; er hat

~vgI. Nauru, I. Halbband S. 4.
~~ ware Ponape bereits 1822 entdeckt worden, der Bericht jedocb geheim gebalten.

die elDgeborenen Narnen und Bezeicbnungen Michelena's sind in Klammem gesetzt.
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eine kegelforrnige, rissige Grundflache und sein ehrwtirdiger Gipfel, der aIle ihn urn
gebenden Landschaften beherrscht und den Schiffen, welche sich den Gestaden nahern
als Wegweiser dient, erhebt stolz das Haupt tiber die klaren Wasser von Matolenirn;
man konnte ihn zu einer uneinnehmbaren Festung gestalten, soviele nattirliche Vor
teile besitzt er. In geringer Entfernung vor seinem Fufse mtindet ein schoner Flul3(D,
der tiber eine Meile hin schiffbar ist; bei jeder Biegung seines gewundenen Laufes
bietet er dem Auge herrliche Szenerien, die so eindrucksvoll sind, daf sie jede von
ihnen gegebene Beschreibung tibertreffen wtirden. Die Natur offenbart ihre ganze
wilde Schonheit ; auf dem einen oder dem andern Ufer trifft man Ortschaften an, die
von einer grtinen, Schatten spendenden Pflanzenwelt umgeben sind, die aus Kokos
palme, Brotfruchtbaum, und der herrlichen Plante (Musa) besteht. Wenn ein Kind
kaum laufen kann und in den Waldern umherirrt, ruht die schtichterne Schone irn
Schatten des Herdes auf Banken von frischen Blattern ; ergeht sie sich an den Ufern
des poetischen Flusses, so hort sie die Liebeserklarung eines Geliebten, begltickt
einen andern oder sucht in seinen silbernen Wassern Trost gegen den Schmerz wegen
der Unbestandigkeit oder den Verlust eines Gutes, daf sie besafs ; die zierlichen, rot
und weifl bemalten Kanus durchschneiden sanft die Wellen unter den diehten Zweigen
der hochragenden Baurne mit verschiedenfarbigen Blattern an den Ufern des friedliehen
Wassers, wahrend das leise Rauschen der entfernten Wasserfalle imOhre harmonische
Tone erklingen laf3t.

Ein anderer, nieht weniger interessanter Hafen ist im Stidosten der Insel )Kiti«,
so genannt nach dem Stamme der R oi en K i ti (Rhona·KitN), obgleich er kleiner
und wegen der Enge seiner Ausmtindung bezw. Einfahrt in die Bueht sehwerer er
reichbar ist; er ist aber ebenso wie der erste gegen Winde, aus denselben Grtinden
wie jener, geschtitzt und gesichert. Bei Ebbe ist die Landung sehr unangenehm,
wegen der Unbequernlichkeiten, die ein tiber eine Meile langes Korallenriff bietet,
das man im Wasser beschreiten rnufs ; bei Flut, wenn das Wasser am hochsten steht,
kann man bequem an jeder Stelle der Bueht landen, selbst noch 3 Meilen vom Meere
entfernt, wenn man den Roi en Krti-Fluf3(Rhona-Ktttz) hinauffahrt. Zwischendiesem
und dem vorigen Orte besteht kein Unterschied: dieselben Naturschonheiten, dieselbe
Wirkung. Landet man am reehten Vfer€? so ist die Szenerie sogar uberwaltigender und
von grofserer Wirkung, je hoher man den Berg hinansteigt. In 1500 bis 2000 Full
Hohe findet man, ebenso wie in Hawaii, ausgedehnte Ebenen, die mit reiehster Vege
tation bedeckt sind und auf der die hauptsachlichsten Ortschaften der Insel liegen,
sie erstrecken sich meilenweit bis zur wiehtigsten Roi en KHi (Rhona-Kztti). Zur
Linken kann man den Flufslauf verfolgen, der das ganze Land durehsehneidet, bis er
sich in die fernen, mit ewigem Vrwaldgrtin bedeekten Berge verliert. Die erste Be
hausung, welehe wir trafen, war die eines Hauptlings der Insel, namens Nan e k en

~ Pillip en L~tiU.
G'Slikar en iap,
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(Naniken Labandeline~; ich werde spater noch Gelegenheit haben, tiber ihn zu
sprechen, und dabei auf sein chinesisches Gesicht und die Liebenswtirdigkeit Bezug
nehmen, die er uns zuteil werden liefs, Hier beginnt die Bebauung der Felder, der sie
sich mehr als die andernPolynesier widmen, Hawaii (Sandwich)und Tahi ti (OtahitiJ
ausgenommen; wir finden auf demselben Feld Zuckerrohr, Plante, Kawa, Batate
(siifie Kartoffel) und viele Arten Yams. Huhner und Schweine sind in den Waldern
zahlreich, namentlich das erste, das sich in der Nahe der menschlichen W ohnungen
aufhalt; eine hubsche Taubenart ist auf der Inset massenhaft vertreten; es waren so
viel, dal3 sie wahrend der 8 Tage, welche wir dort blieben, unsere und die Haupt
nahrung der Mannschaft bildeten$; Menge, Beschaffenheit und Verschiedenheit der
Fische, auch die Leichtigkeit des Fanges, sind ein anderer Himmelssegen. Er begun
stigt die Inselbewohner so sehr, dafs sie einen Anreiz darin fanden, Fische zu salzen
und sie an die dort anlaufenden Schiffe zu verkaufen, die ihre Lebensmittel erganzen
wollten; sie treiben damit einen schon jetzt sehr eintraglicben Handel!.}

Die Eingeborenen sind regelmamg gebaut; sie haben einen schonen Wuchs und
kupferfarbene Haut. Die Frauen, die sich mehr gegen die Sonnenstrahlen schtitzen,
sind fast wei13; ihre GesichtszUge sind eindrucksvoll und so vollkommen, wie es
diejenigen der europaischen oder kaukasischen Rasse nur sein konnen. Was die Ge
sichtszUge der Eingeborenen angeht, bemerke ich, dal\ ich einige Familien gefunden
habe, welche auffallend von dem ublichen Typus auf der Insel abweichen : die hatten
chinesische ZUge, den vollkommenen Typus dieser Nation mit der kleinen, platt ge
drtickten Nase, runden, glatten Haaren, schragstehenden Augen und gelber Hautfarbe.
Zu diesem Typus gehorte der Hauptling Naneken (Naniken Labandeliner) und seine
zahlreiche Familie. Es mag sein, dal\ vor langer Zeit, von der die jetzige Generation
keine Ahnung mehr hat, Chinesen, Koreaner und ]apaner infolge unvorhergesehener
Zufalle sich dort niedergelassen haben. Sicher ist, dal\ die Inselbewohner einige
Klinste, deren Ursprung man nicht kennt, welche aber wahrscheinlich von Fremden
eingeflihrt worden sind, bis zur Vervollkommung ausuben,

Aunerdem sind dort grol\e Ruinen vorhanden, Uberbleibsel eines andern, in der
Zivilisation weit vorgeschrittenen Volkes, von dem selbst die Erinnerung an sein
damaliges Vorhandensein verschwunden ist.

1m Suden der Insel, eine Meile vom Hafen von Ma tolenim (Metaleline) entfernt,
liegen bedeutende Ruinen von gronartiger, gigantischer Bauweise, welche in allen
Anzeichen ein hohes Alter beweisen. Zweifellos sind jene Ruinen das Werk eines
GescWechtes, das der heutigen Generation weit Uberlegen war. Viele Jahrhunderte
sind seitdem vergangen, und die Geschichte des Volkes ist imDunkel der Vergessenheit
begraben. Seine Grone und Macht kann man noch heute an den zerstorten, unform-

Q '-'1 .~Vl'=J eicht Lap en Telur
~1910 ware~ die Tauben nahezu ausgestorben.

1910 wardieser Erwerbszweig verschwunden.
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lichen Ruinen der Gebaude erkennen, welche sie errichtet hatten, und die jetzt im
Dickicht der Walder unter dem Schutt ihrer entschwundenen, zerfallenden Grone
begraben liegen, der Nachwelt nur den Wunsch hinterlassend, mehr erfahren zu wollen
und Vermutungen aufzustellen. Die Stelle, auf die wir hinweisen, wo sich diese Ge
baude befinden, ist ein mehrere Meilen grofses Korallenriff, das mitErde und Grasern
bedeckt ist und in der Mitte einen Mangrowenwald besitzt. Bei Flut kann man im
Kanu nach allen kleinen lnseln, welche am aufsersten Ende des Riffes liegen, hinrudern.
Die sind wie die Hauptinsel ebenso mit Baurnen bewachsen; eine ist die Residenz<D
der Zauberer oder Priester, eine andere ·die des U ad ai (Whagii), und die tibrigen
sind unbewohnt; viele andere, die 40-50 Ellen lang sind, liegen vor den eben ge
nannten lnseln; sie sind mit Steinen gleich einer Brustwehr umgeben. - Das Haupt
gebaude~ ist dreifach viereckig; das solI heifsen: es gibt drei Gemauer, welche den
selben Mittelpunkt haben und eine Flache von 150 Quadratmeilen bedecken; diese
sind wieder von einer Mauer umschlossen, welche 14-15 Fun breit und 4-5 Fun
hoch ist; der hochste Teil der Mauern ist vielleicht 35 Fun hoch. Die ganze Umgebung
der Mauer ist so dicht mit Baumen, Strauchern und grasartigen Gewachsen bewachsen,
dan sie nach jeder Seite hin undurchdringlich ist ; dennoch ist genugWasser vorhanden,
urn in Kanus rund urn sie herumzufahren. Der Stein, auf dem das Gebaude erbaut
ist, ist Granit,Q das eigentliche Felsen- und Grundgestein der lnsel; es sind gro13e
viereckige Blocke zum Bau verwendet; die an der Aufsenmauer sind 20-25 Fun
lang und haben 20 Zoll im Durchmesser. Es ist schwer verstandlich, wie dies Urvolk
so vorztigliche Kenntnisse der mechanischen Gesetze und anderer Kunste besafs, denn
es gehorte grofse Kraft und Geschicklichkeit dazu, diese Blocke fortzuschaffen und
die gewaltigen Stucke in ihre jetzige Lage zu bringen. Im ersten Raum dieses Ge
baudes befindet sich noch eine 7 Fun hohe und 10 Fun breite Mauer, die ebenso
wie die erste undurchdringlich ist. Es ist nur ein Eingang vorhanden, der an der dem
Meere entgegengesetzten Seite liegt; dieser Eingang oder Ttir mint 30 Fun im
Quadrat. Man kann unrnoglich sagen, ob dieses Gebaude einst ein Dach besafs, denn
keinerlei Spuren oder sonstige Anzeichen sind daflir vorhanden, durch welche man
auf eine Bedachung schliefsen konnte; Bindemittel oder Martel wurden nicht fur den
Bau verwandt. Im lnnern des Gebaudes befinden sich viele unterirdische Kammern
mit Menschengebeinen; ob dieselben in alter oder neuerer Zeit dort wie an einen
Begrabnisplatz hingebracht sind, ist eine Vermutung, und es lant sich nur schwer
entscheiden, zumal die Untersuchung dieser sterblichen Uberreste doch in dieser Hin
sicht kein Licht bringen. - Die jetzige Generation besitzt von diesem grofsartigen
Bau keinerlei Uberlieferungen ; nicht die geringste Sage tut ihrer Erwahnung ; die
lnselbewohner betrachten ihn als Sitz einer Gottheit, halten ihn fur heilig, und nur

QUUn tail.
~Nan Tauas.
~Nicht Granit, sondern Basalt.

t.

i



I. GESCHICHTE. 123

wenige wagen seine Grenzen zu tiberschreiten. Man sagt, dail einige Kammern voll
Schildpatt<Y sind, welche der Gottheit dieses Ortes als Opfer dargebracht wurden;
trotzdem vermag keine Bitte oder Tat der Fremden diese gutmtitigen Menschen dazu
zu bringen, den Ort, wo die Reichtumer des Landes, eben das Schildpatt, begraben
ist, zubezeichnen; als Grund geben sie fiir ihr Benehmen an, dafs, wenn unglticklicher
weise einer von ihnen es zu sagen wagte, nicht nur er, sondem alle Bewohner der
Insel vemichtet wiirden.

Gegentiber von diesem Gebaude liegt ein kleiner Hafe~ der etwa 1/4 Meile im
Umkreis mint; er ist auf demselben Felsenrifferbaut und ein Schiffvon vielen Tonnen
kann bequem darin vor Anker gehen; nicht weit rechts davon ist ein kleines kreis
fonniges, einige 100 Ellen langes Landstiic~ das ebenfalls mit Ruinen bedeckt ist.
Der Hauptteil, welcher dem beschriebenen Gebaude gegentiber liegt, besteht aus
einer sehr starken Mauer, die 15 Fufi hoch, aber vollkommen zerfallen ist; viele der
hier verwendeten Blocke wiegen wohl wenigstens 4 Tonnen. In der Mitte dieser Mauer
befindet sich eine nattirliche Offnung; in ihrem Innern eine zweite und auch wohl noch
cine dritte Mauer, die ebenso stark ist wie die erste.

Xuf der Westseite liegen noch viele andere gewaltige Ruinen, welche ebenso wie
das zuerst beschriebene Bauwerk, Gebaude darstellen; ein~ enthalt einen kleinen
Brunnen oder eine viele Klafter tiefe Zisterne, deren Herstellung wohl an 100 Jahre
gedauert haben mag bis sie fertig war; zieht man das alles in Betracht, so wird man
von Bewunderung erflillt, und der Phantasie eroffnet sich ein unbegrenztes Feld von
Vennutungen.

Au{3er den schon erwahnten Lebensmitteln bildet Schildpatt den einzigen Ausfuhr
artikel. Zu allen Zeiten hat man auf dieser lnsel Schildpatt verwendet zum Schmuck,
zu Totenbeigaben und fur hausliche Gebrauchsgegenstande ; eben wegen des haufigen
Vorkommens und der Leichtigkeit, mit der dies wertvolle Tier gefangen wird, aber
erst seit 8 Jahren ist es Ausfuhrartikel geworden. Seit dieser Zeit befinden sich dort
stets einige Schiffe, welche den Handel von Hafen zu Hafen betreiben; je nachdem
die Schildkrote von den Eingeborenen oder den dort ansassigen Europaern gefangen
wird.

ImJahre 1841 gab es dort 40-50 Europaer ; grofitenteils waren sie von Schiffen
desertiert; andere waren wiederum absichtlich von den Kapitanen dort gelassen, urn
fUr ihre Rechnung Schildkrotenfang zu betreiben. Einige von ihnen kehren auf die
Schiffe, welche diese Gegenden haufig besuchen, zurtick, nachdem das faule, aus
schweifende Leben sie angeekelt hat. - Sie leben alle bei verschiedenen Hauptlingen
und verheiraten sich meistens mit deren Tochtern; infolge dieser Verbindung sind sie

(ilDie Erinnerung an die Grabbeigaben: Tridacnaklingen, Armmanschetten, Halsketten usw. aus Conus und
r:a.Spondylus ~gelhaken usw.
wSb MoluSai
Q)KariIA
~Pii kip und Pan katera,
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zur T eilnahme an den Kriegen verpflichtet, auch dienen sie als Dolmetscher und
Makler fur die Waren, wenn diese auf europaischen Schiffen verkauft werden
sollen.

Diese Manner, die ohne Bildung sind, die Geringsten in der zivilisierten Welt,
Feinde der Arbeit, erheben sich dort nur durch den Nimbus der Intelligenz und des
Fleifses, sehr oft auch durch die Oberlegenheit unserer Waffen zu den ersten Stellen.
Die einfachen Inselbewohner bewundern an ihnen ubernattirliche Fahigkeiten, und
die als Verbrecher aus ihrem Vaterland ausgeschlossen wurden, werden dart auf
genommen und empfangen, als ob sie gottliche Wohltater waren. Die Tochter der
Konige und Hauptlinge suchen sich mit ihnen zu verheiraten; man baut ihnen prachtige
Hauser; Stamrne bekriegen und streiten sich urn ihren Besitz; und die Verehrung,
die ihnen gezollt wird, wird noch durch die wunderbaren Schilderungen erhoht, die
diese Leute ihnen von Europa und seiner Kultur erzahlen.

Trotz ihrer mangelhaften Bildung tun diese neuen Bekehrungsboten den Insel
bewohnern tatsachlich doch Gutes; entweder, daf sie ihnen Kunste zeigen, welche
sie ausiiben, oder ihnen Sitten und Gebrauche der zivilisierten Volker beibringen und
sie die englische Sprache lehren, die Sprache, welche auf dem ganzen Erdkreis, wohin
Handel und europaische Gesittung gedrungen sind, die Allein-Sprache geworden ist.
Auch fur die Seefahrer sind sie von nicht geringem Nutzen, welche durch Stiirme
gezwungen, schiffbrUchig, oder Lebensmittel suchend, die Gestade dort anlaufen und
Landsleute finden, welche, obgleich einst unglUcklich, von den Gerichten verfolgt,
durch den Schicksalswechsel rnachtige Herren geworden sind, die sich berniihen, ihnen
mit ihrem Einflufs, ihrer Person, kurz mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln
zu helfen.

Urn die Kapitane und die Mannschaften der Schiffe, welche die Inseln des Pazifiks
besuchen, steht es nicht so. Es scheint, als ob sie dort aufhoren Menschen zu sein,
oder da13 sie glauben, sich ungestraft tiber alle Pflichten, die Religion und Natur ihnen
gegen ihresgleichen auferlegen, hinwegsetzen zu durfen ; die Greuel sind schrecklich,
welche die meisten Walfangerschiffe dort verliben ; daher braucht man sich tiber die
traurigen Ereignisse, welche dort ab und zu vorkommen, garnicht zu wundern: wenn
die Eingeborenen ganze Bootsmannschaften ermordeten und die Schiffe zerstorten,
wann sie nur konnten. Oftmals vernichten die Bootsmannschaften die Walder und
Fruchtbaume, entweder urn Brennholz mit an Bord zu nehmen oder die Fruchte,
meist Kokosntisse, zu haben; andere mifsbrauchen die fabelhafte Freigebigkeit der
Eingeborenen, welche ihnen ihre Tochter anbieten; sie nehmen sie mit und setzen
sie dann auf der ersten besten Insel, die sie anlaufen, vielleicht furimmerwieder ab und
nehmen sich andere Madchen, urn es mit denen nach einigen Tagen ebensozumachen.
Was die Eingeborenen am meisten und mit Recht ernport, sind die Tausende von
Gewaltakten, die sie an Land, selbst mit den Frauen der Hauptlinge begehen, wenn
sie ihnen gefallen.
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Im Jahre 1839~ zwei Jahre vor rneiner Ankunft auf Ponape, ereignete sich durch
die Unzucht des Kapitans eines englischen Walfischranger~ein sehr bedauemswerter
Fall,der vielleicht der verhangnisvollste von allen gewesen ist, die irn Gro13en Ozean
geschehen sind.

Wie schon gesagt, ist es Sitte bei den Eingeborenen, sowie ein Schiff ankommt,
an Bord zu gehen und Musche1n, Frtichte, Arbeiten der Insel zu verhandeln; aufser
dem bieten sie den Frernden die Kinder oder Madehen von einflu13reichen Eltem an,
- Bei dieser Gelegenheit geschah foIgendes: Der Hauptling oder Konig des Gaus
Mato len im bot dem Kapitan unter seinen Tochtern die, welche ihm am besten
gefiele, auszusuchen; er selbst war erst seit kurzer Zeit mit seiner achten Frau ver
heiratet, die bildschon und jung war. Der Kapitan wollte aber nur diese haben, er
nahm sie trotz ihres Widerstandes mit sich und schickte sich an, sie auf seine Fahrt
mitzunehmen. Vielleicht hatte der Eingeborene auf Rache verzichtet, weil er die Un
moglichkeit einsah, sie auszutiben; doch einige Tage darauf bot sich ihm die beste
Ge1egenheit, die er sich denken konnte, urn seinen Wunsch erflillt zu sehen. Der Tag
der Abfahrt des Schiffes war gekommen; mit welcher Wut wird er nicht das Schift
sich haben entfemen sehen, das ihm seinen Liebling, seinen Schatz, sein Gltick ent
fuhrte, urn es nie wieder zu sehen. Nun wohl, in einem Augenblick, in einer Minute
anderte sich alles, und Freude und Wut tibten eine unwiderstehliche Gewalt auf das
Gemiit des Mannes aus. Nach der Beschreibung, welche ich von den Hafen der lnsel
gab, ist sie, wie aIle dort, von Untiefen, Felsriffen und einer Anzahl Inselchen umgeben,
dieEinfahrt und Ausfahrt der Schiffe gefahrden. Bei einer Wendung, die das fragliche
Schiff wahrend der Ausfahrt aus dem Hafen machte, trat plotzlich Windstille ein, und
es fuhr auf eine Klippe auf; das sah der Hauptling, er rtistete einige Boote aus, als
ob er helfen wollte, begab sich an Bord und totete, ohne sonst jemand der Mannschaft
etwas zu tun, den Kapitan und befreite seine Frau. Aber hiermit war die Sache nicht
zu Ende. Zwei Schiffe, die sich in anderen Teilen der lnsel befanden, schworen dem
MarderdenTod, als sie davon horten, und urn ihr Ziel zu erreichen, die Eingeborenen
zu zwingen, den Tater auszuliefem, wandten sie die grausarnsten und unmenschlichsten
Mittel gegen die ganze lnsel an. Sie bauten ein Flo13, das mit zwei Kanonen bewehrt
wurde, die Ktistenortschaften besuchte und dort tiberall Tod und Verwtistung hin
brachte. Sie zundeten viele Ortschaften an, und nach solchen Scheu13lichkeiten gegen
ein unschuldiges wehrloses Volk, von dem tiber 200 Angehorige jeden Alters und
Geschlechtes getotet oder umgekommen waren, ge1ang es ihnen, den unglticklichen
Hauptling ausgeliefert zu bekommen, den sie dann an dem Raamast aufknapften. Den
Unterhauptling der Insel, der ihn ausgeliefert hatte, machten sie zum Konig; die
Mannschaften der beiden Walfischfanger; richtige Seerauber des Pazifik, brachten

<i>richtig 1836.
(i). Falcon_.
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die schiffbrtichige Besatzung nach Guam in den Marianen und teilten unter sich die
800 Fasser Tran, welche das gestrandete Schiff an Bord gehabt hatte.

Die Seeleute und Fltichtlinge aus den Sydneyer Gefangnissen, die aufPonape leben,
haben sich, obgleich sie verschiedenen Fuhrern unterstehen, unter eine gemeinsame
Gerichtsbarkeit gestellt, in der sie fur sich allein das Recht beanspruchen, Richter
und ausfuhrende Gewalt des gesprochenen Urteils zu sein. Das Tribunal, das in be
stimmten Fallen gebildet wird, ist ein grofses Schwurgericht, das aus allen auf der
Insel lebenden Fremden zusammengesetzt ist; es entscheidet die absolute Mehrheit.
Einige Tage vor unserer Ankunft hatte es tiber einen Weiflen wegen Mordes Gericht
gehalten und ihn zum Tode verurteilt; einer von ihnen wurde beauftragt, die Strafe
ZH vollstrecken. Das geschah in einer einfachen, aber seltsamen Weise, die jedenfalls
nicht nachahmenswert ist. Das gerichtliche Verfahren war mtindlich gewesen, ebenso
das Urteil; dern Verbrecher machte man davon keine Mitteilung, lie13 ihn sich auch
nicht verteidigen. Der Vollstrecker des Urteils hatte nur die beste Gelegenheit aus
zukundschaften, urn ihn alsdann zu erschiefsen ; die fand sich auch bald.

Das ist die Satzung dieser Gesellschaft; allerdings krankelt sie an erheblicher Form
losigkeit, die durch die besonderen Umstande der dortigen Lage gerechtfertigt sind;
jedoch bildet sie eine Grundlage, auf welcher sich in einigen Jahren die neue Gesell
schaft aufbauen wird, die die ganze Inselwelt Zll zivilisieren hat.

Man konnte ganze Bande mit den Schilderungen der Ausschreitungen von Euro
paern in diesen Gewassern und vielen andern Flecken der Welt fullen; tiberall er
scheinen sie als Herrscher infolge ihrer tiberlegenen Geisteskrafte, aber sicher nicht
durch edle, moralische Taten - sie soIlten stolz sein, sich zu der reinen Moral be
kennen zu konnen, die aus der einzigen uns von Gott selbst gegebenen Religion ent
springt; doch in Wirklichkeit steht ihre Moral unendlich tief unter der, welche der
einfachste Wilde Australiens besitzt.

Auch hier lassen die Eingeborenen mit Ausnahme des Kopfes kein Haar auf dem
Korper wachsen; das ist ihrgro13terSchmuck, der sorgfalltig gepflegt wird ; nur beim
T ode eines nahen Verwandten oder einer sehr geliebten Person wird es zum Zeichen
der Trauer an der Wurzel abgeschnitten.

Bei beiden Geschlechtern weist die Tatauierung wenig Figuren auf; sie ist aber
geschmackvoll; selbst die verborgensten Korperteile werden tatauiert; das geschieht
durch Frauen, in einzelnen Abschnitten, jedes Jahr ein Teil. Der Europaer, der eine
Wtirde unter ihnen bekleiden will, muB sich tatauieren lassen; das gilt als seine Taufe,
seine Weihe; ohne sie halt man ihn nicht innig mit den Interessen des Landes ver
bunden. Und sie haben tatsachlich recht; denn wtirde je der Fremde sich wieder in
den Kulturstadten Europas und Amerikas wieder niederlassen, wenn ihm Gesicht,
Hande und Beine tatauiert wtirden?

Die Bekleidung der Leute besteht in dem tiblichen, schon beschriebenen Schurz
der Inselbewohner; sie nennen ihn k aol (cau!),. er ist sorgfalltiger und feiner gemacht
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als der von den anderen Stidseeeingeborenen; er besteht aus den jungen zarten Kokos
blattfiedern, die im Schatten getrocknet werden, bevor sie zur Entfaltung kommen.
Manchmal farben sie die Blatter, sobald sie trocken sind, rot; fur gewohnlich
tragen sie lwei Schurze, einen roten und einen naturfarbenen, zusammen mit einem
schon gewebten Gtirtel von herrlichen Farben, der auf einem kleinen Webstuhl her
gestellt wird, der denen ganz ahnlich ist, welche fur solche Arbeiten in Europa und
Asien benutzt werden. Die Fasern gewinnen sie aus dem Baste eines Plantenstammes ;
sie farben sie mit so haltbaren und leuchtenden Farben, daf man sich durch die ein
fache Erzahlung schwer davon einen Begriff machen kann. Die Kenntnisse dieser
Kunst bilden einen wesentlichen Teil der Erziehung des schonen Geschlechtes; man
trifft dort keine Frau, die sie nicht versteht, mid eben deshalb ist der Markt damit
so uberschwemrnt, dafl man 5 oder 6 der besten Webereien~ fur 1/3 Pfund Tabak,
andere Kleinigkeiten oder wertlose Sachen erhalt. Diese sehr vervollkommnete Indu
strie, die in ganz Polynesien bedeutend ist und die Kenntnisse vieler anderer damit
zusammenhangender Kunste umfafst, ist ein schwerwiegendes Beweismittel daflir, daf3
vor vielen Jahrhunderten ein anderes hoch zivilisiertes Volk dort gelebt haben mufs,
von dem sich dieser kostliche Zweig des Handwerks durch die Jahrhunderte erhalten
hat und auf uns gekommen ist. Die Kunst hat dem zerstorenden Einflufs der Zeit und
den vielen politischen und moralischen Umwalzungen, welche die Erde bestandig er
schiittem, widerstanden.

Wenn die Madchen in der Sonne ausgehen, so tragen sie, teils urn sich gegen die
Strahlen zu schtitzen, teils aus Eitelkeit, einen leichten Uberwurf tiber der Schulter;
zusammen mit dem Blumenkranz, den sie fur gewohnlich auf dem langen, schwarzen
Haar tragen, welches in anmutigen Locken herunterfallt, bald die schone Wolbung
der Bruste, bald den hinteren Korperteil einhullt ; mit den glanzenden schwarzen
Au~en, den elfenbeinweifsen Zahnen, gibt alles ein Iiebreizendes BiId in dieser wilden
schonen Natur.

Die Eingeborenen sind sehr intelligent und wie die beste Menschenrasse fahig, zu
lernen und sich geistig und moralisch zu vervollkommnen. Sie gestehen den Euro
paem eine nattirliche und tibematurliche Uberlegenheit tiber sich zu; daher, sagen sie,
ist ihr Gott anders und kann nicht derselbe wie derjenige der Europaer (Weifsen)
sein, die ihnen an Wissen so uberlegen sind, so bewundernswerte Sachen machen
und ihnen sogrof3eEhrfurcht einflofsen, Wenn dieEingeborenen ernst tiber dies Thema
sprechen, so erwahnen sie, daL\ ihre Eltern ihnen gesagt hatten, mit der Zeit wlirde
erne gute Menschenrasse auf ihre Insel kommen, urn sie zu belehren, zu unterrichten
und sie glUcklicher zu machen, als sie waren, und fugten hinzu, daf3 sie selbst nicht
mehr das Gltick haben wlirden, dann zu leben. AIle Prophezeiungen sind genau so
wie diese: so daf3, wenn nachher irgend ein bemerkenswertes Ereignis eintrifft, die
Schwindler stets behaupten, es war vorher gesagt, es war von irgend jemand offen-
~. .

Die Kunst war bereits 1910 lange erloschen.
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bart worden. Niemals hat man einem Volke eine Herrschaft auferzwungen, welches
nicht als Zusatz zu seiner Geschichte diese groben Marchen erzahlt, die nachher nur
dazu dienen, den nachfolgenden Generationen Trost zu spenden, dafl sie ihre Un
abhangigkeit verloren haben oder ihnen tiber den Verlust ihres Ansehens hinweg
zuschaffen. Griechenland, Karthago, Rom wurde von Orakeln geweissagt, daf ihre
Macht von der Erde verschwinden, sie durch andere Volker besiegt werden wiirden.
In neuerer Zeit, in der Zeit der Entdeckung der neuen Welt, zeigt uns die Geschichte
der Eroberung Mexikos und Perus dieselben Weissagungen, dieselben Prophezeiun
gen; und selbst die Bewohner Ozeaniens erdichten dasselbe fur sich.

Die Eingeborenen sind tiber den Fortschritt erstaunt, den die Bewohner der Hawaii
Inseln und von Tahiti unter dem Einflufs der Europaer machten; das wundert sie
sehr ; und wenn einer von ihnen durch einen Walfischfanger auf jene Inseln gebracht
wurde und wieder zurtickkehrte, halt er sich schon fur weif oder )rus e (ruche), dan
er in schlechtem Pidginenglisch sich ausdrtickt: )Me no black man, me go Hawaii.s
Ebenso urteilen sie tiber den Herrscher Grofs-Britanniens: )Wie groG und machtig
mufs der Konig sein, dessen ganzes Volk aus Hauptlingen besteht; die Weitlen arbeiten
niemals; meistens bringen die Schiffe, welche von Zeit zu Zeit unsere Inseln besuchen,
farbige Leute mit, die fur sie jede Arbeit verrichten; und die sie gut bezahlen, urn
von ihnen bedient zu werden.« Das ist das Urteil, welches sich die Inselbewohner
tiber die Europaer und ihre Hauptlinge, wie sie sie nennen, gebildet haben.

Sie sind so glticklich, wie man auf dieser oden Welt nur sein kann, wie der
grofste Teil der Bewohner der pazifischen Inseln, die sich weder urn die Gegenwart
noch urn die Zukunft kiimmern. Die Natur, diese herrliche Natur, gibt ihnen ohne
Arbeit oder wenigstens sehr geringe Arbeit alles im Uberfluts, was sie brauchen,
urn ein ruhiges, schones Leben zu fiihren, wahrend gleichzeitig der Aberglaube, den
ihnen ihr Glaube an bose Geister einflofst, sie traurig macht und ihrem Charakter
einen gewissen melancholischen Stempel aufdrtickt; einige essen keine Htihner, andere
keine Tauben, weil sie glauben, es seien die Geister verstorbener Verwandten oder
Freunde, welche diese Gestalt angenommen haben. Es sind nicht nur die ganz ein
faltigen Wilden, welche dem Einflufse solch verhangnisvollen Glaubens unterworfen
sind. Dieselbe Unwissenheit, in welcher der Mensch betreffs seiner Abstammung lebt
und dem )was wird nach diesem Leben sein c, ist ohne Zweifelder einzige Grund aller
der wahnwitzigen Ideen, die ihm das Leben sauer machen. Sowohl Asien wie Afrika,
das gelehrte Europa und seine Tochter Amerika, wie auch Ozeanien glaubt mehr
oder weniger an das Dasein boser Geister; Namen, Beschaftigungen, die Stunden
ihrer Machtentfaltung und ihre Stellung im Weltall ist verschieden. Wie groG auch
immer die absolute Unwissenheit eines wilden Volksstammes sein mag, schwerlich
wird sie Europa tibertreffen in der Erfindung dieser Geister und ihrer Attribute; ob
gleich es feststeht, dafl mit den ersten gesellschaftlichen Einrichtungen auch religiose
Vorstellungen von Asien hertiber kamen, so sind diese doch im Laufe der Zeit urn-
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geformt und mit solchen eigener Erfindung vermengt worden. Infolge dieser Um
wandlung hat sich dieser torichte Aberglaube eher vermehrt als vermindert; denn
da die Priester durch Betrug und LUge herrschen wollen, so ist dies auch das wirk
samste Mittel, das sie finden konnten, urn der Vemunft Furcht einzuflofsen, sie gleich
sam in Ketten zu legen, damit sie es niemals versucht, sich aus der Knechtschaft zu
befreien. Die Teufel, die Damonen, die guten und die bosen Engel sind die rnachtigen
Feinde oder Freunde der Menschen; die Priester, die Oberpriester und die Opfer
sind die einzigen Mittel, urn sich ihnen zu nahern und sie versohnlich zu stimmen.
Diese einzigartige Erfindung hat ihnen damit eine fruchtbare Quelle des Reichtums
und der Macht, die allgemeine Herrschaft gesichert, in welche sich die Geistlichen der
verschiedenen Glaubensbekenntnisse teiten, welche die Menschen von Anbeginn ver
ehren und anerkennen; von der allerersten Vereinigung ab besteht sie seit Tausenden
von Jahrhunderten und wird bis in unbegrenzte Zeiten hinein dauem, so lange wie die
Allgemeinheit der Menschen in dieser torichten Unwissenheit beharrt, oder besser,
solange diese Unwissenheit ein Teil davon ist, was wir vom Schopfer bei der Geburt
als Gabe erhalten haben.

Die Insel hat 7 bis 8000 EinwohnerJ>, welche in 8 Stamme~ eingeteilt sind; die
wichtigeren sind: Mat (j len im (Metaleline), U (j nap e itak (Whanica Pietak), U 0 na
paiti (Whanica Porte) und Krt i (Kittz). Die ersten beiden und der letzte werden
von Oberhauptlingen geleitet, die Na n amar i ki (Nana-Morzg-li)hei13en; manchmal
nennen sie sich Konige und Iiben unumschrankte Gewalt aus; im Range folgen ihnen
die Uarsa i (Whagti) oder Na ne k e n (Nantken)€>und viele Hauptlinge geringeren
Grades. Die Wurde des Oberhauptlings wird durch die Wahl besfimmt, wenn die
Wiirde einerHauptlingsfrau zufallt, so konnen ihre Tochter sich mit keinem Manne des
selben Ranges verheiraten.

Der neue Name, der vom Hauptling angenommen wird, wenn er diese Wurde be
kleidet, ist so heilig, als ob er nie einen andem gehabt hatte ; der alte Name wird
vollig vergessen und begraben, und keinEingeborener durfte es wagen, ihn bei seinem
alten Namen zu nennen, ohne sich gro13en Strafen auszusetzen. Die im Rang unter
ibm stehenden folgen einer dern andem in ihren verschiedenen Stellungen; aber sie
konnen niemals Naneken werden usw. Zu den Ehrenbezeugungen, welche man dem
Hauptling erweist, gehort, da13 jedes Kanu, das an seinen Hausern vorbeifahrt, das
Segel einzieht und niemals an dem Fahrzeug voriiberfahrt, in dem er sich befindet,
ohne dasselbe Zeremoniell zu beobachten, auch in der Fahrt innehalt, bis er das
Weitersegeln erlaubt. Diese und noch andere Ehrenbezeugungen bewachen sie
eiferstichtig und halten darauf, da13 sie ihnen auch erwiesen werden.

Unter den sich darbietenden VergnUgungen sind die Kawafeste am haufigsten ; fur
diese Feste bestehen i~ allen Ortschaften geraumige, kreisformig@gebaute Hauser,

~iir ,1841 zu ?iedrig eingeschatzt, li)Tatsachlich sind 5 Staaten mit Unterabteilungen vorhanden.
ufeisenf'Ormlg. ~Naneken gehort der 2. Hiiuptlingslinie an.
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deren Dach von Holzsaulen getragen wird : sie sind ohne Wand und Gliederung; in
der Mitte befindet sich eine Vertiefung in der Art der Backofen, urn die Speisen
zuzubereiten oder das »guhao c zu kochen<V; die Sitze sind rund herum angeordnet
und aus diinnem Rohr hergestellt. Durch Zufall nahm ichan einer solchen Veranstaltung
teil und genof3 mit ihnen die unschuldige Frohlichkeit und das »guhao c. Das Fest
besteht in Gesang, Essen und Trinken : da die Teilnahme nur den Mannern gestattet
ist, so kamen wohl Ausschweifungen im Trinken vor, doch artet sie selten in Streit
oder Schlagereien aus, An diesen Festen nehmen aIleManner des Stammes unterschieds
los teil; doch ist es unbedingt notig, dafs wenigstens ein Hauptling oder Naneken
bei ihnen ist. Diese soziale Einrichtung, die fast in ganz Polynesien besteht, liefert
uns Grund zu Betrachtungen; so wie gleiche atrnospharische Einflusse dieselben
Wirkungen erzielen, so gehorcht jeder der Starnme denselben Gesetzen, hat dieselben
Neigungen und der zufallige Unterschied zwischen den einzelnen Menschen liegt nur
in dem jeweiligen Punkte, von dem die Zivilisation ausgeht. Deshalb brauchen wir
uns nicht zu wundern, wenn die Polynesier eben so wie die gebildeten Volker der
WeIt ihre »Klubs c haben, in denen sie dem unwiderstehlichen Drange der Menschen
nach gesellschaftlichem Leben folgen und so die erste W ohltat des Daseins geniefsen,

Jedes Dorf hat ein grof3es Haus ; es ist das grof3te im Orte und dient nur dazu,
die Kanus, welche den Einwohnern der betreffenden Gemeinde gehoren, aufzunehmen
und aufzubewahren ; diese Boote sind 40 Fufs lang und langer, aus einem einzigen
Stiick Holz gearbeitet, und obschon sie sehr gut und sauber ausgefiihrt, weif3 und
rot angestrichen sind, sind sie unbedingt weniger kunstvoll, als die grofsen Doppel
boote von Rot urn a. Die meisten gewohnlichen Kanus sind aus mehreren Stiicken
zusammengesetzt, die zusammengenaht und mit einem Klebstoff gedichtet werden.
In dem untern Gelaf des Hauses@ wird fur aIle Einwohner des Ortes die Mahlzeit
gemeinsam angerichtet : dann bringt man sie in grofsen griinen Korben aus Kokos
palmfiedern zum Hause des Hauptlings, der einige wenige Weiheworte dariiber spricht
und fur seine Familie seinen Teil entnimmt ; den Rest verteilt er oder lant ihn unter
die iibrigen verteilen. Ist der Hauptling beim Essenbringen jedoch abwesend, so darf
niemand, auch kein Familienangehoriger die Speise beruhren, bis er zurtickkommt.
Das pflegt aber, glaube ich, nicht allgemein Brauch zu sein, sondern nur inbesonderen
Fallen.

Den Tag tiber arbeiten die Einwohner gemeinschaftlich z, B. am Bau von Hausern
Kanus; die Frauen fertigen Schlafmatten und die schon erwahnten Umhange an.
Sind die Hauser fertig, so gibt sie der Hauptling nach seinem Willen meistens alteren
Leuten oder den jung Verheirateten. Der Hauptling greift selbst bei diesen Arbeiten
an und leitet sie auch. Die Hauser sehen freundlich aus und sind recht gemiitlich ; Wande
und Zwischenwande bestehen ganz aus Rohr und sind 2 bis 3 Fun tiber dem Erd-

ij)guhao ist unverstandlich, vielleicht t§akau -Kawa; doch wird Kawa nicht gekocht, sondern gestampft.
<l>der Hof.
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boden erhoht : das Innere sieht einem Vogelkafig ahnlich ; die Bewohner schlafen auf
Matten auf dem harten Boden. Die Stelle, an der jede Familie das Essen zubereitet,
ist vom Wohn- oder Hauptraum getrennt ; der nachstliegende Raum dient aIs Kuche
in der Mitte ist eine Vertiefung, in der ununterbrochen ein Feuer brennt ; rund her
urn ist eine Art Einfassung, die als Lag-er und Sitz dient ; dort verbringt man den
2'Wen Tag, schlaft, wie ich schon sagte, auf Matten und verwendet statt Schlaf
decken Baumrinde, die mit den Wurzelfasem anderer Pflanzen durchflochten ist ;
obgleich sie sich sehr leicht solche Decken, die ihren Zweck vollstandig erflillen,
berstellen konnen, bringen sie doch jedes Opfer, urn eine europaische Decke zu er
halten.

Die Krankheit, welche auf den Karolinen und in Polynesien vorherrschend ist, ist
die Lepra<i> mit allen ihren Abarten, welche durch den Genu3 rohen Fisches, so wie
er gefangen wird, hervorgerufen wird, hochstens, daf man ihn in der Sonne trocknet,
um ibn darauf zu verzehren. - Als eines Nachts einige Madchen an Bord kamen,
um unsere Matrosen zu besuchen - und eine ganze Menge kam - fand man am
andem Morgen, als sie wieder an Land gegangen waren, von vier schonen, frisch
gesalzenen Fischen, die ail der Luft hingen, nur noch das Skelett vor. Von allen
Tausch- oder Kaufgegenstanden, welche die Europaer in den Stillen Ozean mit
nehmen, wird keiner von den Eingeborenen sttirmischer begehrt als Tabak. Es ist
aJs ob sie b~im blofsen Riechen des Tabaks von einer wilden Leidenschaft befallen
wtirden: Frauen, Kinder, Greise, aIle rauchen, und da sie ihn auf der Insel selbst
nieht haben oder seinen Anbau nicht verstehen, so bringen sie jedes Opfer, urn ihn
sieh von dem Fremden, der dort hinkommt, zu verschaffen. Gegen Tabak tauscht
der Wilde seinen kostbarsten Besitz ein, er zieht ihn sogar dem Gewehr und Pulver
"Of, und ein junges Madchen gewahrt einem Manne jede Gunst, die sonst nur teuer
zu erkaufen ist oder allein aus Liebe gewahrt wird, fur Tabak. Eine Manilazigarre
oder zwei Virginiablatter machten den schmutzigsten unserer Matrosen fur eine Nacht
an der Seite einer dieser ozeanischen Schonen glticklich, und die Hauptlingstochter,
welehe von uns mit Recht bessere und mehr Belohnung erwarteten, stritten sich urn
dieEhre, unszugefallen undausschliefslich von uns bevorzugt zu werden. Kein Reisender
enahlt, wie alt wohl ungefahr die Sitte des Rauchens in Ozeanien sein mag, ob der
Tabak von den ersten europaischen Entdeckem dort eingefuhrt wurde, oder ob sie
ibn dort schon vorfanden; ob die Pflanze dort einheimisch ist wie in Amerika, oder
ob der Samen dort hingebracht wurde; und schliefslich, ob man den Tabak in Asien,
denn dort ist der Verbrauch gewaltig grots, schon kannte, ehe die Europaer ihn von
Amerika aus einfuhrten und in den Handel brachten. - Die Losung dieser wirtschaft
lichen Frage, die wie aIle derartigen mit dem Handel und den Verbindungen, welche
er unter den Nationen herstellt, zusarnmenhangt, konnte fur sich allein genUg-end Licht
in die Frage des Ursprungs eines grofsen Teils der ozeanischen Bevolkerung bringen,

Q .., d' .
~Dt 1St ie aRmgwurmkrankheitc.,.
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eben so vielleicht in die Frage der vielen verschiedenen amerikanischen Rassen. Sieber
wein ich nur, dan ich die Pflanze auf einigen polynesischen Inseln, in Manila, in
Macao und China in den Garten, in den Feldem, in den Mauerspalten der Gebaude
und in der Umgebung von Hausern wild gesehen habe. Auch das ist eine der vielen
Eigenheiten der pazifischenInseln, dan sie keinen aunerlich bemerkbaren Gottesdienst
besitzen, obwohl sie wie aIle Menschen an ein wirkendes Wesen glauben, welches das,
was sie sehen und bewundem, schuf; so sagt man, wenn es donnert: )Unser Gott
ist bose.s Urn ihn zu besanftigen, bereiten sie ihm )Kawa- ; sie warten vergebens
darauf, dan er sie annimmt, und trinken sie deswegen selbst aus : es ist doch ein
Opfer, das gleichzeitig die Sache selbst beruhigt und dem eigenen Korper niitzt.
Es gibt kein Gebaude, das ihrem )Atua c geweiht ist, kein Bild, das ihn darstellt,
keine Priester<V und deshalb auch keine Opfer.CV-

Die zur Heirat notwendigen Erfordemisse sind auf dieser oder andem Karolinen
Inseln sehr einfach und beschranken sich darauf, dan der Brautigam dem Hauptling
eine Mitteilung davon macht und ihn urn ein Haus bittet, falls er keins hat. Wenn
der feierliche Tag da ist, baden die beiden und salben sich mit Kokosol, im Hause
der Braut bespritzen sie sich dann vor allen Gasten gegenseitig Kerper und Gesicht
mit Riechol ()tumeric c) , und die ganze Gesellschaft steht auf und bringt die beiden
im Triumph vor das neue Haus des Brautigams, wo man sie nun allein lant, urn das
Gluck, das sie sich ersehnten, zu geniefsen. Vielweiberei ist erlaubt; die Ehe wird
durchweg in Ehren gehalten; bevor sie eingegangen wird, konnen die Madchen ihre
Gunst wem sie wollen erweisen, ohne dan es ihnen schadet ; ja es gilt sogar als
Empfehlung und macht es leichter einen Mann zu bekommen, wenn das Madchen vor
der Ehe mit einem Weifsen verkehrt hat.

Der Karolinen-Archipel, der in einer Anzahl kleiner Inseln zerfallt, ist sehr groG
und noch wenig bekannt; seine Bewohner sind sehr klug, Reinig und in kleinen Kunsten
bewandert, die zum Leben notwendig sind. Unter den Inseln welche den Archipel
bilden ist K usa e (Walan) die erste und bekannteste infolge der vielen Besuche,
welche wissenschaftliche Expeditionen dort in den letzten 20 Jahren gemacht haben,
vor allem die der franzosischen Kapitane DE FREYClNET, DUPERREY, D'URVILLE usw.,
die wissenschaftliche Beschreibungen von Kusae gaben und fur die Insel das Interesse
weckte, das den andern noch mangelt.

Ich habe volle Ursache zu glauben, dan einst, wenn Ascension oder Ponape
ebenso gut bekannt geworden ist, sein Einflufs grofser sein wird als von Kusae; das
ist einmal wahrscheinlich wegen der reichen Ausfuhr von Schildpatt, das, wie ich
schon vorher erwahnte, in wenigen jahren zu einem richtigen Handelsartikel ge
worden ist, dann auch wegen der Fruchtbarkeit des Bodens und seiner freundlichen
Bewohner.

<Pein lrrturn M.
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Die Bewohner dieses Archipels haben seit undenklichen Zeiten weite Reisen ge
machtnach den Gil be r t- und Mars h a 11- lnseln; im Anfang des vorigenJahrhunderts
traten sie mit den M arianen in Verbindung; heute ist der Verkehr zwischen den
heiden Inselgruppen auf den grofsen und kleinen Kanus so rege, daf oftmals, wenn
von Man i Ia Schiffe ausblieben, der spanische Statthalter in den Marianen auf Guam
sich ihrer mit gutem Erfolg bedient hat. c

Die wirtschaftlichen Verhaltnisse der vierziger Jahre, die in dieser Weise bis in die
siebenziger Jahre hinein ziemlich unverandert bestanden haben, beleuchtet ein Bericht
des englischen Kapitans und Handlers ANDREW CHEy~Sein Aufsatz ist vornehm
lich fllr Schiffskapitane bestimmt, doch versucht er auch ein abgerundetes Bild der
eingeborenen Kultur, der Eingeborenen und Psychologie zu geben.

CHEYNE war im Dezember 1844 mit seiner Brigg »Naiad- in Ponape; er ankerte
imJokasch-Hafen (YoquoitsJ'ilund blieb dort beinahe 2 Monate, urn Trepang zusammeln.
Die erste Veroffentlichung seiner Erfahrungen erfolgte im )Nautical Magazine- 1848
S. 579-582, u. 642-651; sie wurde spater ziemlich unverandert mit einigen Um
stellungen in seinem Btichlein )A description of islands in the Western Pacific Ocean. c

(London 185 2) aufgenommen.
)Die lnsel Po nap e (Bornabi) ist in der Mitte gebirgig und bis zur Kuste hin mehr

oder weniger htigelig. Die ganze lnsel ist dicht bewaldet und bringt manch schones
Holz hervor, das zum Haus-, Schiffsbau und anderen Zwecken geeignet ist. Vor die Ufer
lagern sich Mangroven, die im Salzwasser wachsen und ein undurchdringliches Hin
dernis fur landende Boote bilden, ausgenommen in den Fltissen und anderen kleinen
Kanalen und Wasserstrafsen, die von der Natur gebildet werden. Viele von ihnen
sind so schmal, daB sie kaum den Gebrauch der Riemen gestatten; sie erftillen aber
ihren Zweck, denn aIle nahe der Ktiste gelegenen Hauser besitzen allgemein einen
solchen Kanal als Zufahrtsstrafse.

In der Nahe vom Mat 0 len i m-(Matalanien)- Hafen befinden sich einige interessante
Ruinen, tiber die jedoch volliges Dunkel gebreitet liegt, die altesten Bewohner wissen
nichts tiber ihre Entstehung und haben auch keine Uberlieferung, welche sich auf
We Geschichte bezieht. Zweifelsohne stand einst an dieser Stelle eine befestigte, nicht
von Wilden erbaute Stadt; die Bauart der Ruinen liefert schwerwiegende Belege, dan
sie der Zivilisation angehort, Einige der Steine sind 8- 10 FuB lang; sie sind sechs
seitig und anscheinend aus einer zivilisierten Gegend hierher gebracht, denn ahnliche
Steine gibt es auf der lnsel nicht.~An mehreren Stellen finden sich Strafsen, und die
ganze Stadt scheint aus einer Anreihung von befestigten Hausern zu bestehen. Einige
kiinstIiche Gewolbe wurden ebenfalls in den Befestigungen entdeckt.

Die Stadt war ohne Zweifel ihrer Zeit ein Bollwerk gegen Seerauber, und da die
Eingeborenen nichts dartiber zu berichten wissen, ist es wahrscheinlicher, dan sie vor

CP'Il Palau I. Halbband S. 135-14I.

~bweisevon Cheyne. lii)Ein lrrtum CHEYNE'S, die groflen Basaltbriiche fiir Matolenim lagen in U.
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2 bis 300 Jahren von spanischen Freibeutern erbaut wurde. Diese Ansicht wird durch
die Tatsache bestarkt, dafs vor 10 oder I 2 Jahren~ H. M. S. Larne in den Bergen
eine kleine bronzene Kanone fand und mitnahm. Weiter landeinwarts sind auch et-

liche freie Platze in verschiedenen Teilen der Insel zu sehen; einige erstrecken sich I,,',,""."

tiber viele Morgen; sie sind ohne Baumwuchs und vollig eben. Aufeiner solchen Ebene,
namens Kipar (Ki-Par), in der Nahe von R@ en Kiti- (Roan Kiddi-) Hafen (den
ich haufig besucht habe) befindet sich ein grofser ktinstlicher Htigel; er ist ungefahr ;'
20 Fufs breit, 8 Fufs hoch und eine viertel Meile lang. Er ist anscheinend fur Ver
teidigungszwecke aufgeworfen; oder ist die Begrabnisstatte fur die Gefallenen nach
einer grofsen Schlacht.

Ahnliche Ruinen finden sich auch auf Kusae (Strong's Island,) tiber welche die
Eingeborenen keine Auskunft geben konnen.

Der Boden besteht aus einem reichen roten und schwarzen Lehm und wtirde bei
richtiger Kultur aIle Arten tropischer Frtichte und efsbarer Knollen hervorbringen,
ebenso Kaffee, Pfeilwurz und Zuckerrohr. Die Waldungen sind auf der ganzen Insel
sehr dicht und bestehen meist aus hohen und schonen Baumen : darunter befinden
sich Farnbaume, Bananen, Pandanuspalmen, Sassafras und mehreren Palmarten. Die
Baurne verzweigen sich erst am Wipfel; bei vielen sind die Stamme mit Kletterpflanzen
und Schlinggewachsen tiberzogen, und die unteren Teile der Stamme sind in Farne
eingebettet, von denen es viele Arten gibt. Man findet viele wohlriechende weifseund
gelbe Bltiten. Die Eingeborenen schatzen sie sehr, sie winden sich daraus Kranze,
die von beiden Geschlechtern bei Festlichkeiten und andern Gelegenheiten aufs Haar
gesetzt werden ; diese Kranze sind tiberaus kleidsam.

Der Brotfruchtbaum ist sehr haufig und erreicht eine bedeutende Hohe, Die Kokos
palme und wilde Orange findet sich auch in grofser Zahl. Eine kleine Schilf- und Rohr
art ist sehr haufig und dient zur Herstellung der Fufsboden und der geflochtenen
Wande in den Hausern, Wilder Ingwer und Pfeilwurz sind auch sehr reichlich. Die
Kulturpflanzen und -Baume sind: Brotfrucht, von der es viele Arten gibt, Kokosnufl,
Rtiben (?), Taro, Bananen, Pfeilwurz und Zuckerrohr - das letzte wird nur gekaut -,
ferner Yams! Sufskartoffeln, Melonen, und in geringer Menge Tabak, schliefslieh
Kawa (Piper methystz"cum). Sie wird in grofsem Umfang auf der ganzen Insel angebaut
und taglich bei den Festen verwendet. Dem Anbau der Pfeilwurz widmen sie wenig
Aufmerksamkeit ; was ich jedoch davon sah, scheint eine sehr gute Qualitat zu sein.

Yams sind auf der Insel tiberall in grofsen Mengen vorhanden; doch erhalten die
Walschiffe ihre Vorrate hauptsachlich an der Nordseite, wo sie in grofserern Umfange
als an anderen Stellen angebaut werden : sie sind jedoch verhaltnismafsig klein und
von untergeordneter Qualita~. Der Kulturboden erstreckt sich nicht weit landeinwarts

G)imJahre 1839.
ilDie Walfanger brachten auch Yams von anderen Inseln nach Ponape, mit denen die Yamskultur nachmals

entwickelt wurde.
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die Dorfer liegen alle in der Nahe der Kuste. Binnenlands gibt es keine Bewohner,
und wenige Einwohner haben je die Mitte der Inse1 besucht. Man findet keine Spur
von Vierflifslern, Ratten ausgenommen, die sehr zahlreich sind. Der fliegende Hund
ist ebenfalls recht haufig und richtet unter den Brotfruchten grofsen Schaden an.

Wildtauben sind tiber die ganze Insel reichlich verbreitet. Sie scheinen in den
Monaten von Dezember bis April am besten und haufigsten zu sein. Ein Fahrzeug
kann taglich die gesamte Mannschaft damit versorgen, wenn man einigenEigeborenen
jungen Taubenflinten oder Gewehre mit der notigen Munition aushandigt. Diese Bengel
sind ausgezeichnete Schiitzen und in einem Tage bringen sie eine Menge zusammen,
die fur eine ganze Schiffsbesatzung ausreicht. Man braucht nie zu befllrchten, daf sie
die Taubenflinten stehlen; wahrend meiner wiederholten Besuche auf der Insel habe
ich von keinem einzigen solchen Fall gehort. Eine Stange Tabak belohnt jeden ge
niigend fur die Arbeit ; und zahlreiche Jungen finden sich, die taglich ihre Dienste frei
willig anbieten. Gefltigel ist reichlich auf der Insel vorhanden. FUr ein Dutzend Hiihner
zahlt man 24 Stuck negro-head-Tabak oder 4 Ellen billigen Kattun. Hundert Yams
knollen erhalt man fur 10 Stangen Tabak; 100 BrotfrUchte fur 10 Stangen Tabak;
desgleichen Kokosnufse : I Bundel Bananen fur zwei Stangen : und alle andern Er
zeugnisse der Insel zu einem ahnlichen geringen Ge1dwerte, Fische werden auf den
Riffen in groi3en·Mengen und vielen Arten gefangen. Meeraschen sind sehr zahlreich;
man sieht sie haufig am Schiffe und in grofsen Scharen. Die kleinen Fische werden
hauptsachlich mit Handnetzen gefangen, die andern auf sehr verschiedene Weise.

Die Inseln liefern reichliche Vorrate zur Auffrischung des Lebensmittelbedarfs der
Walfanger; doch gibt es nur wenige Gegenstande, die fur den Handel verwertbar
sind. Die Inseln werfen jahrlich ungefahr 500 Pfund Schildpatt ab; die gesamte Menge
wird den Eingeborenen von den auf der Insel lebenden Europaern zu einem geringen
Preise abgekauft und an die Walschiffe mit einem Nutzen von 500 % verhandelt! Als
Bezahlung nehmen sie hauptsachlich geistige Getranke, Tabak, Gewehre und Schiefs
pulver. Die Einfuhr dieser Gegenstande und der Mii3brauch seitens der Tagediebe
auf dem Lande haben viel zum Verderb der Eingeborenen beigetragen.

Das ist der einzige Handelsartikel, der gegenwartig, mit Ausnahme von Trepang,
und den unmittelbaren Wunschen der Besucher, bezogen werden kann. Der Ausfuhr
listelassen sichjedoch mit Leichtigkeit noch Ingwer, Pfeilwurz, Sassafras, Kaffee, Zucker
und manch ausgezeichnetes Holz hinzuftigen.

Die Walfanger versorgen sich jahrlich mit rund flinfzig' Tonnen Yams und einer Un
menge Bananen, Brotfrucht und GeflUgel. Schweine kann man nur von den Europaern
erhalten. Die Eingeborenen ztichteten sie frtiher; aber, da sie zu faul waren ihre
Pftanzungen einzuhegen, schlugen sie schliefslich aIle tot, Hunde traten an ihre Stelle<L>
und bildeten einen Bestandteil ihrer Nahrung.

Ci)Nicht so. Hunde lieferten urspriinglich die Fleischnahrung (vgl. O' CONNELL). Schweine wurden spater von
deD Schiffen eingefiihrt. .
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Die Gegenstande, welche von den Eingeborenen im Austausch mit den Landes
erzeugnissen besonders begehrt werden, sind rote Baumwollstoffe oder Anztige, die
sie leidenschaftlich lieben; Gewehre, Schiefspulver, Blei, Flinten, Patronentaschen,
Sabel, breite Axte, Beile, Fischhaken, Schlachtermesser, Deifsel, Meiflel, Flacheisen,
Handsagen, Hohleisen, Bohrer, Kugelformen, Kaliko, Drell, auffallende baumwollene
Taschentiicher, negro-head und Cavendish-Tabak, Pfeifen, Feilen, Serge- und Baum
wollhemden, Hosen, kleine Peden in allen Farben, Maultrommeln, Strohhiite, Decken,
passende eiserne Topfe, kleine Kisten und Truhen mit Schlossern, Angeln, Tauben
flinten und kleine Schufswaffen, Nadeln, lwirn, Scheren usw.

Die Hautfarbe der Eingeborenen ist hell kupferfarben. Die Durchschnittsgrofse der
Manner betragt 5 Fun 8 loll, und die Mehrheit von ihnen wUrde als klein angesehen
werden. Die Frauen sind im Verhaltnis viel kleiner als die Manner; sie haben feine
GesichtszUge und schmachtige Kerper. Viele Hauptlingssohne sind ausnehmend gut
gebaut; sie sind auch viel hellfarbener als die meisten Eingeborenen und verdanken
dies dem Umstande, dan sie Wind und Wetter nicht so sehr ausgesetzt sind; sie
wurden in jedem Teil der Welt als angenehm aussehende Menschen gelten. Ihre ZUge
sind im allgemeinen wohlgebildet. Die Nase ist etwas gebogen doch am untern Ende
ein wenig breit; der Mund ist eher breit zu nennen; er hat volle Lippen und wunder
schone weifse Zahne. Die Ohrlappchen sind bei beiden Geschlechtern durchbohrt;
doch sind sie selten auffallend erweitert.

Beide Geschlechter tragen gefalligen Schmuck, der aus kleinen Peden zusammen
gesetzt ist, USW., und in die Ohren eingehangt wird. Sie besitzen auch hubsche Hals
ketten, die aus demselben Material hergestellt werden. Manner und Frauen haben
schones schwarzes Haar, das sie mit nicht geringer Muhe und einer Reihe von Duften,
die in Kokosol gemischt werden, formen; die Hauptlinge und ihre Familien schmiicken
das Haupt mit schonen Kranzen aus wohlriechenden Blumen. Sie reiben auch ihre Leiber
(vor allem die Frauen) mit gelber Farbe ein, urn ihnen ein helleres Aussehen zu geben;
was auch unbedingt der Fall ist. Sie glauben damit ihre Schonheit besonders zu heben.

Die Manner tragen keine Schnurr- oder Backenbarte ; sie ziehen sich die Haare,
sobald sie erscheinen, mittels Pinzetten aus doppelt gebogenen Schildpattsttickchen
oder einem Paar Herzmuscheln aus. Die meisten Frauen haben ein gefalliges Aus
sehen ; da sie aber frUh heiraten, verlieren sie bald alle Schonheitsanspruche, Die
Hautfarbe der jungen Madchen ist viel heller als die der Manner; sie ahneln einer
siidamerikanischen Brunette. Dies verdanken sie dem Gebrauch der oben erwahnten
gelben Farbe und dem Tragen eines Oberkleides, das aus einem baumwollenen
Taschentuch hergestellt wird und vor der Sonne schiitzt ; es bedeckt Brust und Riicken
und hat in der Mitte ein Loch, urn den Kopf hindurchzustecken. Beide Geschlechter,
vor allem die Frauen, sind sehr nett tatauiert.

Viele Eingeborene, besonders die unteren Klassen und Fischer, haben eine eigen
artig mifsbildete Haut : das ruhrt von einer Schorfkrankheit her, die der Ringwurm-
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krankheit ahnelt, oder wie sie jemand bekommt, dessen Haut unter dem Einflut; der
Sonneabblattert. Sie scheinen keine UnannehmIichkeiten durch dies Leiden zu sptiren,
fUr seinen Anlaf3 mochte ich den Genuf von rohem Fisch, den sie in grof3en Mengen
vertilgen, in Anspruch nehmen. Diese Krankheit herrscht mehr oder weniger auf allen
dem Aquator nahe gelegenen Inseln : ich bin ihr auch auf den P a Ia u - ( Pallou-) Inseln
begegnet. Ich hatte auf See vier Monate lang einen Ponapejungen mit, dessen Haut
vollstandig mit der Krankheit bedeckt war; er verlor jedoch bald jegIiche Spur davon,
nachdem er nur eine kurze ZeitIang von Salzfleisch gelebt hatte.

Mit Bezug auf den allgemeinen Charakter dieses Volkes sind die Liebe, welche
beide Geschlechter fur ihre Nachkommen hegen, und die Verehrung, die sie dem Alter
zollen, die am angenehmsten hervortretenden Ztige; das sind zwei Eigenschaften, die
andern von mir besuchten Inselbewohnern in betrtiblichen Mafse abgehen. Sie sind
auch wohlgebauter, vergntigungsstichtig und ausnehmend gastfrei: zum Beweis mochte
ich erwahnen, daf ich bei jeder Gelegenheit, wenn ich den Konig besuchte, oder
einen Hauptling von hohem Range, mit auffallender Zuvorkommenheit behandelt
wurde; man gab mir ein Fest, und bei einer Gelegenheit legte man mir hundert Kawa-

.> wurzeln, samt einem Haufen Yams, Brotfrucht, Bananen und Kokosntisse zu Fufsen.
Ein Schatten fallt auf diese Schilderung: man mufs zugeben, dafl sie trage, habgierig
und hinterlistig sind; man kann ihren Versicherungen nur wenig Glauben schenken.
Ich darf jedoch nicht vergessen, daf3 ich von Wilden berichte; und in ihrem Benehmen
zeigt sich soviel lobenswertes, und sie sind so sehreiner Veredelung durch die Zivilisation
lugangig,daf ich sie hoch tiber aIleWilden stellen mufs,mitdenenichzu tun gehabt habe.

Wahrend der ganzen Zeit meines Aufenthaltes auf der Insel und der spateren Be
suehe, wurde mir niemals ein Diebstahl von ihnen gemeldet, es sei denn, daf die
weifsen verworfenen GeseIlen, die bei ihnen leben, sie dazu aufstachelten. Kurz, wenn
diese Banditen sie nicht aufhetzten, fand· ich sie stets grundehrlich in ihren Hand
lungen, und sie bezahlten ptinktIich aIle Waren, die ich ihnen tiberlassen hatte. Durch
den Einflufs jedoch, den die Weil3en auf die Eingeborenen erhalten haben, weil sie
ihreSprache fliefsend sprechen, daf3 sie ihnen zeigten, wie man aus dem Kokospalm
saft aikoholhaltige Getranke macht, und indem sie sich soweit wie moglich ihren Ge
wohnheiten anpafsten, ist der Charakter der Eingeborenen sehr verderbt worden. Sie
haben sich schon das Ltigen angewohnt ; und sie werden bald - wenn diese Burschen
nieht von der Insel entfernt werden - sich an aIle Arten Laster und Unmoral gewohnt
haben.

Die Insel Ponape ist in funf Stamme eingeteiIt, die von einander unabhangig sind;
jeder hat einen eigenen Herrscher. Die Starnrne sind die folgenden: R oi en Kit i
(Roan Kiddt) oderU o n a (Wonah); Matolen im(Matolapim); NQdNut);SQk~s
(Yoquoitsj und Au a k (Awack)~ Die ersten beiden sind diemachtigsten und besitzen
eine grol3ereAusdehnung als die andern, Jeder Konig hat einen ersten Minister, dessen

<DEs fehlt II.
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Macht der des Herrschers nahezu gleich ist. Sein Titel ist Nan eke n (Nannt'kan).
Auf den Konig folgen im Range die Edlen, deren Titel folgende sind:

Tau k (Talk),. U arsai (Wajy),. Nan pei (Nanaby),. N Q S (Noach),. Sau t Sap
(Shou Shabbert),.Ker6u en u e n (Groen-wane)rv,. und viele andere. Es sind Hauptlinge
niederen Ranges und nicht von edler Geburt j doch sind sie zu Hauptlingen gemacht
worden und erhieIten Land wegen ihrer Tapferkeit verliehen oder durch die Gunst
der Adligen. Beim Hinscheiden des Herrschers folgt ihm der Adlige, welcher den
Tauk-TitelCi> innehalt, und die tibrigen Hauptlinge steigen urn eine Rangstufe. Der
erste Minister behalt sein Amt fur Lebenszeit oder so lange es dem Konig gefallt;
und, obgleich er viel GewaIt besitzt, steht er doch den Adligen im Range nacho Die
Regierung wird in der einfachsten Form gehandhabt j der Konig begnugt sich damit,
den ihm schuldigen Tribut zu erhaIten j er mischt sich seIten in die Regierungs
angelegenheiten, und nur, wenn sie von grofiter Wichtigkeit sind. Jeder Hauptling
hat Macht tiber seine eigenen Untertanen und darf sie fur die geringsten Vergehen
bestrafen; in wichtigen Fallen wird das Urteil in der Versammlung gefallt und die
Strafe festgesetzt.

In ieder Ortschaft befindet sich ein grofies Versammlungshaus j in der Mitte be
findet sich eine erhohte Plattform zur Bequemlichkeit fur die Hauptlinge, wenn sie
die Stammesangelegenheiten besprechen. Mit diesen Versammlungen gehen stets
Festlichkeiten einher und Kawagelage, die auf Kosten des Hauptlings stattfinden, in
dessen Dorf die Beratung stattfindet. Langs der Hausseiten hat jede Familie von
Rang eine Schlafstelle, die aus geflochtenen Abteilungen besteht, so ahnlich wie in
den Wohnraumen im Hinterteil eines Schiffes. Der Zwischenraum von Plattform und
Hausende wird von den Sklaven und Dienern eingenommen, die emsig wahrend dieser
Versammlung beschaftigt sind, Kawa zu stampfen und die Mahlzeiten fur die Teil
nehmer zu bereiten.

Wenn eine Versammlung fur notig erachtet wird, sendet man Boten an die ver
schiedenen Hauptlinge und ladt sie ein. In dringlichen Fallen geschieht es durch Blasen
der Muschelhorner, Nachdem die Hauptlinge beisammen sind, tragt ihnen der Konig
oder der oberste Hauptling die Verhandlungssache vor, und jeder kann frei seine
Meinung aufsern. Gelegentlich sind die Erorterungen sehr lebhaft, namentlich wenn
man gehorig der Kawa zugesprochen hat; mehrmals bin ich bei solchen Gelegenheiten
Zeuge heftiger Streitigkeiten zwischen verschiedenen Sprechern gewesen, deren Aus
arten in Schlagereien nur durch die Vermittlung der anderen Hauptlinge verhindert
wurde. Nachdem die Meinung der Mehrheit tiber den Verbandlungsgegenstand zum
Beschlufs erhoben ist wird die Sitzung geschlossen.

Beim Tode eines Hauptlings hat der Konig das Recht, das Land irgendwem zu
tibergeben. Er belehnt jedoch gewohnlich seine Sohne damit; oder inderen Ermanglung
den Hauptling, der dem Verstorbenen im Range der nachste ist.

cYDie Reihenfolge ist eine ganz andere. ii5I1icht der Tauk, sondern der Uarsai folgt.
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Die Macht jedes Konigs ist uber seine Untertanen - obschon er selten davon
Gebrauch macht - in jeder Hinsicht unbegrenzt : Leben und Eigentum sind vollig in
seine Hand gegeben. Innerhalb des konigliehen Hofes Blut vergief3en bedeutet
unbedingt den T od : aIle Klassen erweisen ihm die alleruntertanigste kriechende
Ehrerbietung; selbst die Adligen diirfen nicht in seiner Gegenwart stehen.

Sobald die Brotfruchternte einsetzt, senden die Adligen die ersten Fruchte an den
Konig; und sobald ein Hauptling ein neues Schildkroten- oder Fischnetz in Benutzung
nimmt, mull das Ergebnis des Fanges fur eine bestimmte Anzahl Tage dem Konige
Iibersandt werden, ehe er einen Fisch fur sich verbrauchen darf. Eine andere
Ehrenbezeugung, die dem Konig, und von den Leuten niederen Ranges den Hoher
gestellten erwiesen wird, besteht darin, dall man bei Begegnungen im Boote sich
vollig' ruhig verhalten muf3, bis sie vortibergefahren sind; die dem Ausleger ab
gewandte Bootsseite muf3 dem voruberfahrenden Fahrzeug zugewandt sein, damit
er einsteigen kann, wenn es ihm beliebt.

Obschon ich aIle Teile der Insel besuchte, habe ich doch keinen unbedingt zu
verlassigen Anhaltspunkt, die Bevolkerungsziffer festzustellen; nach meinen eigenen
Beobachtungen schatze ich sie auf sieben bis achttausend Seelen. 1844 befanden sich
tiber 60 Europaer, uble GeseIIen, auf der Insel; es waren geflUchtete Strafgefangene
und Matrosen.

Die Kanus der Insel werden aus einem grof3en Baumstamm ausgehohlt und sind
sehr sauber gemacht. Der Ausleger wird am Kanu mit mehreren ausliegenden Stucken
Leichtholz befestigt, die genau viereckig behauen und bemalt sind. In der Mitte
haben sie eine Plattform, worauf die Hauptlinge sitzen. Diese Kanus sind rot an
gestrichen; sie sehen recht gefallig aus und sind mit einem Maste und einem drei
eckigen Segel versehen. Sie segeln sehr schnell und tragen 4-10 Mann.

Die Hauser der Eingeborenen sind entschieden besser gebaut, als ich es bisher auf
anderen Inseln feststellen konnte. Sie bilden aIle ein Rechteck und sind folgendermafsen
gebaut: .

AIs Fundament errichtet man 3-6 Fuf3 tiber dem Boden einen steinernen Unter
bau, auf dem das Rahmenwerk des Hauses ruht. In der Mitte wird ein ungefahr 4 Fuf
im Quadrat, nur 2 Full tiefer Raum fur die Herdstelle freigelassen; der ubrige Boden
wird mit einer Art Flechtwerk bedeckt, das aus sauber unter einander verbundenem
Rohr oder Schilf hergestellt ist. Die Seitenwande sind etwa 4 Fuf3hoch und mit dem
selben Flechtwerk hedeckt; mehrere Stellen werden fur die Fenster offengelassen,
die mit Blenden aus dem gleichen Material verschlossen werden konnen. Das ganze
Rahmenwerk besteht aus vierseitig hehauenen Balken, und die Pfosten sind aIle in
denMauerlatten verzapft. Die Dachsparren hestehen aus diinnen geraden Rundholzern,
die an [eder Seite von den Mauerlatten his an die Firstlatten reichen und an heiden
mit dunnern Tauwerk festgebunden werden. Das Dach hesteht aus Pandanusblattern;
sie werden tiber einem Rohr zusammengenaht und hilden eine ungefahr 6 Fuf3 lange
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und ein Fuf breite Matte. Beim Dachdecken fangt man an der unteren Kante an;
die Matten werden der Lange nach hingelegt, jede Matte greift etwa einen Zoll tiber
die andere hinaus, und bei fortschreitender Arbeit an den Sparren festgebunden.
1st der First erreicht, dann beginnt man wieder an der unteren Kante mit einer neuen
Mattenlage; dabei werden die Bertihrungsstellen zweier Matten der unteren Schicht
tiberdeckt; jede Matte greift wieder wie vorher einen ZoU tiber die andere hinaus;
und so geht es weiter bis das Dachdecken beendet ist.

Ein derartig gebautes Haus halt viele Jahre aus. Die Bauart pafst sich besonders
dem Klima an; die Ritzen zwischen dem Rohr, das die Seitenwande bildet, gestatten
der Luft freien Zutritt und machen den Aufenthalt in den Hausern damit kiihl und
erfrischend; ob sie auch des Schmucks ermangeln, sehen sie doch freundlich und sogar
anziehend aus. Es sind recht saubere und bequeme Behausungen, in denen selbst ein
Europaer zu leben vermag.

Ihr Handwerk besteht inder Herstellung von IQs oder Schlafmatten,Gtirteln, Schtirzen,
Hals- und Kopfschmuck, Korben und Bootssegeln, ferner Schlafdecken aus dtinnem
Tauwerk. Die Schlafmatten werden hauptsachlich in SQk ~ S (7oquoits), N Qt (Nut)...-...
und Auak (Awak) gemacht und aus zusamrnengenahten Pandanusblattern hergestellt.
Sie sind ungefahr 6 Fufl lang und verschieden breit; das Ende der Matte wird auf
gerollt und bildet das Kopfkissen. Ihre Schlafdecke wird aus Rindenstoff gemacht
und mit Troddeln aus einem flachsahnlichen Material besetzt. Gtirtel werden auf
Handwebstuhlen gewebt; sie bestehen aus Bananenfasern und werden rot und gelb
gefarbt; sie haben verschiedenartige Muster und sehen ganz besonders gut aus. 1m
allgemeinen sind sie 6 Fuf lang und 5-6 Zoll breit. Der Mannerschurz wird aus
gebleichten, in dtinne Streifen geschnittenen Kokosfiedern hergestellt, die mit einem
Ende an einer Tragschnur befestigt werden; er ist ungefahr 2 Fut3 lang und reicht
von der Hufte bis an die Knie. Wenn ein Mann schon angezogen seinwill, bindet er sechs
solche Schurze urn. Dieses Bekleidungssttick ist leicht, sieht gut aus und pa(\t sich
jeder Korperbewegung an. Die GUrtel bilden auch einen Teil der Mannerkleidung:
sie werden ahnlich von anderen Inselbewohnern getragen; die obcre Kante des
GUrtels reicht tiber den Nabel hinauf.

Die Frauenkleidung besteht aus dem l ik a u (Nkole), einem Faden Baumwolltuch,
das urn die Lenden gewickelt, an einer Seite eingeschlagen wird und bis zu den Knieen
reicht. Sie farben stets das weifse Baumwolltuch mit Curcumafarbe, die ihm ein gelbes
Aussehen gibt. Ihr Obergewand besteht gewohnlich aus einem der vorhin beschriebenen
Taschentlicher; Festtage ausgenommen, wo die es sich leisten konnen, es durch rote
Tucher ersetzen, die mit weifsen Litzen eingefafst sind. Beide Geschlechter mogen sich
gern schmticken. Sie stellen wundervolle Kopfbander aus verschiedenfarbigen Perlen
her; auch Halsketten ausdem gleichen Material, deren Reihen durch kleine runde
Peden und Muscheln und Kokosschale unterbrochen werden, welche etwa die Gro(\e



I. GESCHICHTE.

oder Form eines kleinen Hemdenknopfes haben. Dies und der Ohrschmuck werden
mit roten baumwollenen Quasten verziert.

Die Nahrung derEingeborenen besteht aus Brotfrucht, Yams, wildem Taro, Kokos
niissen, Bananen, Zuckerrohr, Hunden, Tauben, Schildkroten, Fischen und Trepang,
den sie roh geniefsen, und mancherlei kleinem Seegetier. Sie haben zwei Arten Brot
fruchtbaume, die sich durch ihre verschieden grofien Fruchte unterscheiden; die grofite
ist am sUl3esten und schmeckt am angenehmsten. Die Natur scheint sie recht ver
schwenderisch mit diesen Fruchten versorgt zu haben, denn die verschiedenen Arten
folgen aufeinander das ganze Jahr hindurch. Sie haben eine besondere Art, sie zu
konservieren: davon mag folgende Beschreibung eine Vorstellung geben:

1st die Brotfrucht reif, dann wird die Rinde abgeschalt und die Frucht in Stiicke
zerschnitten; darauf grabt man drei Ful3 tiefe Gruben; die werden mit Bananenblattern
ausgelegt, damit kein Wasser eindringen kann. Bis auf einige Zoll werden sie bis
zum Rande mit zerschnittener Brotfrucht angefullt, dann mit den gleichen Blattern
zugedeckt und mit Steinen beschwert, urn sie zusammenzudrucken. Davon werden
die Gruben luft- und wasserdicht, nach einiger Zeit tritt Garung ein und es bildet sich
eine Masse, welche das Aussehen und die Beschaffenheit von jungem Kase hat.

Der Hauptgrund die Brotfrucht in dieser Weise zu konservieren ist die Vorsorge
gegen eine Hungersnot; denn, sie besitzen eine Uberlieferung, dafs vor ungefahr
roo Jahren ein schwerer Orkan die Insel heimsuchte, der die Baume umwehte lind
eine grol3e Lebensmittelknappheit verursachte.

Sie soIl sich in diesen Gruben mehrere Jahre lang halten; obschon sie beim Heraus
nehmen sauer lind tibel duftet; gilt sie bei den Eingeborenen doch als eine an
genehme und nahrhafte Speise, die ebenso gut wie im frischen Zustande schmeckt.
Sie wird hauptsachlich bei ihren Festen verwendet und dann in grofsen Mengen ver
zehrt. Nach dem Herausnehmen aus den Gruben wird sie gehorig geknetet, in
Bananenblatter eingeschlagen lind im Ofen auf heifsen Steinen gebacken. Diese
Ofen werden erstellt, indem eine Menge kleiner Steine erhitzt und eine Schicht davon
auf dem Boden ausgebreitet wird; darauf legt man die Nahrung, die man vorher
schon in saubere Bananen- oder wilde Taroblatter eingeschlagen hat, lim sie rein zu
halten und vor dem Ansengen zu bewahren. Die iibrigen heifsenSteinewerden daruber
geschtittet; das Ganze bedeckt man mit Blattern, Matten lISW. urn dem Dampf das
Entweichen unmoglich zu machen. In ein paar Stunden sind die Sachen genUgend
gedampfr; wer diese Sudsee-Kochart nicht kennt, wird iiberrascht sein, daf die Speise
so vorziiglich gerat, Ich halte sie fur die beste Art Yams und Brotfrucht zuzubereiten ;
und flir besser als unsere Weise sie zu backen lind zu kochen.

Die Eingeborenen bauen den Yams in erheblichen Mengen auf der ganzen Insel
an; aber sie sind so trage, dafi sie in den Boden ein kaum geniigend grofses Loch
machen, urn den Samen einzubetten ; sie lockern nicht einmal den Boden dort herum
auf, was den Yams hindert, eine annehmbare Grol3e zu erreichen. Sie pflanzen ihn
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~ewohnlich in der Nahe von Baumen ; an die Zweige binden sie Faden, damit die
Ranken sich daran hinaufwinden konnen.

Da Brotfrucht die Hauptnahrung der Eingeborenen bildet, haben sie bei der ge
ringen Zeit, welche die Bearbeitung der anderen pflanzlichen Erzeugnisse fordert,
sehr viel Mu£.\e, die grofstenteils durch Feste ausgefullt wird. Ihre Feste gehen im
allgemeinen allem andem vor. Der Konig besucht jahrlich jedes Dorf im Stamme,
wobei die gro£.\ten Festlichkeiten stattfinden ; die Hauptlinge wetteifem dann mit
einander, wer ihn am besten aufnimmt. Ungeheure Mengen Brotfrucht und Yams
werden bei solchen Gelegenheiten gekocht; Kawa wird im Ubermafs getrunken.
Dies scheint ahnlich wie Opium zu wirken, hat jedoch nicht solche bosen Folgen.
Diese Festlichkeiten dauem im allgemeinen in jedem Dorfe zwei Tage; Feste im
kleineren Ausmafs finden taglich statt ; kein Hauptling besucht einen andern, ohne
dafs ein Fest zu Ehren des Gastes ausgerichtet wird; und .der Besucher erwidert es,
wenn sein Freund ihm wiederum die Ehre erweist.

Das einzige Musikinstrument, das sie besitzen, besteht aus einer kleinen Bambus
flote ; den Ton ruft man hervor, indem das eine Ende in das Nasenloch gesteckt
wird - man blast sanft den Atem hindurch und variiert mit den Fingem die Tone.
Die Ponapetrommel besteht aus einem ausgehchlten Holzstamm und ist auf dem einen
Ende mit Haifischhaut Uberzogen; sie ist sanduhrforrnig ; man schlagt sie mit den
Fingern der rechten Hand, wahrend sie auf dem linken Knie aufruht. Sie klingt
ahnlich wie das Tamtam der Hindus. Der Trommler sitzt mit untergeschlagenen
Beinen und begleitet sich mit Gesang.

Ihre Tanze sind durchaus nicht unziemlich und werden nicht von unanstandigen
Gebarden begleitet, wie man es sonst auf den andern Inseln allgemein findet. Die
Tanzer sind unverheiratete Manner und Madchen, die auf einer langen Planke
stehen. Mit den Fufsen balten sie den Takt des Liedes und begleiten es mit an
mutigen Arm- und Beinbewegungen. Bisweilen werden die Arme vom Kerper fort
geschnellt und mit den Fingern schnelle zitternde Bewegungen ausgefuhrt, worauf
sie in die Hande klatschen. Jede Bewegung wird im Gleichtakte, im gleichen Augen
blick von der gesamten Gesellschaft ausgeftihrt.

Die Tatauierung wird bei den Eingeborenen von alten Frauen berufsmafsig aus
geftihrt. 1m Alter von 10-12 Jahren werden beide Geschlechter tatauiert. Die Farbe
wird aus einem Nufskern gewonnen, und die Operation wird mit einem knochernen
Instrument ausgefuhrt, das den Zahnen eines kleinen Kammes ahnelt und mit einem
leichten Schlag eines Stabchens in die Haut getriebenwird. Beide Geschlechter werden
von den Lenden bis zum Enkel, von den Ellbogen bis zu den Knocheln tatauiert.

Die Eingeborenen Ponapes leben sehr regelma£.\ig. Sie stehen mit Tagesanbruch
auf, baden in frischem Wasser, verzehren ihre Morgenmahlzeit, und salben sich her
nach den Leib mit Kurkuma und Kokosol. Sie begeben sich an ihr Tagewerk
und halten dabei bis Mittag aus; dann gehen sie heim, baden wieder und halten ein
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anderes Mahl. Der Rest des Tages wird entweder mit Festefeiem oder Besuchemachen
verbracht. Gegen Sonnenuntergang essen sie zu Abend und waschen sich zum dritten
Maj. Sie haben keine Fackeln oder andere Beleuchtungsgegenstande im Hause; wenn
sie nicht gerade tanzen oder fischen, gehen sie zeitig zur Ruhe.

Den Frauen wird auf der Insel viel Verehrung und Aufmerksamkeit g-ezoIlt; sie
brauchen keine andere Arbeit zu tun als die ihnen rechtmafsig zukomrnt. AIle Arbeit
auf3erm Hause wird hauptsachlich von Mannern verrichtet, deren Beschaftigung im
Bauen von Hausern und Kanus besteht, Yams pflanzen, Fischen, Heimbringen der
landbauIichen Erzeugnisse, femer Kawa pflanzen und Kochen. Die Frauen helfen selten
bei irgend einer Beschaftigung aufler dem Hause, ausgenommen vieIleicht beim Fischen
und[aten des Bodens; sie verbringen ihre Zeit hauptsachlich mit der Herstellung von
Haarschmuck, Weben von GUrteln, Nahen von Matten, Flechten von Handkorben
und sorgen fiir das Hans und die Kinder. Die Arbeit ist fur beide Geschlechter jedoch
sehr leicht, und sie vergeuden viel Zeit mit Tragheit,

Keuschheit gilt unter den Eingeborenen nicht als Tugend, auch wird sie bei der
Wahl einer Frau nicht als Empfehlung angesehen. Unregelmafsiger geschlechtIicher
Verkehr ist vor der Ehe an der Tagesordnung; er wird von den einzelnen Par
teien oder den Verwandten ohne das geringste Schamgeflihl betrieben; ein Vater
oder Bruder wird offen die Tochter oder Schwester an Bord jedesSchiffes prostituieren,
das die Insel anlauft. Nach der Ehe sind die Frauen aber dazu angehaIten, mehr auf
ihr Benehmen zu achten; denn eine Verletzung ihrer Pflicht in dieser Hinsicht wUrde
vorn Gatten sehr schwer bestraft werden. Die Einfuhrung europaischen Zeugs, Tabaks,
Maultrommeln und Perlen haben gewaltigen Einflul3 auf die Liederlichkeit der Frauen
ausgetibt, fur die der fremde Putz eine grol3e Versuchung biIdet.

Die Eingeborenen, besonders die Frauen, plappem gem und neigen sehr zum
Klatsch; sie konnen sogar nicht einmal ihre eigenen Geheimnisse hUten; ein Ver
brechen ist fast im AugenbIick allgernein bekannt, wo es begangen wurde.

Hoflichkeitsformeln gibt es unter den Leuten nur wenige; sie beschranken sich
bei einer Begegnung gewohnlich nur auf die Frage: »Wohin gehst du? coder J Woher
kommst du?c Sie scheinen in ihrer Sprache keine Ausdrticke zu haben fur: -Wie
geht es dir?coder J Auf Wiedersehen c; sondern sie sagen einfach beim Abschied:
-Ich gehe jetzt. c - »WilIst du hier bleiben?c Bei einer Begegnung mit einem Haupt
ling bleiben die Eingeborenen, wenn sie von geringerem Rang-e sind, entweder stehen
oder hocken sich nieder - dem Range entsprechend - bis er vorUber ist,

Sie haben niedliche Schirme fUr das Gesicht, die aus Kokosfiedem geflochten werden,
und den Kopf umrahmen und nach vom vortreten, ohne ihn zu bedecken. Diese Kopf.
bedeckung wird vornehmIich von Fischern getragen, urn das Gesicht vor der Sonne
zu schUtzen.

Ich hatte niemals GeIegenheit einer EheschIiel3ung beizuwohnen und weil3 daher
our wenig tiber diese Feierlichkeit ; aber man hat mir erzahlt, dal3 ein Eingeborener
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der freien will, dem Vater des Madchens ein Geschenk macht, und dafs seine Bewerbung
aIs angenommen gilt, wenn er es behalt, Es wird aIsdann ein Fest vorbereitet, nach
des sen Beendigung fuhrt der Brautigam die Frau in sein Haus. Stirbt sie, mufs der
Witwer ihre Schwester heiraten, wenn sie eine hatte; beim Tode des Mannes wird sein
Bruder, wenn er einen hatte, der Gatte der Witwe. Vettern ersten Grades durfen am
der Insel einander nicht heiraten; doch darf die Frau ihren Gatten ohne seine Ein
willigung nicht verlassen, es sei denn, sie ist aus hoherern Rang. In diesem FaIle kann
sie tun, was sie will. Die Hauptlinge haben eine Reihe Frauen; Vielweiberei ist in jedem
Mafse erlaubt und wird nur durch die Unterhaltspflicht des Mannes beschrankt,

Seit dem Verkehr mit den Europaern scheinen ihre Bestattungsfeierlichkeiten sich
verandert zu haben. Fruher wurden die Toten in Matten gehUIlt und eine Zeitlang
im Hause aufbewahrt; neuerdings haben sie unsere Sitte angenommen und begraben
sie in der Erde.

Beim T ode eines Hauptlings oder einer anderen hervorragenden Personlichkeit
versammeln sich die Freundinnen des Verstorbenen an bestimmten Tagen und geben
ihren Kummer durch lautes und melancholisches Klagen am Tage kund, nachts
tanzen sie. Zum Zeichen der Trauer schneiden aIle Verwandten des Toten das Haar
kurz abo Alles Eigentum des Verstorbenen wird von denen fortgeschleppt, die es
zuerst in die Hand bekommen; dieser Gebrauch ist so allgemein, daf so erhaltene
Sachen als rechtmafsiger Erwerb gelten.

Die Waffen dieser Inselbewohner bestehen zur Hauptsache aus Gewehren und
Speeren. Die Speere werden aus Hartholz angefertigt - sie sind ungefahr 6 Fun
lang, vorn mit einem RochenstacheI bewehrt und werden mit der Hand geworfen,
doch gibt es kaum jemand, der etwas vorstellt, welcher nicht ein Gewehr auf der
Insel besitzt, und viele Hauptlinge haben drei oder vier Stuck mit reichlicher Muni
tion. Meiner Ansicht nach besitzen die Ponapeleute wohlgezahlte 1500 Gewehre. Sie
haben sich die Waffen im Austausch fUr Yams und Schildpatt hauptsachlich von den
Walfangern erhandelt; seit ihrer Einfuhrung haben sich die Stamme seltener im
Kriege befunden. Sie kennen die todliche Wirkung der Feuerwaffen nur zu gut
und leben infolgedessen eintrachtiger. Im Jahre 1843 lagen die Stamme Ma t 0 Ieni m
und~ a k im Kriege, doch der Schrecken vor den Feuerwaffen lief sie gewohnIich
aufser Schufsbereich des Gewehrs bleiben, und sie schlossen bald darauf Frieden. Nur
vollkraftige Manner bilden die Kriegerpartei; sie verfahren recht anstandig, denn
selten toten sie Weiber und Kinder. Wunscht eine Partei Frieden, dann werden
von einer neutralen Person dem Konige des andern Stammes einige Kawawurzeln
uberbracht ; ihre Annahme beendet den Krieg, und cine Reihe freundschaftlicher Be
suche werden zwischen den Hauptlingen der beiden Stamme gewechselt, die mit grof3en
Schmausereien und Kawagelagen gefeiert werden.

Die Kawa wird auf der Insel nieht gekaut, sondern man zerstampft die Wurzeln
auf einem Stein, feuchtet sie nachher mit Wasser an, prefst den Saft in kleine Becher
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aus, die aus Kokosschalen bestehen, und lal3t sie von den Dienern unter die Hauptlinge
herumreichen. Der erste Becher wird dem hochsten Hauptling oder anwesenden Ober
priester gereicht, der vor dem Trinken ein Gebet daruber spricht.

Ihre Gebete werden gewohnIich an den Geist eines verstorbenen Hauptlings ge
richtet; sie bitten darin ihnen Erfolg beim Fischfang zu gewahren, urn eine reichliche
Brotfrucht- und Yamsernte, urn die Ankunft von Schiffen und eine gute Versorgung
mit den schonen Gutern dieses Lebens. Die Priester behaupten, zuktinftige Ereignisse
voraussagen zu konnen, und das Yolk glaubt sehr an ihre Prophezeiungen. Die Ein
geborenen glauben, daG der Geist irgendeines verstorlienen Hauptlings in sie hinein
fahrt ; und dafs alles, was sie sagen, wahrend sie sich in eine heftige Erregung hin
einarbeiten, ihnen vom Geiste eingegeben wurde, dafl solche Prophezeiungen daher
auch sieher in Erflillung gehen werden. Sollte jedoch nun eine ihrer Voraussagungen
nicht eintreffen, so schiitzen sie schlauerweise vor, dal3 ein anderer Geist dazwischen
getreten ist und die Erflillung verhindert hat.

Die Religion des Volkes ist sehr einfach. Sie haben weder Lieder noch Tempel
und, obschon sie an ein Leben nach dem Tode glauben, scheinen sie doch keine
religiosen Vorschriften zu besitzen. Sie glauben an die Unsterblichkeit der Seele;
ihr Paradies ist von einer Mauer umgeben, die ein grundloser Sumpf umschliefst,
Das Tor wird von einer alten Frau bewacht, mit der die Seele zusammentreffen mufl,
wenn sie tiber den Sumpf springt, und welche die Seele in den dunklen Abgrund zu
werfen versucht. GeIingt es ihr jedoch, die Frau zu uberwaltigen und den Eintritt in
das Tor zu gewinnen, dann ist sie ewig gltickIich; vermag dagegen die Frau sie in
den Sumpf zu sttirzen, SO versinkt sie in den Abgrund ewigen Elends.

Die Erwachsenen scheinen nur von wenigen Krankheiten betroffen zu werden;
ausgenommen ist die oben erwahnte Haut- oder Schorferkrankung, die sich mehr
oder minder auf der ganzen lnsel findet und sowohl Manner wie Frauen befallt. Diese
Krankheit entsteIlt sehr, doch scheint sie den aIlgemeinen Gesundheitszustand des
Betroffenen nicht zu schadigen, Die Kinder werden fast aIle in jungem Alter von
einerKrankheit befallen, die den Himbeerpocken ahnelt und ken s(kench) genannt wird;
wenn sie vier oder funf Jahre alt sind, pflegt sie im aIlgemeinen zu verschwinden. Die
Geschwtire hinterlassen nach dem AbheiIen auf der Haut Narben, die denen
gleichen, welche durch Impfen entstehen. Auszehrung kommt haufig vor. 1843 brach
auf der Insel die Dysenterie aus und vernichtete eine grol3e Zahl Eingeborener; und
1845 herrschte in einigen Gauen die Influenza, doch trat sie nicht sehr heftig auf.

Die Eingeborenen sind keine Menschenfresser; soweit ich es feststeIlen konnte,
sind es auch nie gewesen, sondern sie verabscheuen den Kannibalismus ebenso wie wir.

S. 190-193 des Cheyne'schen Buches enthalt ein kurzes Vokabularium der wich
tigsten und rneist gebrauchlichen Worte (Subst., Verben und Adjektive), einige Redens
arten und Zahlworte. Die Umschrift der Ponapeworte folgt der englischen Phonetik
und Schreibweise.
10 Haabruch: Pooape.
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6>Den Mitgliedern der .Eugenie« wurde erzahlt, dall sie aus China eingefiihrt wurden, was jedoch von ihnen

beim Vergleich mit den Giirteln aus Kusae angezweifelt wird. - Die Farben sind einheimische Erd- und
Pfianzenfarben,

Besuch der "Eugenie" und "Novara". - Mit den kurzen eintagigen Besuchen
zweier Kriegsschiffe, der schwedischen Fregatte »Eugenie- (22. November 1852)
und der osterreichischen Fregatte , Novara- (16. September 1858) nehmen die
wissenschaftlichen Expeditionen und Berichte tiber Ponape auf lange hinaus ein Ende.
Beide Berichte, die hier z. T. im Auszuge folgen, soweit sie zur Charakterisierung
der Bewohner und der Verhaltnisse auf Ponape der damaligen Zeit bemerkenswert
sind, beziehen sich auf allgemeine geographische Schilderungen, etliche interessante
ethnographische Beobachtungen, die Pockenepidemie und die Missionsarbeit. Die
Novaraexpedition brachte obendrein die ersten brauchbaren Bilder von Ponape, nach
der Natur gezeichnet, in vortrefflicher Ausflihrung, in nahezu photographischer Treue
heim.

Aus dem Berichte der ~ Eugenic". - , Eine Anzahl Eingeborener versammelte
sich bald an unserm Landungsplatze. Sie hatten zwar in allen Hauptsachen dasselbe
Aussehen, wie samtliche Polynesier, die wir bereits beschrieben haben, jedoch glichen
die Zuge derselben schon mehr den eigentlichen Malaien, indem ihre Nasen platter und
weniger hervortretend, als bei den Tahitiern, T ongesen und allen tibrigen Insel
bewohnern waren, wie sich auch ihr ganzer Korperbau als bedeutend zarter und kleiner
auswies. Bei verschiedenen war die Augenlinie etwas geneigt, was auf den ostlichen
Inselgruppen durchaus nicht der Fall ist. Die Farbe war ungefahr dieselbe, wie die der
In u e r~ oder Bewohner der S t e war d s-Inseln, Die Tracht bestand in einem Gurtel,
an welchem ein schmaler Maro, so wie ein kurzer Weiberrock aus Grasgeflecht be
festigt war. Der letztere entbehrte der besonderen Ausschmtickung keineswegs, sondern
war vielmehr mit Frangen von rotem Wollengarne verziert; wahrscheinlicher Weise
die Reste von durch Tauschhandel von Seeleuten erworbenen wollenen Hemden, die
auseinander getrennt und rings urn den Leib mittelst Schntire von Kokosnufsbast befestigt
waren und mitT roddeln von Gras und W ollengarn geschlossen wurden. Die Gtirtel waren
oft wirklich schon zu nennen, und hatten eingewebte Rander und Muster und wollene
Frangen und Zieraten von in kleine Ringe geformten Muschelschalen. Die Farben
waren immer rot, schwarz und hellgelb.G>. . . . . . Aufser dem erwahnten Kleidungs
stuck, welches von beiden Geschlechtern in ganz gleicher Weise benutzt wird, aber
nicht selten auch fehlt, und sogar vorzugsweise bei dem zarten, wurden auch von
verschiedenen Personen Ohrringe und Halsbander getragen, die sehr nett aus Glas
perlen, Muschelschalen, abgeschliffenen Platten derselben oder Steinen verfertigt
waren. Wir erwahnten des zarten Geschlechtes, aber nach den Exemplaren zu urteilen,
welche wir sahen, verdient es hier keineswegs einen solchen Namen. AIle waren klein
und von kurzen Gliedern, ihre breiten Gesichter, zusammengedrtickten Augen, gro/3e,
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unform1iche MUnder boten nichts Schones dar, und ihre Korperforrnen entbehrten

sogar ganzlich der bliihenden Uppigkeit, die wir auf Tahiti und Tonga, als etwas
Gewohnliches bemerkt hatten. In den Ohren trugen sie Schmuck von verschiedener
Beschaffenheit; der sonderbarste war eine Art kegelformiger.: hohler Stucke von
Kokosnu13schale, die in Locher der Ohrlappchen gesteckt wurden, wodurch sich die
selben bis zu einer solchen Gro13e verlangert hatten, da13 sie mindestens einen Zoll
Durchmesser besafsen, Wenn diese sonderbaren Zieraten dann fortgenommen wurden,
hingen die Ohrlappchen als zerrissene Fleischlappen von hochst widerwartigern
Aussehen herab. Im Ubrigen glich die Tracht der Weiber voIlkommen der der Manner,
jedoch hatte auch ein Paar Bekleidungen von baumwollenem Zeuge, wenn auch in
derselben einfachen Weise. Man darf wohl nicht gar zu ausschliefslich die ganze Be
volkerung der Insel nach der beschrankten Zahl Individuen, die wir zu sehen Ge
legenheit hatten, beurteiIen, aber das schien uns gewif3, daf die Weiber hier eben so
feil waren, wie auf den von uns schon fruher besuchten Inseln, und ihre Manner traten
mehrere Male als Makler und Unterhandler fur dieselben in dieser Art Angelegen
heiten auf.

Es wurden von keinem der bei uns versammelten Inselbewohner irgend eine Art
Waffen getragen. Sie sollen aus Speeren und Schleudern bestehen; aber viele unter
den Hauptlingen und die reicheren Insulaner besitzen auch schon Feuerwaffen, mit
deren Anwendung das Yolk im allgemeinen recht gut bekannt zu sein schien. Keulen
wurden hier garnicht benutzt, und Bogen kommen auch ebenso wenig vor, wenn nicht
etwa als Spielzeug Die Bewohner von Ponape sollen Ubrigens samtlich von
friedfertiger und sanftmUtiger GemUtsart sein. . . . . . Einige wenige Hutten befanden
sich in der Nahe unseres Landungsplatzes; sie waren ganz schmal, in ihrer Form
den auf F oalDgebrauchlichen gleichend, nur mit dem Unterschiede, daf sie etwas•tiber den Erdboden erhoht schienen. Die meisten waren von Anpflanzungen von
Bananenbaumen umgeben, mit einer Umzaunung von Stangen geschUtzt und mit
SchnUren von Kokosnuf3bast umwunden. Eine Spur von Industrie war nicht zu finden,
aber nach der Nettigkeit und Sauberkeit zu urteiIen, mit der sowohl der C!lirtel, als
Hemden, wie die oben erwahnten Schmuckgegenstande und andere Kleinigkeiten
angefertigt waren, mufs ihnen ein nicht ungewohnlicher Grad von Geschicklichkeit
eigenttimIich sein.

Elephantiasis soIl auf -der Insel vorkommen, und es waren mehrere Individuen zu
sehen, die mit flechtenartigen Ausschlagen und in Faulnis tibergehenden Wunden
behaftet und bedeckt waren. . . . . . Es wurde uns gesagt, dafs diese Krankheit im
Anfange ihres Auftretens leicht zu heilen ware, wozu das Harz, welches aus dem
Stamme des Brotfruchtbaumes ausschwitze, als Arzenei verwendet wtirde .
Geld ist unter der eingeborenen Bevolkerung bisher noch kaum gangbar, und man
erhaIt alles, was man verlangt, zu weit billigeren Preisen durch Tausch gegen baum
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wollene Zeuge, Eisenwaren, Munition und Tabak. Wahrend unseres Aufenthaltes im
Lande wurde ein lebhafter Handel mit Muscheln, Schmucksachen und andern Kleinig

keiten getrieben.
Ebenso wie auf den meisten andern lnseln des Stillen Meeres hat sich auch hier

auf diesem Eilande eine Anzahl entlaufener Matrosen eingenistet. Von den dreinig,
die dem Gertichte nach hier ansassig sein sollen, konnten wir nur mit zweien Be
kanntschaft machen. . . . . . die meisten sind grone Schelme und grofstenteils die
Anstifter oder mindestens die entfernte Ursache zu den Uberrumplungen und Plunde
rungen, denen die hierher kommenden kleinen Fahrzeuge oft genug ausgesetzt sind,
deren Zweck bei dem Besuche dieser entlegenen Fahrwasser ein hochst eigenttimlicher
Handel mit allerlei europaischen Waren ist, gegen we1che sie sich T repang, Schildkroten.
schalen, Perlen, Perlmutter, Sandelholz und einige klein ere fur sie Wert besitzende
Artikel eintauschten .

Aufser den auf der lnsel eigentlich ansassigen Auslandern hielt sich fur jetzt auch
ein Deutscher, mit Namen -Overbeck- dort auf, der sich in der Nahe des Hafens
damit beschaftigte Trepang zu fischen, wobei ihm die Eingeborenen gegen eine ge
ringe Bezahlung freiwillig fleifsigen Beistand leisteten. Ein Paar amerikanische Missio
nare solIen auch hier ansassig sein, aber in ihrem heiligen Werke bisher keinen
Erfolg erzielt haben. «

Besuch der dsterreicblschen Fregatte "Novara" auf PonapeCi)(Puynipet).
»AIs wir am 16. September 18S8 nur noch flmf bis sechs Seemeilen von der, erst

im Jahre 1828 durch den russischen Admiral LtlTKE entdeckten lnsel Ponape (PuJ'
nipet) [Bonabe, Bonibet, Funopet, von den Franzosen Ascension genannt] entfemt
waren, und uns in der Nahe des Matolenim-Hafen (sogenannten Mtddle-Harbour) be
fanden, wurde ein Boot von europaischer Konstruktion bemerkt, das gegen die Fregatte
steuerte. Erst zwei Stunden spater legte dasselbe mit vier braunen Eingeborenen
und •einem Weinen an, der aufs Deck kam und dem Kommandanten seine Dienste
als Pilot anbot. Es war ein Nordamerikaner, namens AlexanderJELLET~we1cherbereits
seit zwanzig Jahren als Schmied und Zimmermann auf der lnsel lebte und nebenbei
auch das Geschaft eines Piloten fur den Hafen, in dem er wohnte, versah. Bald dar
auf umschwarmte uns eine grofse Anzahl von Eingeborenen in zierlichen, rot ange
strichenen Kanus aus ausgehohlten Baurnstammen mit Auslegern, welche ganz eigen
ttimliche, gertistartige Stiitzen haben, so dan in der Mitte des Kanus eine Art Platt
form entsteht, auf der gewohnlich der Hauptling sitzt und welche bei festlichen An
lassen sogar als ein kleiner Tanzboden benutzt werden soll. Die aus Matten verfer
tigten Segel waren dreieckig und zwar im Winkel zwischen zwei Bambusstangen auf-

<i> Des besseren Verstandnisses wegen sind die heute gebrauchlichen Namen und Bezeichnungen anstelle der
im Texte gegebenen eingesetzt. Diese werden jeweilig beim ersten Male in Klammern beigefUgt.

@Nicht »[ellet« sondern Yelirt, Schwiegervater von Kubary.
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gespannt, indes eine dritte den Mast ersetzte und von einem aus der Bemannung,
clem herrschenden Win de goema13, bald an diesem, bald an jenem Ende des Fahr
zeuges aufgestellt wurde. Wahrend einige in ihren schmalen Fahrzeugen trotz unserer
ziemlich schnellen Fahrt an die Fregatte anzulegen versuchten, wie Parasiten sich an
einen Hai festsetzen, folgten andere in einiger Entfernung gleich Delphinen, diesen
treuen Begoleitern der Schiffe, bis zum nachsten Hafen. Die Eingeborenen waren, mit
Ausnahme eines Rockchens aus den Blattern der Kokospalme, nackt und sahen ziem
Iich gutmtitig aus. Am Kopfe trugen sie eine Art weit vorstehenden Schirm, ebenfalls
aus Palmenblattem verfertigt, welcher offenbar nur dazu diente, das Gesicht vor den
Sonnenstrahlen zu schtitzen, und in der Form vielleicht am besten mit jenen Schirmen
verglichen werden mag, welche bei uns das Alter oder die schwachaugige Jugend
zum Schutze gegen grelles Lampenlicht zu tragen pflegt. Unter den Eingeborenen,
die uns in ihren Kanus das Geleite gaben, befanden sich zwei, welche durch ihre
schone Gestalt, ihre lichte Hautfarbe und ihre vollig europaischen Ztige besonders
auffielen. Es waren die Sohne eines Englanders, namens HADLEY, welcher seit vielen
Jahren auf der ostlich von Ponape gelegenen M u to k -Insel (Mudock) als Pilot und
Fischer lebte und sich mit einer Eingeborenen verheiratet hatte. Vor kurzem erst
war HADLEY mit einigen hundert Pfund Schildpatt und etwas Barschaft nach Hongkong
gesegelt und wollte von dort nach England gehen. Seine beiden Sohne hatte er der
Sorge eines europaischen Ansiedlers vertraut, welcher auch seinen Posten als Pilot
auf der Mutok-Insel tibernahm, und allem Anschein nach durfte Hadley trotz den
Banden der Familie, welche ihn an dieses Eiland kntipfen, nicht wiederkehren.

Wahrend wir nun an der Westseite der Insel in einer Entfernung von I bis I 1/2
Meilen von den Korallenriffen segeIten, wurde Jellet von allen Seiten mit Fragen der
verschiedensten Art bestiirmt, und wir erfuhren jetzt unter anderm, daf der meiste
Verkehr fremder Schiffe mit dem 15 bis 20 englische Meilen entfernten Roi en Ki ti
(Roan Kiddi) oder Leehafen und dem 6 bis 7 Meilen ostlich von R 0 i en Kit i gele
genen Matolenim (Metelenim) oder Wetterhafen bestehe. Zur Zeit des Nordost
passates (von November bis April) kommen gegen 50 bis 60 nordamerikanische Wal
rangernach Ponape, urn daselbst Wasser und Holz einzunehmen, und sich mit Lebens
mitteln, namentlich mit Yams, Taro, sti13en Kartoffeln, Hiihnern und Schweinen zu
versehen. Auch Schiffe, welche von Sydney nach China bestimmt sind, ziehen in
dieserJahreszeit die Fahrt durch den Stillen Ozean der stidlichen Route urn Australien
und durch die Sundastrafse, oder der gefahrIichen Passage durch die T orresstrafse
vor und machen dadurch in der Regel eine schnelle Fahrt. So hat die schwedische
Kriegskorvette )Eugenie c auf ihrer Reise urn die Erde im November 1852 den nicht
weniger aIs 5000 Meilen langen Weg von Sydney nach Hong-kong in der tiberraschend
kurzen Frist von 37 Tagen zurtickgelegt.
. Die Zahl der Eingeborenen der 60 Meilen umfassenden Insel schatzte Jellet auf
ungefahr 2000 Seelen. In fruheren Jahren betrug sie tiber 5000 See1en, aber die
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Blatternseuche hatte seither furchtbare Verheerungen unter der Bevolkerunp ange
richtet. Die Umstande, unter welchen diese schauerliche Krankheit zum ersten Male
auftrat, Iiefern zur Geschichte der Verbreitung von Seuchen im allgemeinen sowohl,
wie zur Frage der Vaccination einen hochst lehrreichen Beitrag.

1m Jahre 1854 war das engIische Barkschiff )Delta- mit einem, an bosartigsn
Blattern leidenden Kranken nach dem Roi en Kiti-Hafen gekommen. Die weWen
Ansiedler, welche zu jener Zeit daselbst Iebten und die Furchtbarkeit jener Krankheit
kannten, drangen in den eingeborenen Hauptling, dem Kapitan den Aufenthalt zu
verweigern und ihn zu zwingen, sogleich wieder unter Segel zu gehen. Dieser aber
schien entschlossen, den Kranken auf der Insel zurtickzulassen. Als er die feindseIige
Stimmung der Bevolkerung gegen ihn und die Mannschaft seines Schiffes erfuhr und
bemerkte, dan die Bevolkerung den Kranken weder freiwiIIig aufnehmen noch ihm
und seiner Mannschaft Lebensmittel verabreichen wtirde, benutzte er die Ruhe und
Dunkelheit der Nacht, urn den blatternkranken Matrosen nebst dessen Habseligkeiten
am Ufer auszusetzen und bei Tagesanbruch weiter zu segeln. Am nachsten Morgen
fanden die Eingeborenen den armen Matrosen leidend und hiIflos am Ufersande hin
gestreckt, wahrend das Barkschiff wieder verschwunden war. Der Unwille gegen den
Kapitan verwandelte sich jetzt in Mitleid und Teilnahme fur den hilflosen Kranken;
man bereitete in einer benachbarten Hutte ein Lager und pflegte ihn so gut, als es
eben die Urnstande gestatteten; seine HabseIigkeiten aber, grofstenteils in Wasche
und Kleidungsstticken bestehend, wurden von dem diebischen Volke rasch tiber die
InseI verschleppt. Wenige Wochen nach diesem Vorfall brach die Blatternseuche mit
grauenerregender Heftigkeit aus und wiitete fiinf Monate hindurch auf die entsetz
lichste Weise. Fast jeder Eingeborene wurde davon befallen und von 5000 Bewoh
nern erlagen 3000 der Epidemie. Der Matrose aber, welcher die erste Veranlassung
zu all diesem UnheiI gab, genas voIlkommen. Unstreitig hat ten seine, nach allen
Teilen der Insel verstreuten Kleidungsstticke wesentlich zur schnellen Verbreitung
des Kontagiums beigetragen. Von den 30 weifsen Ansiedlern, welche zu jener Zeit
auf Ponape lebten und samtlich geimpft waren, erkrankte blofl ein Einziger an den
Blattern und auch dieser genas rasch wieder. 1m August 1854 verschwand die Seuche
eben so schnell wie sie erschienen war und hat seither Pan ape mit einem zweiten
Besuche verschont; aber allenthalben sieht man noch in den Gesichtern und Korpern
der Eingeborenen zahlreiche Spuren ihrer Verheerungen.

Wahrend dieser Mitteilungen waren wir dem Roi en Kiti-Hafen an der Siidwest
seite der Insel bereits ziemlich nahe gekommen und JELLET meinte nun, er konne uns
nicht mehr weiter ftihren, •..... daselbst ebenfalls ein Pilot wohne, den er ungem
urn einen Erwerb bringen mochte. In der Tat naherte sich jetzt ein zweites Boot der
Fregatte, welches den eigentIichen Piloten des Roi en Kiti-Hafens, einen Neger aus
Virginien, namens J 0 h n s 0 11, an Bord hatte. Der wackere alte JELLET verabschiedete
sich und kehrte inseinem Boote nach dem T s() k ~s-Hafen zurtick. Sehnstichtig blickten
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wir dem Lande entgegen, wo es uns zum ersten Male vergonnt sein sollte, die Wunder
ozeanischer Korallenbauten zu schauen. Denn Ponape ist eins der schonsten Beispiele
unter den, von »Wallriffen c regelmafsig umschlossenen hohen Inseln des grofsen
Ozeans, wahrend die Mehrzahl der tibrigen Eilande meist nur aus niederen Atoll-Inseln
besteht. Leider blieb der Wind schwach und veranderlich ; der Himmel sah so finster
und drohend aus, dal3 wir uns wieder von Ponape entfernen und gegen Stidost steuern
muflten, urn im Laufe der Nacht den Riffen nicht zu nahe zu kommen. Gegen Morgen
naherten wir uns wieder mit einer Brise aus West langsam der Insel, von welcher
wir uns IS Mellen entfernt hatten. Allmahlich wurden die kleinen Wald- oder Fels
inseln wieder sichtbar, welche nordlich von der bis zu 2860 Fufs ansteigenden, zen
tralen Hauptmasse noch innerhalb des, die hohe Insel ringf6rmig in einem Abstande
von J bis 2 Meilen einschliefsenden Wallriffes liegen. Mit leichter, wechselnder West
brise den ganzen Tag lavierend, hatten wir uns gegen Abend bereits so weit dem
Ankerplatze genahert, dafs aIle Aussicht vorhanden war, mit einem letzten Gang
denselben noch vor Einbruch der Nacht zu erreichen, als plotzlich die Brise schraIte,
schwacher wurde und uns neuerdings zwang, die Nacht in geziemender Entfernung
von der Insel unter Segel zuzubringen. EndIic::p:ant l~~tember schien eine frische,
westliche Brise unser Einlaufen begtinstigen zu wollen. .

Die erloschene Vulkaninsel lag ganz wolkenfrei vor uns, dicht mit tippigstem Grtin
bedeckt. Nur an der nordostlichen Ecke zeigte sich ein weit vorspringender, vielleicht
1000 Ful3 hoher, castellformiger, nackter Fels, mit·senkrechten Wanden aufsteigend
und oben horizontal abgeschnitten~ welchen man uns als ein kleines, durch einen
schmalen Kanal von der Hauptinsel getrenntes Eiland Ts6k~s (Dochokoits) be
zeichnete. Allrnahlich wurden zu beiden Seiten der Insel am Horizonte einzelne dunkle
Punktesichtbar, die nach und nach sich mehrend und naher aneinander rUckend, gleich
einerdicht tiber dem Horizont in der Luft ausgespannten Perlenschnur sich ausnahmen ;
und daneben erhoben sich plotzlich und verschwanden wiederebenso schnell feine weifle
Wolkchen tiber der dunklen, schwarzblauen Meeresflache, hier und da aufflackernd
wie Flammen. Es war dies das erste Erscheinen der Riff-Inseln und der brandenden
Korallenriffe, wie sie sich durch den Effekt der Luftspiegelung uberall zeigen, wo,
wie in den tropischen Meeren fast gewohnlich, die Temperatur des Wassers an der
Oberflache und infolge dessen auch jene der zunachst dartiber liegenden Luftschichten
eine grol3ere ist, als die der hoheren Schichten. Als wir uns bis auf ungefahr zwei
Meilen genahert hatten, waren die dunklen Punktezugrtinen Kokos-Hainen zusamrnen
geflossen, welche steIIenweise das erstere Riff zieren und die Wolkchen erschienen
ietzt als ein zusamrnenhangender Streifen einer furchtbar aufschaumenden, blendend
weiGen Brandung, welche den auf- und abwogenden Ozean von dem lichteren, ruhigen
Wasserspiegel des breiten Kanals trennte, derinnerhalb des ringformigen KoraIIenriffes
t?e merkwiirdige nattirliche Wasserstrafse bildet, auf welcher die Eingeborenen selbst
~P~~p. .
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mit ihren gebrechlichen Fahrzeugen, geschutzt vor dem Wogendrange des Ozeans,
rings urn die Inseln segeln konnen, und der an jener Stelle, wo er tief genug ist und
eine bffnung des Riffes die Einfahrt von aufsen gestattet, sogar grofseren Schiffen
einen sicheren Hafen bietet. (Nach unseren, von Bord aus gemachten Beobachtungen

6 0 ' dl B 8 0 '3"" I L)47 n . r., IS 13 ost. .
Wir versuchten nun zwischen den kleinen, mit Kokospalmen und Brotfruchtbaumsn

Uppig bewachsenen Na lap (NahlapJ-Inseln im Westen und den heftig brandenden,
nur mit niederem GebUsch bedeckten Korallenfelsmassen des N am au r (SandyJ-Ei.
landeslV im Osten die Einfahrt zu gewinnen. Allein bald ward uns neuerdings •Halt
geboten. Urn in die eigentliche Hafenbucht, welche wie ein kiinstlich ausgemauertes,
riesiges Wasserbecken mitten zwischen den bis ans Niveau des Meeres reichenden
Korallenbanken lag, zu gelangen, mufsten wir einen sehr schmalen, kaum 300 FuG
breiten Kanal durch die Riffe passieren, welcher zwar durch die Farbung des voll
kommen ruhigen Wassers und durch ausgesteckte Marken deutlich bezeichnet ist,
aber zuerst west-, dann nordwarts fahrt und daher bei dem eben wehenden westlichen
Winde fur uns unzuganglich war. Es blieb nichts anderes Ubrig als auf dem Flecke,
auf dem wir uns befanden, in 35 Faden, auf nacktem Korallenfels zu ankern. Die
Sorge fur die Sicherheit des Schiffes gestattete nicht in dieser Position zu verbleiben.
Wahrend die Fregatte wieder versuchte unter Segel zu gehen, wurde mit dem Boote
die Rekognoszierung des Hafens und der Insel unternommen.

Gegen neun Uhr fruh fuhr der Commodore, begleitet von einigen Mitgliedern der
wissenschaftlichen Kommission, in einer schlanken, flachen, fur solche Zwecke un·
gemein vorteilhaften venetianischen Gondel an's Land. Wenn man die beiden N a lap
Inseln und das sogenannte sandige Eiland passiert hat, -gelangt man in einen 100

Klafter langen, kaum 80 Klafter breiten Kanal, welcher ins Innere dieses groGartigen,
von Schaltieren aufgebauten und von dreifachen Korallenmauern umgebenen Beckens
fuhrt, ein unabsehbarer spiegelglatter Teich, in dem ein Schiff still und ruhig liegt
wie in einem Dock. Eine schwimmende Boje bezeichnet im Sudwesten des Kanals
eine, durch einen gesunkenen Fels getahrliche Stelle. Jenseits der Korallenriffe er
blickt man die Gruppe der sehr niederen, aber dicht mit Baumen bedeckten An t

(Ants}-Inseln. Obschon unser venetianisches Fahrzeug sehr geringen Tiefgang hatte,
so fanden wir doch, in dem Mafse, als wir dem Ufer naher kamen, groGe Schwierig
keiten, weiter vorwarts zu gelangen. Die Ebbe, welche eben herrschte, trug noch
mehr bei die Fahrt zu erschweren. Jeden Augenblick beruhrte die Gondel Sandboden
oder Felsen. Wir mufsten daher die ursprUngliche Absicht aufgeben, in der Richtung
nach den Hiitten zu steuern, welche ganz nahe am Ufer unter Kokospalmen sichtbar
wurden. Tiefere, fahrbare Kanale aufsuchend, gelangten wir in eine ostlicher gelegene
Flufsmundung, welche zu beiden Seiten auf niederem, sumpfigem Boden dichter
Mangrowewald umgibt; aber unsere Versuche, durch das Dickicht nach den Hutten

@ 1m Taifun 1<)05 untergegangen.
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zu dringen, blieben vergeblich, indem der ganze Boden von den eigentlichen Wurzel
ausschussen der Mangrowen wie mit spitzen Pflocken ausgeschlagen erschien. Nach
dem wir eine kurze Strecke in dem Mangrowe-Kanal, von dem mehrere kleine Seiten
kanale, zum Teil wie kunstlich angelegt, abzweigten, aufwarts gerudertwaren, kehrten
wir, da sich die Landschaft nicht veranderte und keine weiteren Spuren einer An
siedlung sich zeigten, wieder urn und bemtihten uns nun dicht am Lande hin, wo das .
Wasser etwas tiefer war, zu den bereits erwahnten Hlitten zu gelangen. In diesem
Beginnen wurden wir durch einen weifsen Ansiedler untersttitzt, welcher uns vom
Ufer aus mit den Handen die einzuschlagende Richtung durch dieses Korallen-Laby
rinth andeutete, urn in einem minder seichten Fahrwasser einen der wenigen Punkte
zu erreichen, wo eine Landung rnoglich war. Denn fast allenthalben am Ufer verhin
derten oder erschwerten die Mangrowen mit ihren eigenttimlichen Gestalten von
Luftwurzeln das Anlegen von Booten, und selbst die Eingeborenen sind in dieser
Beziehung auf jene Stellen beschrankt, wo Fltisse oder andere nattirliche Kanale
einen Zugang offnen. Dicht am Strande~ standen drei Hutten aus Holz und Bambus
rohr mit Palmenstroh gedeckt. Es war eine kleine Ansiedlung von WeWen, welche
ein gar seltsames Geschick nach dieser einsamen Insel geschleudert zu haben schien,
und die sich nun als Holzfaller, Schmiede, Fischer usw. nahrten. Die Ansiedler hiefsen
den Ort R@ (Rei) Die erste Htitte, in die wir eintraten, war von einem Schottlander
bewohnt, dersich »DoktorCOOK c nannte und arztliche Praxis iibte. Derselbe lebte bereits
seit 26 Jahren (1832) auf der Insel; seine Hiltte bestand aus drei grofsen Raurnen,
welche blofi bis zu einer gewissen Hohe durch diinne Holzwande abgeteilt waren, so
dat3 oberhalb die Luft frei durch die ganze Hiitte zu streifen vennochte. Diese war
nett und wohnlich eingerichtet; im ersten Raume, der dem Aussehen nach als Ordi
nationszimmer diente, stand eine Anzahl etiquettierter Medizinflaschen und Tiege1,
welche gleich im ersten Augenblick das Geschaft des Eigenttimers verrieten. Der
alte COOK, hoch in die Funfzig, mit bleichen, fahlen, abgelebten ZUgen und silber
weit3em, langem Bart, in eine grobwolleneJacke gekleidet, den groflen breitkrampigen,
abgenutzten Strohhut tief in die gefurchte Stirn gedrUckt, hatte ganz die trage, un
bewegliche Haltung der Eingeborenen angenommen. Nichts storte, nichts tiberraschte
ibn; es bedurfte stets geraumer Zeit, urn eine an ihn gerichtete Frage beantwortet
zu erhalten. Auch die weifsen Bewohner der benachbarten Hiitten waren nicht viet
mitteilsamer; sie zeigten aIle in ihrem Benehmen eine gewisse Befangenheit, welche
gerade nicht auf ein sehr tadelloses Vorleben schliefsen liel3. Die meisten von ihnen
waren von einer Anzahl weiblicher Eingeborenen umgeben, welche den g.anzenKerper
mit einem, aus der intensivgelben Curcuma longa bereiteten Pulver bestreut hatten
und blol3 ein Sttick bunten Kaliko urn die Lenden trugen, wahrend schone gelbe Bluten
ihr langes schwarzes Haar schmtickten.

GSakar en iap.
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Wir verfolgten einen kleinen Fufspfad, welcher hinter den Ansiedlerhiitten einen
sanft aufsteigenden HUgel hinanfuhrt und sahen uns bald von nichts als Brotfruehj.

baurnen und Pisangstrauchern umgeben, wahrend da und dort ein schwarzer Basalt.
block aus der roten, lehmigen Erde hervorragte und zierliche kleine Eidechsen mit
metaIlisch schimmerndem, saphirblauem Schweife pfeilschnell iiber die Stehle hin
schossen. Das vorherrschende Gestein ist, wie bei fast allen vulkanischen Inseln des
pazifischen Ozeans, eine olivin- und augitreiche Basaltlava in verschiedenen Struktur
abanderungen. Auf der Hohe des Hugels angelangt, trafen wir eine einsame arrnliche
Hiitte. Ein Hund, einige Huhner und ein phlegmatisch im Schatten hingestreckter
Eingeborener, den die fremde Europaergestalt, welche plotzlich vor ihm stand, kaum
zum Aufstehen zu bewegen schien, waren die einzigen lebenden Wesender Umgebung.
Auf unser Ersuchen urn Feuer kroch ein altes runzliches Miitterchen aus der Hutte
hervor und reichte ein glUhendes Holzstuck. Die braune Alte wurde dafur mit einer
Zigarre beschenkt, welche sie sogleich anziindete und mit sichtbarem VergnUgen
rauchte. Als wir hierauf junge Kokosnusse begehrten, urn mit deren flUssigem Inhalte
unsern Durst zu stiIIen, rief der Eingeborene, ohne sich von der Stelle zu ruhren,
einige Worte in den Wald hinein, aus dem rasch eine Antwort zuruckschallte, und
nun kamen kichernd und scherzend einige junge Madchen und brachten das Ge
wlinschte, frisch vom schlanken Palmenstamm gehoIt, nebst einem Zuckerrohrstengel
und einer Ingwerwurzel (Zt'ngiber offt'dnalt's)' AIle diese Erfrischungen wurden uns
unter vielem Lachen von den wenig scheuen, jungen, aber keineswegs hiibschen Evas
tochtern gereicht, welche ein Geschenk von zwei Spiegeln in einen Zustand der aus
gelassensten Freude versetzte. Ais wir zu COOK'S Hutte am Ufer zuriickkamen, hatten
mehrere Eingeborene Muscheln und frische Fruchte zum Austausch gegen Tabak,
den sie allen Gegenstanden vorzogen, herbeigebracht, und besonders vie! junge
Weiber hatten sich eingefunden, welche aus kleinen umgehangten Sackchen aus
kramten, was sie am Morgen wahrend der Ebbezeit an verschiedenen Seetieren ge
sammelt hatten.

Einer der weifsen Ansiedler bot sich uns als FUhrer an, urn den R@ en Ki ti-Flufs
hinauf nach dem zwei Meilen landeinwarts gelegenen eigentlichen Dorfe der Ein
geborenen zu rudern,(i)wo der Hauptling des R@ en Kit i-Stammes haust, und wo
sich auch einige nordamerikanische Missionare niedergelassen haben. Bevor wir in
den Hauptflufs gelangten, welcher ungefahr 100 Fu13 breit und zu beiden Seiten dicht
bewaldet ist, mufsten wir verschiedene Zweigarme und Kanale passieren, die klinstlich
gegraben zu sein schienen und sich zwischen einer knorpeligen Decke von konisch
in die Hohe ragenden Mangrowewurzeln in einem wunderlichen Zickzack durchschlan
gen. Bis ungefahr eine Meile landeinwarts dauerte der traurige, unschone, sumpfige
Mangrowewald, dann gewann die Vegetation an beiden Ufern des Flusses ein un
gemein mannigfaltiges, wahrhaft tropisches Aussehen, Palmen, Brotfruchtbaume,

G) 1910 war der FluB nicht mehr befahrbar.



I. GESCHICHTE. 155

cememt 1St der Amerikaner REV. H. L. GULICK

Pandanusse, Bananen, Papayas, Kaladien und Barringtonien bildeten die Haupt
reprasentanten dieser reizenden Waldflora. Das Tierleben der Insel schien minder
reich und mannigfaltig. Gro13ere Tiere fehlten ganz. Von Tauben, so wie von Strand
laufern und Papageien sahen wir einige au13erst zierliche Arten, von welchen auch
die Flinten der Jager mehrere Exemplare flir die zoologische Sammlung erwarben.
Oberall am Flufsufer und auf den HUgeln rings umher lagen im Schatten der herr
lichsten, reichsten Vegetation malerisch zerstreut die Behausungen der Eingeborenen.
In der Nahe, wo der schone ROt en Kiri-Flufs sich in's Meer ergiefst, erhebt sich
am linken Ufer das stattliche Missionshaus, ein Holzbau, welcher zugleich Kirche,
Schule undWohnung derMissionare umschlieflt. Daneben steht einkleines, gemauertes
Hauschen aus Stein, das zur Aufbewahrung von Provisionen dient. Leider befand
sich der eigentliche Missionar, Mr. STURGES aus Pennsylvanien, gerade auf einer In
spektionsreise, und blo13 dessen geistlicher Assistent (ein Eingeborener von den Sand
wich-Inseln, welcher in den Vereinigten Staaten seine Erziehung genossen harte) war
mit seiner Familie anwesend. Ein dritter Missionar, ebenfalls ein Eingeborene~der
Sandwich-Inseln, lebt im sogenannten »Weather harbour- (Matolenz"m) und soIl sich
daselbst auch fleinig mit meteorologischen Beobachtungen beschaftigen,

DieMission, welche erst seit dem Jahre 185 I auf der Insel besteht, wird mit grofsern
Aufwande erhalten: Ein eigener Schuner, Eigentum der amerikanischen Missions
gesellschaft, verkehrt regelmanig mit den Stationen der benachbarten Inselgruppen
und den Sandwichinseln und versieht die Missionare mit Provisionen und anderen
Bedurfnissen. Diese rUhrigen, industriosen Manner ha:ben in neuester Zeit Versuche
gernacht, mehrere GemUsearten, dann Tabak und Zuckerrohr in der Nahe ihrer
Wohnhtitten zu pflanzen, in der Absicht, durch die Erfolge die Eingeborenen zu
einer ahnlichen Tatigkeit aufzumuntem. Die groL\artigen Mittel, tiber welche die
protestantischen Missionare verfugen, so wie der Umstand, daf sie sich nieht blofs
urn das ewige, sondern auch urn das zeitlicheWohl ihrer braunen Neophyten kUmmem,
in Krankheitsfallen ihnen Arzenei reichen und sie pflegen, ihre Kinder unterrichten
und in allen Noten ihnen mit Rat und Tat an die Hand gehen, rniissen als die Haupt
ursachen der raschen Verbreitung des Protestantismus' unter den Volksstamrnen des
Stillen Ozeans betrachtet werden. Wir haben Missionen gesehen, wo man Schule,
Bethaus und Wohngebaude, aus Eisen konstruiert, aus den Vereinigten Staaten ein
ftihrte und der Missionar jahrlich 2000 Dollars (4400 Gulden) aus dem Missionsfonds
bezieht. Was fur ein erfreulicher Unterschied, verglichen mit derkummervollen Weise,
in welcher katholische Monche in Uberseeischen Missionen ihre Existenz zu fristen
gezwungen sind! Unsaglichen Entbehrungen und Mtihsalen ausgesetzt, ja oft selbst
<fer grofiten Not preisgegeben, rnussen die Hingebung und der Glaubenseifer dieser
&ommen Manner ebenso unsere innigste Bewunderung erregen, als der Anblick
dieser Zustande geeignet erscheint, uns zum Nachdenken zu veranlassen tiber die

(V, '.



Abb, 5. Boot- und Versammlungshaus in Roi en Kitti
(heute verschwunden).
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gronartige OpferwiIIigkeit der Bekenner des evangelischen Glaubens und den reli
giosen Indifferentismus, welcher sich unter der romisch-katholischen Christenheit von
Tag zu Tag immer augenfalliger ausbreitet. -

Wir Iandeten an der Stelle, wo der Roi en Kiti-Flufs aufhort fur andere Fahrzeuge
aIs die ausgehohlten Baumstarnme der Eingeborenen schiffbar zu sein, und legten den
Rest des Weges zum Wohnsitze des Hauptlings auf einem schmalen Waldpfade zu

Fun zurtick. Dicht an diesem Lan
dungsplatze steht ein sehr grofses
haIIenartiges Gebaude, welches zum
Versammlungsort der Eingeborenen
bei besonderen Feierlichkeiten be
stimmt ist. Zu beiden Seiten im In
nern desselben sind fur die Familien
von Rang Schlafstellen angebracht
und mit Strohgeflechten abgeteilt,
den Kabinen an Bord eines Passa
gierschiffes nicht ganz unahnlich, Der
mittlere Raum der Halle wird ge
wohnlich von Sklaven und Dienern
eingenommen, welche wahrend
dieser wilden Meetings geschiiftig
Trank und Speisen fur die fremden
Besucher bereiten. So oft eine Ver
sammlung notig erscheint, werden
zu den verschiedenen Hauptlingen
Boten entsendet, urn deren TeiI
nahme nachzusuchen. In ganz drin
genden Fallen geschieht dies, indem
von den Boten in grofse Seemuscheln

geblasen wird. Sind die Hauptlinge versammelt, so setzt ihnen der Konig Zweck
und Gegenstand der Beratung auseinander, und jedem Anwesenden steht es hierauf
frei, seine Meinung auszusprechen. Manchmal sollen derartige Diskussionen sehr
belebt sein, besonders wenn die Teilnehmer zu viel Kawa genossen haben; und
dann ist es nur dem Dazwischentreten minder aufgeregter Hauptlinge zu danken,
wenn die verschiedenen Sprecher in der Hitze des Streites nicht handgemein werden.
Gegenwartig war in dieser Art GerichtshaIIe eine Anzahl von grofsen, langen, zier
lichen, rotlich angestrichenen Kanus untergebracht, welche dem Bau vielmehr das An
sehen einer Scheune, als das einer Festhalle gabenU>.

CVEs wird Beschreibung eines Versammlungshauses, nas, gegeben, das zeitweilig auch Sitz des Hauptlings und
zugleich Aufbewahrungsort fiir die GroLlkanus ist.
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Der Pfad zum Wohnsitze des Hauptlings flihrte durch eine prachtvolle Tropenland
schaft. Das Besitztum des Nan eke n (Nannekin) (in der Sprache der Eingeborenen
so viel wie Herrscher~ war ganz nach europaischer Weise eingezaunt und der Zugang
zu demselben durch einen holzernen Torweg bezeichnet. Die grofse WohnhUtte, aus
Holz und Rohr, ein langliches Viereck mit einem Dach aus Palmenblattern, auf
2-3 Fun hohen steinernen Unterlagen erbaut, und mit zahlreichen grofsen Fenster
offnungen versehen, machte von aufsen einen sehr angenehmen, fast imposanten Ein
druck; aber im Innern sah es leer, dUrftig, unordentlich aus. Eine Reihe holzerner,
unregelmafsig behauener, teilweise mit zierlichem Geflecht bedeckter Saulen, parallel
mitden dUnnen Rohrwanden hinlaufend, bildete einen kleinen Gang, in welchen jedoch
ausgespannte BaumwolIzeuge den EinbIick verwehrten. AIle die verschiedenen Hab
seligkeiten der Familie hingen nachlassig an Stricken und Schnuren im weiten Raume

Abb.6. Haus des Naneken en Kiti (sparer protestantische Schule,
dann abgerissen).

rings umher, und in der Mitte desselben befand sich in der Erde eine Vertiefung,
welche als Feuerherd diente. Von den EinrichtungsstUcken fiel uns eine gronere
holzerne Kiste mit Eisenwerkzeugen und ein hochst eigentumlicher, kleiner Webstuhl
auf, an dem sich gerade ein buntes Band in Arbeit befand. Der Haupling war abwesend
und muflte erst gerufen werden. Dieser Umstand gab uns Gelegenheit, die Umgebung
des Wohnhauses etwas naher zu besichtigen. In unmittelbarer Nahe desselben stand
eine grol3e Anzahl von Brotfruchtbaurnen dondon (DogdongfiJ, deren FrUchte be
kanntlich die Hauptnahrung der Eingeborenen ausmachen und welche letztere auf
eine ganz eigentUmliche Art Iangere Zeit aufzubewahren verstehen.

)Die Brotfruchte werden narnlich, sobald sie reif sind, der aufseren Schale entledigt
und in kleine Stucke geschnitten. Hierauf graben die Eingeborenen Gruben bis zu
einerTiefe von drei Fuf in die Erde und futtern diese wohl mit Bananenblattern aus,
urn das Eindringen von Wasser zu verhindern. Nach dieser Vorbereitung werden die-

~Der Naneken ist der erste Titelinhaber der 2. Hauptlingsreihe, der seris<,>.
0doildoil ist die Brotfrucht mit Kernen zum Unterschied von m a i t der kernlosen Brotfrucht.
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selben bis auf wenige Zoll von der Oberflache mit den geschnittenen Brotfrtichten
angefullt, mit Bananenblattern zugedeckt und mit Steinen beschwert, urn das Ganze
gleichsam zu pressen. Dies macht die Gruben luft- und wasserdicht. Nach einer WeiIe
tritt Garung ein, und die Masse wird jungem Kase ahnlich, Die Hauptursache, warum
dieEingeborenen die Brotfruchte aufbewahren, ist, urn Hungersnot zu verhuten, indem
im Munde des Volkes die Sage lebt, daf vor undenklicher Zeit einmal ein heftiger
Orkan wehte, der alle Brotfruchtbaurne mit der Wurzel aus der Erde rif3, wodurch
ein grofser Nahrungsmangel entstand. Die Frtichte lassen sich auf diese Weise mehrere
Jahre genief3bar erhalten, und trotz ihrem sauerenGeschmackeundsehrUblen Geruche,
wenn sie wieder aus der Erde genommen werden, gelten sie dennoch bei den Ein
geborenen als eine sehr angenehme und nahrhafte Speise, wenn sie wohl geknetet,
in Bananenblatter gehUllt, zwischen heifsen Steinen gebacken sind. Aufler Brotfrucht i

besteht die Nahrung der Eingeborenen aus KokosnUssen, Zuckerrohr, Yarnswurzeln,
Tauben, Schildkroten, Fischen und Trepang, der schon erwahnten Seegurkenart,
welche die Eingeborenen roh essen.

Auch Taro (Caladium esculentum), jenes schone knollenwurzelige Gewachs aus der
Familie der Aroideen mit seinen breiten, prachtigen Blattern, ferner der wilde Ingwer,
sowie die teils zur Nahrung, teils zur Farbung der Korperhaut und der Baststoffe
verwendete Gelbwurz (Curcuma long-a) und die Kawapflanze (Piper methysticum)
waren in der Besitzung des Naneken zahlreich vertreten.

Gleichwie auf den Stidseeinseln wird auch auf Ponape der aus der Kawa gewonnene
Saft zu einem berauschenden Getrank verwendet, das namentlich bei Festlichkeiten
eine wichtige Rolle spielt. Aber die Bereitungsweise ist eine appetitlichere, indem hier
die Wurzel nicht wie auf den erwahnten Inseln im Frauenmunde gekaut, sondern auf
einem grofsen Steine zerrieben, befeuchtet und sodann der Saft in kleine Kokosschalen
ausgedrUckt wird. Die erste Schale Kawa erhalt der hochststehende Hauptling, oder,
wenn er zugegen ist, der Oberpriester, welcher einige Gebete murmelt, bevor er davon
trinkt.

Die aus der Wurzel dieser Pfefferart gewonnene Flussigkeit hat eine braunlich
gelbe Farbe,G> ungefahr wie Kaffee, in den man etwas Milch gegossen hat. Der Kawa
trunk schmeckt stif3 und angenehm, erhitzt den Magen und verursacht eine Art von
Trunkenheit, die sich jedoch vollig von jener unterscheidet, welche alkoholische
Getranke als Folge hat. Dem Kawagenuf ergebene Menschen taumeln weder wie
Betrunkene, noch sprechen sie viel und laut, wenn sie berauscht sind. Zwar ergreift
sie ein Zittern am ganzen Korper und ihr Gang wird langsam, aber sie bewahren
vollkommen das Bewufstsein. 1st die Wirkung des Kawa in ihr letztes Stadium ge
treten, so fuhlen sie eine auflerordentliche Schwache in allen Gelenken; Kopfweh so
wie eine unwiderstehliche Neigung zu schlafen stellen sich ein und vollstandigste Ruhe
wird zur unabweisbaren Notwendigkeit.

c:» infolge der eingeschwemmten ErdteiJe.
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In fruheren Zeiten besafsen auf einigen Inseln die Hauptlinge eigene Wachter, deren
Hauptdienst darin bestand, die Umgebung des schlafenden Hauptlings in der voIl
kommensten Ruhe zu erhalten. Ein Hund, welcher zu bellen sich unterfing, ein Hahn,
der zufallig krahte, wurde sogleich getotet. Ein zu haufiger oder fortgesetzter Genuf
des Kawatrankes soIl eine ganz eigentUmliche Hautkrankheit zur Folge haben. Die
alten Kawatrinker sehen duster oder trUbsinnig aus, ihre Augen sind eingefaIlen, ihre
Zahne stark gelb, ihre Haut ist trocken und schuppig und der gan~e Kerper mit
GeschwUren bedeckt; aber diejenigen, deren Wunden wieder heilen, zeigen mit Stolz
die Narben davon. Jemehr ein Kawatrinker deren besitzt,' desto hoher steht er im
Ansehen. Aufser der Betaubung solI der Genufs der Kawa auch hochst erotische
Traume hervorbringen. .

Nach der Bodenbeschaffenheit Ponape's und den Mitteilungen zu urteilen, welche
uns weil3e Ansiedler uber das Klima dieser Insel machten, diirften Zuckerrohr, Kaffee,
Baumwolle, Reis, Tabak usw. ganz gut auf derselben gedeihen. Zuckerrohr kommt
schon jetzt in wildem Zustande vor und dient den Eingeborenen teilweise zur Nahrung,
indem sie dessen Saft aussaugen.

Der Chef des Roi en Kiti-StammesG> ist ein schoner junger Mann von hoher Gestalt,
kriiftigem Korperbau, dunkelbrauner, fast bronzener Hautfarbe und freundlichem, ein
nehmendem Auneren. Er war bis auf die Ubliche Schiirze aus Palmenblattern und
einen breiten roten Gurtel nackt und trug einen grUnen Kranz im schlichten, glanzend
schwarzen Kopfhaar und einen langen Stengel frischen Zuckerrohres in der rechten
Hand. An Armen und Beinen war er zierlich tatauiert. Von einem roten tUrkischen
Fez mit einer blauen Quaste, das wir ihm schenkten, verstand er ganz gut Gebrauch
zu machen, und die schmucke Kopfbedeckung nahm sich auf seinem Haupte hochst
malerisch aus. Als er die friedlichen Absichten unseres Besuches erfahren hatte, bat
er uns, in sein Wohnhaus zu treten, was indes nicht so leicht auszufuhren war, als
man glauben sollte, indem das Innere desselben nur durch eine der zwei bis drei Fun
hohen parapetartigen Fensteroffnungen z~gangig ist. Aber Naneken zeigte uns den
Weg, und wir folgten. Er hiefl uns hierauf auf europaischen Stuhlen niedersitzen und
befahl seinem jungen hUbschen Weibchen, uns Kokosmilch zu bringen. Es war das
erste Mal, dan man uns diesen ~vortrefflichen Naturtrank in einem geschliffenen Trink
gIase der Zivilisation kredenzte. Wie ganz anders mundet dieser kostliche Saft in
der frischen, grtinen Nufsschale, als im ktinstlichen Gefan fremdlandischer Kultur!
Die Eingeborenen von Ponape verstehen es nicht, die jungen Kokosntisse mit derselben
Geschicklichkeit durch einen Hieb zu offnen wie die Bewohner der Nikobaren. Hier
wird die Frucht abgeschalt und mit grofser Anstrengung ein Loch in dieselbe gebohrt,
aus dem endlich das Wasser herausfliefsr - ein so weitlaufiges, unbeholfenes Vor
gellen, wie man es weit eher von einem Europaer, welcher zum ersten Male in seinem

@Oer Naneken ist nicht der .Chef- des Stammes, sondern gewissermatlen als 2. Titelhiiuptling im Range der
heiden Hauptlingsreihen der cAutlenminister.-
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Leben eine Kokosnufs offnet, als von einem Kinde des T ropenwaldes erwarten wUrde.
Nachdem die Konigin des Roi en Kiti-Stammes den fremden Gasten mit ihren zierlich
kleinen Handchen das Kokoswasser gereicht hatte, setzte sie sich scherzend und
lachend neben dem Hauptling auf die Erde nieder und versteckte sich zuweilen mit
viel natUrlicher Grazie hinter dem Rucken ihres jungen Ehemannes, wenn sie ein
Lacheln tiber das Interesse nicht zu unterdrucken vermochte, welches wir an gewissen
Gegenstanden ihres einfachen Hausrates zu nehmen schienen. Nichts erregte mehr
ihr Erstaunen, als dan uns einzelne Geflechte, Korbe, Facher und dergl. dermafsen
gefallen konnten, dan wir dieselben im Tausch gegen europaische Industrieartikel

erwerben wollten. Auch die junge Konigin trug gleich den Ubrigen weiblichen Ein· '.'
geborenen nur ein ungefahrg Fun langes Stuck gelben Zeuges, likau (liku) urn die
Lenden gewunden, das bis zu den Knieen reichte und mit dem einen Ende an der
Hufte befestigt war. Ihr schones schwarzes Kopfhaar schmiickte ein Kranz aug ge1ben
BltitenCD, und ihr mit Kokosnufsol gesalbter Kerper war reich mit dem Pulver der
GelbwurzG> bestreut. Fune und Vorderarme waren zierlich tatauiert.

Der Anzug oder vielmehr das Rockchen kaol (godl) der mannlichen Eingeborenen
ist aus den grUnen Blattern der Kokospalme verfertigt, welche, gebleicht und in
schmale Streifen geschlitzt, am oberen Ende mit einer Schnur befestigt und mit
zahlreichen roten Tuchlappchen verziert werden. Ein solches Rockchen reicht get
wohnlich von den Huften bis auf die Kniee und ist ungefahr zwei Fun lang. Ein Mann
mufs, urn vornehm und elegant gekleidet zu sein, wie es die Mode von Ponape will,
mindestens sechs solcher Blatterrockchen urn den Leib tragen. Die Frauen Ponape's
farben den weifsen Kaliko mit der Gelbwurz, deren Farbe ihnen besonders zu gefallen
scheint. Den Oberkorper bedeckt meist ein buntes, leicht hingeworfenes Halstuch.
lhre schonen schwarzen Kopfhaare zieren sie mit den zarten Bluten der Kokospalme.
An Feiertagen tragen die Frauen rote Kleider mit weifsern Kaliko eingefafst, Die
zum Christentume bekehrten Eingeborenen sind jedoch nach europaischer Sitte ge
kleidet, obwohl auch hier noch manches Kleidungssttick fehlt, urn einen Eingeborenen
von Ponape oder seine Ehehalfte salonfahig zu machen.

Sowohl Manner als Frauen sind gewohnlich von den Lenden bis zu den Knocheln
und von den Ellbogen bis zu den Handgelenken tatauiert, Diese seltsame Sitte wird
an beiden Geschlechtern in einem Alter von zehn bis zwolf Jahren durch alte Weiber
vorgenommen, we1che ein eigenes Geschaft daraus machen. Den dazu notigen blau
lichen Farbestoff gewinnen die Eingeborenen aus der haufigen, nufsartigen Frucht
der Aleurites triloba, welche sie am Feuer erhitzen und hierauf die dadurch sich
bildende harzige Kruste abschaben. Die Operation wird mittels eines, aus den spitzen
Nadeln einer Pinusart oder aus Fischknochen verfertigten Instrumentes ausgeflihrt,
indem dasselbe auf die Haut angesetzt und sodann mit einem Stabchen darauf ge·

(j) Curcuma longa von den Eingeborenen kIs en ian (kitschi-nlang) genannt.
(3)Fragaea· Bliiten.
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schlagen wird, bis die ganze Zeichnung auf dem Kerper vollkommen vollendet ist.
Aul3er der bereits erwahnten Gelbwurz sahen wir nur noch einen roten Farbestoff,
welcher wahrscheinlich von der weit verbreiteten Bixa orellana herrtihrt und von den
Eingeborenen zum Anstreichen ihrer Kanus beniitzt wird.

Viele Eingeborene sind durch einen hal3lichen, fischschuppenartigen Hautausschlag
(Ichthyosisfl' entstellt, scheinen aber davon keinerlei Unbehagen zu fuhlen. Einige
Reisende wollen diesen Urnstand dem ubermafsigen Genusse von rohen, ungekochten
Fischen zuschreiben. Merkwtirdig ist, dan diese Krankheit auf allen Inseln in der Nahe
desA.quators vorkommt und von Kapitan CHEYNE sogar auf den Palau-Inseln getroffen
wurde. Dieser scharfsinnige Beobachter hatte einmaI einen Eingeborenen aus Ponape
vier Monate hindurch als Diener, dessen ganzer Korper mit diesem Ausschlage be
deckt war und der angeblich jede Spur davon verlor, nachdem er sich eine Zeit hin
durch hauptsachlich von Salzfleisch und Vegetabilien genahrt hatte. Auner dieser
Hautkrankheit sind die Eingeborenen am haufigsten dem Skorbut und Wechselfieber
unterworfen. Dagegen sollen die meisten Sauglinge von einer hal3lichen, den »Yaws c

(Framboesie) ahnlichen, aussatzartigen Krankheit befallen werden, welche die Ein
geborenen kens (»Kentsch c) nennen, und die sich wieder verliert, wenn das Kind
das vierte oder funfte Jahr erreicht. Die durch diese Obel entstehenden Wunden
lassen, wenn sie heilen, auf der Haut Narben zurtick, welche mit jenen durch Impfung
verursachten leicht verwechselt werden konnen.

Naneken, obschon Konig seines Stamme~, schien gleichwohl im allgemeinen keinen
besonderen Einfluf auf den Willen des Einzelnen zu besitzen. So z. B. waren wir
Augenzeugen, wie derselbe ein paar junge Eingeborene nicht vermogen konnte, einige
Fruchtstocke von Bananen, die wir eingetauscht hatten, bis zum Landungsplatze zu
tragen. Dagegen scheint er in allem, was den Handel mit Fremden betrifft, die aus
schlaggebende Stimme zu haben. Ein jeder Eingeborene, der an uns etwas verhandelte,
war stets mit dem Werte einverstanden, den Naneken fur die einze1nenGegenstande
bestimmte.

Geld ist auf Ponape ein noch wenig bekannter Wertmesser. Nur die daselbst
lebenden Weif3en und die Hauptlinge nehmen englische und nordamerikanische Mtinzen
an; aber im allgemeinen wurde einem Eingeborenen fur einen blanken Dollar nicht
feil sein, was er leicht und gern fur ein Sttick Kautabak oder ein Taschenmesser hin
gibt. Die vorteilhaftesten Tauschartikel im Verkehre mit den Eingeborenen sind
buntfarbige Kalikotticher, rote Hemden, Hacken, Messer, Axte, lange Sabelklingen,
~Iusketen, Munition, Zwieback, alte Kleider und Tabak.

Von letzterem ist der amerikanische Kautabak (der sogenannte Cavendish oder
~egro.head) in langlichen Stticken der beliebteste. Die Ponapeleute besitzen weder
eine besondere Vorliebe fur Zigarren, noch beclienen sie sich der Pfeife, sie kauen

:Ringwurm.
\1'1. Anmerkung S. 157 u. 159.

II H&IIIbruch: Pcaepe,
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blofl leidenschaftlich Tabak, wahrend ihnen Betel fremd ist, daher sie auch aIle schons
blendend weifse Zahne haben.

Irn ganzen leben auf der Insel funf von einander vollig unabhangige Stamme;
Der Roi en Kiti- (Roank£ddi-), der Matolenim- (Metelenien-), der N6t-, der Ts()k~s

(TschokOits-) und der Auak- (Awuak-) Stamm~ welche indess zusammen kaum viel
mehr als 1500 Seelen ausmachen dtirften. Der verhaltnismafsig zahlreichste und
wichtigste unter ihnen ist der Roi en Kiti-Stamm.<a>

Jeder Konig hat, wie man uns erzahlte, seinen Minister, dessen Macht fast der des
Hauptlings gleichkommt<v. Dem Minister im Range zunachst stehen die Adeligen,
welche folgende seltsam klingende Titel fuhren: T~k (Talk), Uarsai (Waschy),
Nanpei (NanabyJ, Nos (Noalsch), Sau eo IMp (Schu-Schabert), Kerou eni uen (Groen- i
wani~; nach ihnen kommen solche, wel~he nicht von adeliger Geburt sind, sondem f
sich diese Titel erst durch tapfere Taten erworben und Land zum Geschenke erhaltenl
haben. Beim Ableben des Hauptlings folgt ihm der Adelige, der den Rang eines
T~k (> Talk c) hat@, in der Regierung, und die anderen Adeligen rticken urn eine
Stufe hinauf. Der Hauptling hat das Recht, bei seinem Tode frei tiber sein Land zu
verfugen, In derRegel hinterlafst er es seinen Sohnen, hat er keine, so erbt es der
im Range ihm nachststehende Hauptling. Zwischen dem Konige und den Hauptlingen
bestehen aufserst zarte patriarchalische Sitten. So z. B. werden die ersten reifen Brot-
frtichte dem Konige zum Geschenk dargebracht. So oft ein Hauptling ein neues Schild-
kroten- oder Fischnetz dem Meere vertraut, wird die Ausbeute wahrend einer ge-
wissen Anzahl von Tagen dem Konige gesandt. Ein anderes Zeichen der Achtung,
welches man dem Konige, sowie aIle Niederen den Hoheren zollen, besteht darin,
dafs, wenn ein Eingeborener in seinem Kanu einem Hoheren begegnet, der erstere
sich niedersetzt, bis letzterer vorbeizog, und mit der dem Ausleger entgegengesetzten
Seite des Kanus sich nahert, urn die Standesperson in das Fahrzeug aufnehmen zu
konnen, fur den Fall, als dieselbe dies wtinschen sollte.

Die D- und TS9k~sleute lebten zur Zeit unseres Besuches bereits seit sechs Monaten
im Krieg mit einander, und es ist bezeichnend fur den Mut und die Kuhnheit beider
Parteien, dan noch kein einziger der Kriegftihrenden auch nur leicht verwundet worden
war. Ihre Waffenbestehen hauptsachlich aus Speeren von hartem Holze und 6 FuB
Lange, an derem oberen Ende statt der tiblicheneisernen Spitze, Fischknochen, Domen
oder scharfgespitzte Muscheln befestigt sind und die sie mit gro[\er Geschicklichkeit
mit der Hand zu werfen verstehen; ferner aus Hacken, langen Messern und alten
Musketen, welche sie von Walfischfangern gegen Yams und Schildpatt eintauschen.
Es sollen dermalen an 1500 Stuck Musketen auf der ganzen Insel vorhanden sein,

~Statt Auak-Starnm ist U-Stamm zu lesen.
(ilDer starkste Stamm ist der Matolenim-Stamm,
<WDer Naneken.
() Die Titelfolge stimmt nicht.
@Der Uarsai ist der Nachfolger.
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undjeder Eingeborene mindestens eine, manche Hauptlinge sogar drei Musketen mit
reichlicher Munition besitzen. Seltsamerweise sind seit der Einflihrung dieser gefurch
teten Waffe die Kriege unter ihnen viel seltener geworden, und .die todliche Wirkung
der Feuerwaffe hat nicht wenig zur Forderung der Eintracht und des Friedens zwischen
den verschiedenen Stammen beigetragen. Ihre Krieger werden aus den kraftigsten
Mannern des Stammes gewahlt, sie handeln im der Regel gegen Frauen und Kinder
ziemlich rtlcksichtsvoll, indem sie diese1ben fast immer schonen. Wtinscht einer der
streitenden Teile Frieden zu schliefsen, so schickt er durch eine neutrale Person einige
Kawawurzeln an den Konig des feindlichen Stammes. Werden diese angenornmen,
so ist der Krieg als beendet zu betrachten und eine Reihe freundschaftlicher Besuche
wird hierauf zwischen den Hauptlingen der beiden Stamrne gewechselt, welche gemei
niglich mit Festlichkeiten und Kawage1agen verbunden sind.

. Was die Angabe friiherer Reisender betrifft, dan die Insel von zwei vollig ver
schiedenen Rassen, namlich von einer gelben und einer schwarzen bewohnt werde,
haben wir nichts gesehen oder erfahren, wodurch diese Vermutung bestatigt wurde,
Vielmehr scheint der Unterschied der Eingeborenen in Hautfarbe undForm der Haare
ausschliefslich nur durch die vielfachen Kreuzungen verursacht zu sein, welche daselbst
vorkommen, und die in fruheren Zeiten noch weit haufigerstattgefundenhabenmtissen.
Die dermaligeBevolkerung der Insel besteht aus Weinen, Negem undgelblich-braunen
Urbewohnern, welche, gleichwie sie einen, dem polynesischen verwandten Dialekt
sprechen, auch dem malaio-polynesischen Stamme anzugehoren scheinen. Die weiflen
Ansiedler sind gegenwartig Englander und Nordamerikaner; fruher waren es Spanier
und Portugiesen, welche mit den Eingeborenen Handel trieben. Negersklaven und
freie Schwarze haben sich gleichfalls zu verschiedenen Zeiten auf der Insel aufgehalten,
oder gar daselbst vollig niedergelassen. Diese Umstande sind hinreichend, urn ge
wisse auffallende Erscheinungen unter den Eingeborenen, wie braune oder gelbe
Hautfarbe mit gekrauseltem wolligem Haar und aufgeworfenen Lippen, ohne andere;
die athiopische Rasse kennzeichnende Merkmale zu erklaren. Wir sahen einen Ein
geborenen mit rotlichern wollartigem Kopfhaar, sonst aber vollig der malaiischen
Rasse ahnlich und fragten nach dessen Abstammung. Sein Vater, antwortete man
uns, wareinPortugiese (d. h. ein portugiesischer Neger), seine Mutter eine Eingeborene,

Die Tochter des bereits erwahnten Schottlanders Dr. COOK, aus dessen Ehe mit
einer Eingeborenen der Insel hervorgegangen, eine schone wohlgeformte Mestizin
von vollig lichtgelbem Teint, welche uns die imposanten weiblichen Quadronen
gestalten New-Orleans und St. Domingo lebhaft ins Gedachtnis zurtickrief, heiratete
einen Vollblutneger aus dem Distrikte Columbia in den Vereinigten Staaten,·wodurch
neuerdings eine ganz eigenttimliche Mischung zu Stande kam. Ihre Kinder haben die
Gesichtsform der Mutter und das W ollhaar des Vaters.

]edenfalls kann mit ziemlicherSicherheit angenommen werden, dafsdieEingeborenen,
wie uberhaupt die Bewohner des Karolinen-Archipels keine J pelagischen Mongolen c ,
u·
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kein Zweig der mongolischen Rasse vom Kontinente Asiens sind, wie LESSON wahnte,
so wie dan Ponape nicht von der Rasse der Papuas bevolkert ist; das wollartige,
gekrauste Haar zahlreicher Eingeborener durfte hauptsachlich von dem haufigen in.
timen Kontakte der weiblichen Bevolkerung mit der schwarzen Mannschaft von Wa].
fangern<UherrUhren, von denen jahrlich 50--60 die Insel besuehen und oft vieleWoehen
daselbst bleiben, urn sich mit Proviant aller Art zu versehen oder notig gewordene
Sehiffsausbesserungen vorzunehmen.

Ponape ist seit vielen Jahren der Hauptsammelplatz der Walfanger im Karolinen
Arehipel, weil es von allen Inseln am leichtesten zuganglich, die besten und siehersten
Hafen besitzt und Brennmaterial und gutes T rinkwasser daselbst stets in reichlicher
Menge vorhanden sind.

Die Gesichtsfarbe der Eingeborenen Ponapes ist eine helle Kupferfarbe. Die Durch
schnittshohe der Manner betragt 5 Fufs 8 Zollo Die Frauen sind viel kleiner als die
Manner, mit zarten ZUgen und schwachlichen Formen. Die Sohne der Hauptlinge
sind meistenteils wohl gebaut und von liehterer Hautfarbe als die Mehrzahl der Ein
geborenen, weil sie sich nicht so sehr der Unbill des Wetters aussetzen, und wiirden
in allen Teilen der Erde fur hiibsche Manner gelten. Die Nase ist gebogen, der Mund
breit mit starken Lippen und blendend weifsen Zahnen. Die Ohrlappchen sind bei
beiden Geschlechtern durehbohrt, aber selten kunstlich stark vergrofsert. Manner
und Frauen haben schone schwarze Haare, welche sie sorgfaltig pflegen.

Die Manner tragen weder Schnurr- noch Backenbart; sie reifsen sich mittels Museheln
oder zweier Stiiekchen scharfrandigen Schildpatts die Haare aus, sobald welche auf
den Wangen sichtbar werden. Die Mehrzahl des weiblichen Geschlechtes ist hubsch:
da die Madchen aber sehr frUhzeitig heiraten, so verlieren sie bald ihre jugendliche
Schonheit. Ihre Farbe ist weit helIer als die der Manner. Die Ursache der Erscheinung
liegt wohl hauptsachlich in dern Umstande, daf sie eine Art von Uberwurf aus Kaliko
tragen; ein gro(\es Tueh mit einer Offnung in der Mitte, urn es tiber den Kopf ziehen
zu konnen, was ihre Haut mehr vor dem direkten Einflusse der Sonne schiitzt.

Die Eingeborenen sind sehr regelrnafsig und ptinktlich inihren Lebensgewohnheiten.
Sie stehen bei Tagesanbruch auf, baden sieh im Flufswasser, nehmen einige vegetabile
Nahrung zu sieh, salben ihren Kerper mit Kokosnufsol und beschmieren ihn sodann
mit dem gelben Farbestoff der Curcuma longa. Hierauf geben sie sich einer allerdings
sehr einfachen Beschaftigung hin und setzen diese bis gegen Mittag fort, wo sie
wieder nach ihren Hutten zuriickkehren, sieh neuerdings baden und ein zweites nieht
minder frugales Mal einnehmen. Der Rest des T ages wird in Vergntigungen und
gegenseitigen Besuchen verbraeht. Gegen Sonnenuntergang halten sie eine dritte
Mahlzeit, und da sie weder Fackeln noch andere Erleuchtungsmittel besitzen, so geben

6>Ein grofler Teil der Mannschaft, namentlich der nordamerikanischen Walfanger besteht bekanntlich aus
Negern.
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sie sich (wenn sie nicht fischen oder beim Mondschein tanzen) in der Regel sehr
frtihzeitig der nachtlichen Ruhe hin.

VieleAchtung und Aufmerksamkeit wird auf der Insel dem weiblichen Geschlechte
erwiesen, das zu keinerlei Beschafrigung verhalten ist, welche ihm nicht ordnungs
mal3ig zukommt. AIle Arbeit aufserhalb des W ohnsitzes wird von den Mannern
besorgt, welche Hiitten und Kanus bauen, Yams- und Kawawurzeln pflanzen,
fisehen, die Naturprodukte von den Pflanzungen nach Hause befordern und sogar
kochen..

Die Frauen beschaftigen sich aufler ihrer Behausung hochstens damit, zu fischen
oder die Pflanzungen von Unkraut zu reinigen und verbringen ihre meiste Zeit, indem
sie Kopfputze anfertigen, GUrtel weben, Decken aus Palmen- oder Pandanusblattern
zusammennahen, zierliche Korbe flechten und Kinder und Haus hiiten.

Von jeher nicht gerade Musterbilder der Tugend und Keuschheit, hat die Einflihrung
europaischer Putzsachen und Luxusartikel aller Art noch mehr beigetragen, die Un
sittlichkeit unter den weiblichen Eingeborenen der Insel zu vermehren, welchen fur
aIle Gegenstande der europaischen Kultur die gro13te Versuchung und die unwider
stehlichste Sueht, sie zu besitzen, innewohnte.

Wunscht ein Eingeborener eine Frau zu nehmen, so macht er dem Vater des
Madchens, das er zu heiraten beabsichtigt, ein Geschenk; wird dieses nicht zuriick
gewiesen, so gilt sein Antrag als angenommen. Hierauf geschehen Vorbereitungen
zu einem Feste mit Schmaus und Tanz, worauf der Brautigam seine Braut mit sich
in seine Behausung flihrt. 1m Fall ihres Todes mufs der Witwer ihre Schwester ehe
lichen, ebenso ist beim Tode des Mannes dessen Bruder gesetzIich genotigt, die Witwe,
beziehungsweise Schwagerin zur Frau zu nehmen, selbst wenn derselbe schon ver
heiratet ist, Einem Manne steht unter gewissen Bedingungen frei, seine Frau zu ver
lassen und eine andere zu nehmen; einer Frau dagegen ist nicht dasselbe Recht ge
stattet, aufser wenn sie von hoherern Rang ist. Die Hauptlinge haben gewohnlich
mehrere Frauen, wie uberhaupt Polygamie, ahnlich wie bei den Mormonen, nur durch
dieMittel, dieFrauen ernahren zu konnen, beschrankt ist. Die weiblichen Eingeborenen
der Insel sind ungemein schwatz- und tratschhafter Natur, sie verrnogen nicht einmal
ihre eigenen Geheimnisse zu hewahren, und selbst ein Verbrechen solI oft fast im
Momente, wo es begangen wurde, auch schon allgemein bekannt sein.

Die Leichenfeierlichkeiten scheinen seit dem Verkehr der Eingeborenen mit den
Europaern einige Veranderungen erlitten zu haben. In fruheren Zeiten wurden ihre
Toten in Strohmatten eingehUlIt und geraume Zeit in der Hutte aufbewahrt; wahr
scheinlich durch den Einfluf der Missionare haben sie die europaische Sitte an
genommen, ihre Verstorbenen an einem besonderen Orte zu begraben. Beim Tode
eines Hauptlings oder irgend einer hohen Person versammeln sich die weiblichen
Angehorigen des Verstorbenen wahrend einer gewissen Zeitdauer lind drucken ihren
Sdunerz durch lautes Seufzen lind Weinen bei Tag und durch Tanze bei Nacht aus.



Die Verwandten des Verstorbenen schneiden sich als Zeichen ihrer Trauer die Kopf.
haare abo AIle beweglichen Gtiter und Habseligkeiten des Toten werden von wem
immer weggetragen, der sich zufallig in der Nahe befindet und sich ihrer zuerst be
machtigt, und dieser Gebrauch ist derart allgemein, dan Gegenstande, auf solche
Weise erbeutet, vollkommert als gesetzliches Eigentum betrachtet werden.

Ihre Gebete richten die Ponapeleute gemeiniglich an den Geist eines verstorbenen
Hauptlings, indem sie urn gtinstigen Fischfang, reiche Ernte an Brotfruchten und
Yams und die Ankunft zahlreicher fremder Schiffe mit schonen Tauschartikeln, sowie
urn eine Fulle angenehmer Dinge zu ihm flehen. Ihre Gotzenpriester geben vor,
ktinftige Ereignisse vorhersagen zu konnen, und die Eingeborenen setzen in solche
Prophezeiungen das unbegrenzteste Vertrauen. Sie glauben, dan ihre Priester durch
den Geist irgendeines angesehenen, verstorbenen Hauptlings inspiriert werden, und
dan alles, was dieselben in diesem vermeintlichen Zustande der Inspiration aussagen,
ihnen vorn Geiste des Toten diktiert wurde. Trifft nun eine dieser Wahrsagungen
nicht ein (was oft genug der Fall sein soll), so behaupten die sehlauen Gotzenpriester,
ein anderer rnachtiger Geist sei dazwischen getreten und habe die Erfullung ihrer
Prophezeiung gewaltsam zu verhindern gesueht.

Die Religion dieses primitiven Volkchens ist sehr einfach. Sie haben weder Gotzen
bilder noch Tempel, und obwohl sie an ein Fortleben naeh dem Tode glauben,
scheinen sie doch keinerlei religiose Gebrauche und Feste zu begehen. Ihre Vor
stellung von einem ktinftigen Zustande ist aufserst wunderlich.

Der ktinftige Aufenthalt scheint ihnen ringsum von einer kolossalen Mauer und
einem bodenlosen Abgrund umgeben, also eine Art Festung zu sein. Das einzige Tor
in diesem W ohnort wird durch ein altes Weib gehtitet, dessen Aufgabe es ist, die
Sehatten der Verstorbenen, welche tiber den Abgrund zu springen gezwungen sind,
in die gahnende Tiefe zu sttirzen. Gelingt es dem Schatten, die bose Htiterin zu be
waltigen und seinen Eingang zu erzwingen, so ist er fur immer glticklieh, sttirzt ihn
dagegen das ttickische Weibsgespenst in den Abgrund, so sinkt er in eine Kluft
endlosen Unglticks und Jammers.

Die Feste der Eingeborenen gehen in der Regel allen anderen, selbst dringenden
Beschaftigungen vor. Der Konig besueht jedes Jahr die einzelnen Dorfer und An
siedelungen seines Stamrnes, zu welcher Zeit die grofsten Festliehkeiten stattfinden,
indem die einzelnen Hauptlinge in der Bewirtung desselben mit einander wetteifem.
Ungeheure Quantitaten Brotfrtichte und Yams werden bei diesen, gewohnlich zwei
Tage in jedem Dorfe dauernden Festlichkeiten gekocht und das Kawatrinken wird
dann bis zum Exzefs getrieben.

Ihre Tanze sind nichts weniger als unanstandig und nieht von jenen ausgelassenen
Gesten begleitet, wie man sie zuweilen auf anderen Inseln der Sudsee bei Volksfesten
zu sehen bekommt. Die Tanzer sind meist unverheiratete Burschen und Madchen,
welche sich in einer langen Reihe gegentiber aufstellen. Wahrend sie mit den Fiifen
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zum Gesange Takt halten, begleiten sie denselben mit ~raziosen Bewegungen der
Arme und des Oberkorpers. ZuweiIen werfen sie die Arme nach vorwarts, schnalzen
mit den Fingem und schlagendann klatschend die Hande zusammen. Jede einzelne
Bewegung wird mit aufserordentlicher Ptinktlichkeit ausgefuhrt; und zwar imnamlichen
Momente von allen Tanzern. Das einzige musikalische Instrument ist eine kleine, aus
Bambusrohr verfertigte Flote, welcher sie dadurch Tone zu entlocken versuchen, in
dem sie das eine Ende derselben in das Nasenloch stecken und langsam blasen,
wahrend sie mit den Fingern abwechselnd die kleinen Offnungen an der Seite be
riihren.

Ihre Trommel ist ein ausgehohltes Sttick Holz mit Haifischhaut tiberzogen, in der
Form einer Sanduhr. Sie schlagen auf dasselbe mit den Fingern der rechten Hand,
wahrend das Instrument auf der linken Seite ruht, Es hat einen ahnlichen Ton wie
der Tamtam der Hindus. Der Trommler sitzt mit tiber das Kreuz geschlagenen Beinen
aufdem Boden und begleitet die Trommelscblage mit eigenttimlichen Gesangsweisen,

Ober die Baudenkmale im Innern von Ponape, welche noch niemals von wissen
schaftlichen Reisenden besucht und beschrieben worden sind, erfuhren wir, dan sich
dieselben auf eine groGe Zahl kolossaler behauener Basaltblocke im Walde, in der
Nahe des Matolenim-Hafens beschranken, Die naive Einbildung der Eingeborenen
erblickt in ihnen, aus Mangel an einer nattirlichen Erklarung, die steinernen Geister
gestalten verstorbener Hauptlinge. Kundige Reisende dagegen sind der Meinung, dan
auf der Urwaldstelle, wo ge~enwartig nur Felstriimmer zerstreut umher liegen, einst
starke Befestigungen gestanden, welche jedoch nicht von einem wilden Volke ausge
flihrt worden waren, indem der Charakter der Ruinen den iiberzeugenden Beweis
einer hoheren Kultur ihrer Erbauer liefert. Einige der Felsblocke sind 8-10 Fun
lang, sechsseitig und augenscheinlich aus einem zivilisierten Lande hierhergebracht
worden~ da es aufser denselben keine Steine von ahnlicher Beschaffenheit auf der
ganzen Insel gibt. Strafsen waren an verschiedenen Punkten angelegt, und die ganze
Ansiedelung scheint eine fortgesetzte Reihe befestigter Hauser gewesen zu sein.

Aber nicht blots in kulturhistorischer, auch in geologischer Beziehung besitzen
diese Saulen und Blocke hohes Interesse, indem sich ein Teil derselben ~egenwartig

unter Wasser befindet und nur in einem Kanu erreichbar ist, ein Zustand, der un
moglich zur Zeit ihrer Herstellung bestanden haben kann. Was einst Wege waren,
sind heute Passagen flir Kanus, und wenn man die aus gro(\en Basaltquadern auf
gebauten Walle niederreifsen mochte, wtirde das Wasser in die ummauerten Hofe
eindringen. Aus dieser Wahrnehmung wollen neuere Geologen eine Senkung der
ganzen Inselgruppe ableiten, und vielleicht ist Ponape der einzige Punkt der Erde,
wo sich die scharfsinnige Theorie DARWIN'S von der Bildung von Wallriffen und
AtolIen durch Senkung des Bodens, auf welchem der Korallenpolyp seinen Bau be-

GlEin Irttum, die Basaltsaulen stammen groBtenteils aus dem Staate u.·
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gonnen auch historisch an verschiedenen, von Menschen aufgefuhrten Bauwerken
nachweisen Ialk

Da selbst die altesten Eingeborenen tiber diese Ruinen nicht die geringste Aus
kunft zu geben verrnogen, und Ursprung und Geschichte derselben in volliges Dunkel
gehtillt sind, s.o scheint es nicht unwahrscheinlich, daf diese steinernen Felsblocke
einst das befestigte Asyl von Piraten waren, und von spanischen Freibeutern vor un
gefahr 200 bis 300 Jahren erbaut wurden. Diese Vermutung wird noch durch den
Umstand bekraftigt, da13 vor I 2 bis 14 Jahren auf einem der Berge im Innern eine
kleine messingene Kanone gefunden wurde, welche das englische Kriegsschiff Larne
als Kuriosum mitnahm. Zugleich befinden sich auf verschiedenen Punkten der Insel
gelichtete Stellen, von denen einige viele Acres Ausdehnung haben. 'Auf einer solchen
Ebene in der Nahe von Roi en Kiti-Hafen erblickt gegenwartig der Reisende einen
groGen ktinstlichen Htigel@ von ungefahr 20 Fu13 Breite, 8 Zoll Hohe und '/41\leile
in der Lange, welcher augenscheinlich zur Verteidigung oder deshalb aufgeworfen
worden war, urn nach einem ernsten Gefecht als Begrabnisplatz fur die Gefallenen
zu dienen.

Schenkt man aber dieser Annahme Glauben, so ist die Geschichte der gegenwar
tigen Bevolkerung der Insel verhaltnisrnafsig noch sehr jung, und die Sage von der
schwarzen Rasse, welche im Innern leben solI, nimmt vollig' den Charakter der
Mythe an.« -

Die BegrUndung der evangelischen Mission. - Der rege SchiffsverkehrGl in Po
nape, zumal von Walfangern, deren Operationsbasis in der Stidsee Hawaii in diesen
Jahren bildete, mach te auch den Board of the Hawaiian Evangelical Association in Hono
lulu, Tochtergesellschaft des American Board of Commissioners for Foreign Missions,
auf Ponape aufmerksam. Als diese Gesellschaften zu Beginn der soer Jahre ihr
Missionsfeld zu erweitern beschlossen, wurden die Gilbert-, Marshall-Inseln und die
Ost- und Zentralkarolinen als neues Tatigkeitsgebiet erwahlt.

Am 6-. September 18S2 lief der Missionsschuner -Caroline s mit den ersten Mis
sionaren an Bord in den Matolenim-Hafen ein. 32 Kanus, jedes im Durchschnitt mit
6 Eingeborenen besetzt, umschwarrnten das Schiff. Viele Eingeborene kamen an Bard,
auch zwolf Weifle, die urn Tabak bettelten und mit einer Ausnahme vom Kommen
der Gottesboten garnicht entztickt waren. Die Aufnahme seitens der Eingeborenen
war recht freundlich, so dafs die Missionare zu bleiben beschlossen. Allerdings legte
man den Hauptsitz zunachst nach Roi en Kid, wo man sich unter den Schutz des
Naneken stellte. Die Missionare STURGES, der Arzt Dr. GULICK und der hawaiische
Eingeborenenpastor KAAIKAULA wurden mit ihren Frauen hier abgesetzt. Der Ansiedler

G)In der Landschaft Kipar
<i>Dr. Gulick teilt im -The Missionary Herald 1857" S. 233 mit, daf in den ]ahren [852/53: 21 Fahrzeuge,

1853/54: 32 Fahrzeuge, 1854/55; 42 Fahrzeuge (39 amerik. Walfanger, 2 englische Kauffahrer, ein englischer
Dampfer auf der Reise von Sydney nach China Ponape anliefen).
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und Lotse, der seit 1835 auf der Insel heimische Louis CORGAT, fiihrte sie bei den
Hauptlingen Matolenim's und Kiti's ein und diente ihnen freiwillig als Dolmetscher.
Nacheinigen Monaten entschlofs man sich, das neue Missionsfeld aufzuteilen. STURGES
und der Hawaiier blieben in Kiti, Dr. GULICK begab sich nach Matolenim. Unter
schwierigen aufseren Urnstanden wurde gearbeitet. Die Umstellung auf die heimischen
Lebensmittel, dann die Notwendigkeit, einen der Hauptpunkte des Dogmas dieser
Mission, das Tabakverbot, zu umgehen, kostete viel Uberwindung. Denn mit Tabak
mullten Lebensmittel und Arbeitsleistungen bezahlt werden. Wie die Stellung der
Missionare verkannt wurde, bezeichnet nichts deutlicher als die Worte des Nanamariki
von Matolenim gelegentlich eines Besuches bei Dr. GULICK: )Morgen will ich mir
Deine Waren anschauen, urn den Vertrag wegen der Errichtung eines Hauses abzu
schlieBen<i>c. Denn zunachst war er gezwungen, in der Hiitte eines Malaien zu wohnen.
AufShalong Poin~ wird dann beschlossen, die Missionsstation aufzurichten. Einge
borene erbauten das Missionsgebaude so schlecht, dafs es sofort wieder abgerissen
und mit Hilfe von WeiBen neu gebaut werden mufste. Im ersten Jahr ihrer Anwesen
heit legten die Missionare das Hauptgewicht ihrer Tatigkeit auf das Erlernen der
Sprache, einmal, urn sich mit den Eingeborenen verstandigen zu konnen, dann, urn
sich deren Innenleben zu erschliefsen. Und sehr bald bekamen sie heraus, dafs sie sich
nicht der gewohnlichen Umgangssprache bedienen durften - da galten sie den Ein
geborenen als Angehorige des gemeinen Volkes -, sondern im Umgang und in den
Predigten nur die gehobene Sprache, die Sprachweise der vornehmen Leute, des
Adels, benutzen mufsten. Ehe dies erste Jahr voriiber war, hatte ihre Weigerung,
einen gefalschten Vertrag zwischen WeiBen und Eingeborenen, in dem die letzteren
stark iibervorteilt wurden, gegenzuzeichnen, die ersten zu ihren erbittertsten Feinden
gemacht, was sich zumal sparer wahrend der Pockenepidemie auswirken sollte und
den Missionaren und ihrer Arbeit ernste Schadigungen eintrug. Die Disziplin der
Eingeborenen in ihrer Abhangigkeit von den Hauptlingen und Priestern erschwerte
gleichfalls die Missionsarbeit. Verstandnislos stand man der neuen Lehre gegeniiber,
erst recht deshalb, weil manches darin ihren Lebensauffassungen widersprach. Gliick
liche Zufalle allein forderten das Werk der Missionare. Dr. GULICK hat in einer Skizze
diese Schwierigkeiten ausgezeichnet geschildertID )In einem kleinen Hause wurde eine
Kanzel errichtet. An der einen Seite befand sich ein kleiner Verschlag fur die Familie
des Naneken, auf der andern ein ahnlicher fiir die Missionare. Vor der Kanzel war
der Boden mit Matten bedeckt, auf denen die Versammlung saB. Als sie nachher
entlassen wurde, gab es keinerlei Unordnung. Jeder halt Ordnung. Die Manner sitzen
auf der linken Seite und gehen zuerst, darauf der Naneken mit seiner Familie und
~ SchluB die Frauen. Diese Ordnung haben wir sie nicht gelehrt; wir sehen aller-

(1).... - M' .Q.uc .IS51onary.Herald 1854 Nr. 6.
()~.IOn. NW'Spltze der Insel Tsamuln am Matolenim·Hafen bei Nan MatoI.

Th. Crosby Bliss; Micronesia S. 32/33.
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dings auch nieht ein, weshalb man sie etwa nieht beibehalten sollte. Beim Gebet
neigt man den Kopf; je tiefer der Kopf geneigt wird, urn so inbrUnstiger betet man.
Zuweilen hort man kein Wort. Als MR. STURGES nun das Gebet sprach, faltete er die

~ Hande urn die Bibel, da er keinen Tisch hatte, wohin er sie hatte legen konnen, Als
er dann die Leute zum Gebet aufforderte, antworteten sie ibm, sie konnten nicht
beten, denn sie hatten ja keine Bibel oder Kawa, tiber die sie beten konnten : Sie
halten namlich die Kawa fur das einzige Mittel, urn mit ihren Geistern verkehren zu
konnen ; jedesmal, wenn sie ein Gebet zu jemand sprechen, halten sie eine Schale
mit diesem Getrank in Handen. Als in einer Versammlung der Missionar zu Gott zu
beten begann, ging eine grofse Anzahl Eingeborener hinaus, die furchteten Schaden
davonzutragen. Der Glaube an Geister, die in der Luft herumschwarmen und haufig
in menschlicher Gestalt auf die Erde zuruckkehren, halt sie in Angst und Furcht.
Wichtige Angelegenheiten werden durch sinnloses Falten von BlattenPentschieden,
ein Verfahren, das auf allen Inseln heimisch ist. Zuweilen hort man sagen: ,Die
Ponapeleute werden allmahlich Christus lieben lernen; aber jetzt nicht. c Das Dogma
von der Wiederauferstehung des Leibes nahm jeden Eingeborenen gefangen, stand
es doch im starksten Gegensatz zu ihrem eigenen Glauben, nach dem sich die Seele
nach dem Tode ins Geisterland begibt, wo sie bleibt, wenn sie zu Lebzeiten sich gut
mit den religiosen Zeremonien vertraut gemacht hat, wahrend sie sonst zur Erde zu
ruckkehren und wieder sterben mufs. Einmal bat ein'kranker Hauptling die Missionare,
fur ihn zu beten. Was auch geschah. Nachher erzahlte man ihnen voller Genugtuung,
dan die Leute vom Festlande auf die kleine Insel des N <) s(Notch) einen Geist nieder
steigen sahen; der Geist ware schwarz gewesen! Man schrieb diese Erscheinung dem
Gebet der Missionare zu, deren Einflufs unter den Eingeborenen sehr zunahm. c Urn
mit den Eingeborenen in nahere Beziehungen zu treten, wurde nach hawaiischern
Muster eine Schule eingerichtet. 3-4-6 Schulstunden wurden wochentlich irn
Missionshause erteilt. Die Schuler sind Manner in mittleren Jahren und junge Burschen.
Die englische Sprache bildet das Unterriehtsfach. Sie sind daran interessiert, solange
der Unterricht sich mit Nomen und Adjektivum beschaftigt ; dartiber hinaus hort aber
bald das Interesse auf; die Schuler kommen dann nur in grofsen Abstanden wieder.
Manche kommen und halten nur aus, urn eine gute Gelegenheit zum Stehlen abzu
warten. 'Es ist eine Herkulesarbeit, den Eingeborenen einen Begriff von der eng
lischen Sprache zu geben c sagt der Missionsbericht von I 854. Drei Hauptlinge be
fanden sich als Schuler darunter. Einer war der Nan k er o tt In p o n t a k e [Nangro
in bon taka). Er war 35 Jahre alt. Bis vor 1-2 Jahren war dieser Mann ein zUge!·
loser Mensch und ein Schrecken seiner Untergebenen, jetzt ist er wie umgewandelt,
da er einsah, daL\ seine Leidenschaften ihn zugrunde richteten, c Er wurde zuverlassig
und war nachmals in schweren Stunden der ,Protector c GULICK'S. Die Einstellung
von Eingeborenen zu den Arbeiten der Missionare wird recht deutlich aus einer Tage
@Das in Ii p u i . Blattorakel.
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buchnotiz GULICKS. -Am Sonnabend den 6. August kam der Ua r sa i0 nachmittags
und wtinschte einige Schropfkopfe, Sein hochfahrendes Wesen hatte er abge1egt. Er
ist tiberrascht tiber die vie1en Bucher und will wissen, wieviele davon »Sandwich
Islands books c sind~ Am selben Tage kam der IS i b auG? Er will sich eine Kuh an
sehen, dann betteln. Er erkundigte sich danach, ob nun, wo die Missionare hier waren,
mehr Schiffe kornrnen wiirden. c Wie die beiden Hauptlinge dachte dasVolk. Ein kleiner
Teil hatte das geistige Wesen der Mission richtig erkannt, ein grofser versprach sich
von dem Missionar einen rein praktischen Nutzen, den Erwerb fremder Kulturgtiter,
Eisenwaren, Kattun, Tabak, usw., die meisten jedoch ktimmerten sich nicht urn das
Missionswerk. Die Errichtung neuer Missionsstationen in T SQk ~S lind in Tom a r a
durch DOANE halfen nicht weiter. Aus Neugierde wurden wohl zunachst die Stationen
besucht, dann blieb man fort. DieSchulen gediehen nicht. Man versuchte einenanderen
Weg. Durch Predigten wollte man die Eingeborenen gewinnen, urn sie darin weiter
zu t bildenc. Der Erfolg? Der Missionsbericht von I 857 verzeichnet: t Der Aberglaube
der Eingeborenen lai3t nacho Der Glaube an Geister, die in der Luft herumschwarrnen
und in menschlicher Gestalt gelegentlich auf der Erde erscheinen, hat dieses Volk
lange bedrtickt. Priesterscharen und selbstsuchtige Hauptlinge wtinschen den alten
Status beizubehalten, da ihr Ansehen und ihre Feste auf dem Spiel stehen. Jede re
ligiose Handlung beginnt und endet mit Schmauserei. Ein Gebet hat nur Wirkung,
wenn Kawa dazu geschenkt wird. c Einige Kirchenlieder, das Vaterunser, Teile der
Bibel wurden in die Ponapesprache iibertragen. Dazu wurde eine Fibel ausgearbeitet.
Gerade diese mir vorliegende Fibel zeigt, dai3 man methodisch verkehrt vorging.
Was sollen die Eingeborenen mit ihnen begriffsfremden Wesen mit Walrofs, Pferd,
Elephant, Tiger, Gestalten aus der romisch-griechischen Sage usw. anfangen, sich
darunter vorstellen, zumal entsetzlich schlechte Bilder ihnen die Anschauung der
fremden Begriffe t erleichtern c solIten ? Auch politische Fehler seitens der Missionare
hemmten ihrWerk. Auf Drangen der Missionare, aber gegen den Willen der Hauptlinge
und der Eingeborenen in Kiti, besuchte der N a ne ke n von Kiti (Nanak£n) , der
Adoptivvater des in der spateren Geschichte der Insel so tibel bertichtigten Henry
Nanpei's, die Missionshauptstation K u sae. Von diesem Besuch versprachen sich
die amerikanischen Missionare sehr viel. Denn ihr Missionserfolg war gering geblieben.
t Die Leute sind zu stolz und eingebildet, urn zu uns zu kommen, daher suchen wir
sie auf, ziehen von Ort zu Ort, unterhalten uns mit ihnen auf den Wegen und in ihren
Wohn· und Festhausern. c Die argsten .Widersacher waren und blieben aber die
fremden Weii3en. Todfeindschaft bestand zwischen diesen und den Missionaren, seit
dem sie sich geweigert, unlauteren Machenschaften derselben Vorschub zu leisten.

~Zll'eiter Hauptling in Matolenim.
(jBereits bei einem friiheren Besuch hatte er sich hawaiische Texte vorlesen lassen und wiinschte dieselben dann
(jZl1IIl Vergleich in englischer Sprache zu horen.

Der Oberhauptling von Matolenim.
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Die Eingeborenen wurden vor den Missionaren gewarnt und systematisch von ihnen
ferngehalten. Die Missionsarbeit wurde lacherlich gemacht. Als nun noch durch die
Einschleppung der Pocken schweres Unheil tiber Ponape hereinbrach, schien es mit

- der Mission uberhaupt zu Ende zu sein.

Ko~o? pen mputS. (203)

Tena ua1'i£la1' mar 'fn melemel aramai
ka1'us kapa1'apa1'ata1', a1'amas me totolar
Po n'i£. .(11'£ sop' <pot ap' koto, me tapiata
tSomau iu, me atanki mputf. .(11'i sop'
o ap' koto petolon on l£k'tn M u 10k; 01 en
ua; men me k£lon, me alank£ Pi]bdit U 0S.
..(1rz' lena ako" ton sop' 0, me uia mputf.
.(1r£ men Ponpei ap' sffsff, z'r ari k'tn k6
ean ya. {1ri tSpmdU ap' ko ean z'raZt. Ari
re ap' uatoli nan lSitp'. ~ri ap' kapara
parpe san Ion P jjn'p ei karus, me l'tl'tlt§f',
me 1010 m§lar. rena son en mpilB eu mia
Ponpez' mas me ttket'tk . ..(1rz'men Po« '
p iz' kian ata par a n. rena, ma amen
aramas !'fbi, a me kUin ua; pan ko uii
poleli, pue etl Ius z' on re, pue lena en ki
san a kil£n uat. A lena mitri sop' 0 tip'
ualo mpiitS. {Jri karos§san ton Po np ii.

(Nanapal en K'tlt)

Geschichte von den Pocken.

Lange Zeit nach dern gro~en Taifun
vermehrten sich aIle Menschen, und es
gab viele Leute auf Ponape. Da kam ein
Schiff, das brachte eine Krankheit, die
Pocken genannt wurde. Als das Schiff
kam, fuhr es nach Mutok-Hafen hin
ein; ein Fremder brachte es herein, der
PiIb au u <:> s<V hiefs, Nun waren etliche
Leute auf dem Schiff, welche die Pocken
hatten. Doch die Ponapeleute wufsten es
nicht, sie kamen mit ihnen zusammen. Da
steckte die Krankheit sie an. Und sie
brachten sie tiber das Land. Sie verbrei
tete sich tiber aIle Ponapeleute, die er
krankten, und viele starben. Doch gab
es seit altersher eine Art Pocken auf Po
nape, die gelinder verliefen. Die Ponape
leute nennen sie jJaran (Ringwurm ?). Und
wenn jemand daran erkrankte und die
, fremde Haut« bildete sich, dann schlief
er mit jemand anders zusammen, damit
die Krankheit sich auf den tibertrage und
von ihm die -fremde Haut- fortnehme.
Doch spater brachte das Schiffdie Pocken.
Und fast aIle Ponapeleute gingen daran
zu Grunde.

GEORGES CRAIGHTON, aus London gebtirtig, der seit 1854 mit einigen Unter
brechungen bis 1864, seit 1864 dauernd auf Ponape lebte, erzahlte mir tiber die Ein
schleppung der Pocken folgendes. Im Frtihjahr 1853 erschien die amerikanische Bark
, Delta s , Kapt. WEEKS vor Ponape. Das Schiff hatte Pockenkranke an Bord. Es ging
im Mutok-Hafen vor Anker. Der Steuermann WILLIAM PAAR landete auf der un
bewohnten Riftinsel Pan i au sechs Kranke ; er glaubte die Kranken dadurch gentigend
isoliert, hatte jedoch die Habgier der Eingeborenen aufser Betracht gelassen. Etliche

Q)Spielbauer (?)
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Eingeborene setzten wahrend der Nacht nach der Insel hintiber undstahlen ihnen
die Kleider. Die Kranken wurden daher wieder an Bord g-enommen. Die »Delta
versorgte sich in Matolenim mit Frischwasser und Holz und fuhr nach Ngatik weiter.
Auf Zuraten des Missionars STURGES versuchte nun der Naneken von Kiti die Diebe
zu isolieren, Die Kleider und ihr sonstiger Besitz wurden verbrannt, doch war es
bereits zu spat. Die Krankheit brei tete sich mit rasender Schnelligkeit aus. In wenigen
Wochen verzeichnete Ponape tiber 2000 Tote. Von den erkrankten Dieben wurden
die meisten wieder gesund. Als nun in Matolenim dem Dr. GULICK drei Patienten
starben, wurde das Gerticht verbreite~ dan er sie getotet hatte, und etliche Weifle,
die den Missionaren abhold waren, brachten die Mar auf, dan die Missionare die
Krankheit eingefuhrt hatten, mit ihren Medizinen wollten sie dieselbe ausbreiten,
dann wtirde ein Kriegsschiff erscheinen und ihnen helfen, die Insel und damit das Land
der Eingeborenen in Besitz zu nehmen. Das Hilfswerk der Missionare wurde durch
die Leichtglaubigkeit der Eingeborenen ungemein erschwert. Uberall begegnete man
ihnen mit Mifstrauen, weigerte sich sich behandeln zu lassen, ja bedrohte die Missionare,
zumal den Arzt Dr. GULICK, mit dem Tode. Vier Monatehindurch wtitete die Epidemie.
DaB sie ein so grofses Ausman erreichte, lag einmal in der nattirlichen Widerstands
losigkeit der Eingeborenen, ihrer Leichtglaubigkeit, die urn die Heilung bemtihten
Missionare gerade als die Bring-er der Krankheit zu betrachten, dann in ihren eigenen
Anschauungen tiberWesen und Heilung von Krankheiten uberhaupt. Die Krankheit allein
bildete den Gesprachsstoff auf der Insel, Unaufhorlich erkundigte man sich nach ihrem
Stande in den einzelnen Staaten, welche Platze befallen waren, wieviele Opfer sie ge·
forderthatte. Als dazu die Hauptlinge am meisten betroffen wurdenij)und meist starben,
trat eine allgemeine Verwirrung ein, die noch vergrofsert wurde, wei! Kranke gem
»reisten «() freiwillig oder unfreiwillig, zu Freunden, wo sie geheilt zu werden hofften oder .
sterben wollten, dann auch als noch Gesunde Kranke zu besuchen, urn sie -sterben
zu sehen c und damit erbberechtigt zu werden. Dr. GULICK'S Impfungen, die zunachst
verkannt wurden, - glaubte man doch, dan er gerade damit die Krankheit erst recht
fordere - setzten sich allmahlich durch. Die Eingeborenen kamen schliefslich frei
willig zu ihm, zu hunderten, und liefsen sich impfen. Mit dem wachsenden Erfolge
stieg auch der Einfluf der Missionare, die nun festeren Boden als zuvor gewannen.
Wertvolle Einblicke ins Seelen- und Vorstellungsleben der Eingeborenen konnten
sie im Verlauf der Krankheitsepidemie tun. Dr. GULICK erzahlt dartiber@: -Ein hoher
Hauptling - im tibrigen einer der tibelsten Gesellen auf der Insel - starb an der
Krankheit. Als er erkrankte, drangte er auf die Totung der Missionare, die ihn hatten
krank werden lassen; als es ihm schlechter ging, forderte er Mr. STURGES ~uf, zu ihm

<OEin Geriicht wird bei den Eingeborenen stets als wahr unterstellt.
@Dei der Aufteilung des Erbes eines Verstorbenen nahmen sie ihren Anteil und schleppten mit den Gegenstanden,

Schmuck, Kleidung die Seuche sich ins Haus.
~Kajaujeli.
~ I i9S: Micronesia. S. 39.'
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zu kommen und ihn zu irnpfen. Er ware beinahe gerettet worden; in der Krisis er
schienen ihm aber Geister, die riefen; )Kornm' mit! Kornrn' mit !s Er gehorchte der
Aufforderung und lieL\ sich mehrere Meilen weit wegtragen; doch war er korperlich
viel zu sehr geschwacht, urn die Reise aushalten zu konnen. Derartige Anordnungen,
den Aufenthaltsort zu wechseln~wurden sehr haufig im vorgeschrittenem Stadium der
Krankheiten gegeben; sie haben manchen Todesfall verschuldet, andererseits ist eine
Menge lebendig begraben worden. Es ist mehrfach vorgekommen, dafs Begrabene
wieder aufstanden; das setzte bei ihnen die Meinung fest, dafs die Seele eine Zeitlang
den Leib verlassen hatte und wieder zu ihm zurtickgekehrt war. Sie pflegten namlich
die Verstorbenen schleunig einzugraben, damit kein Fremder ihn zu Gesicht bekam,
denn so etwas hatte den Geist schwer beleidigt. AIle Furcht der Lebenden hat ihren
Mittelpunkt in der Betatigung der abgeschiedenen Seelen. Wenn jemand erkrankte,
stiefs jemand ein Ungltick zu, harte man in der Nacht Gerausche, ereignete sich etwas
Unerwartetes, immer waren es die Geister gewesen!

Solche Vorstellungen erleichterten in einer gewissen Weise das Missionswerk.
Aber es blieb auch die neue Lehre eben deswegen nur am rein aufserlichen haften.
Zum Kern der christlichen Lehre drang niemand vor. Einer erklarte, er bete nicht
mehr zu den Ponapegeistern, sondern nur zu Gott, morgens und abends~ Aber er
wollte auch gern wissen, ob es gentigt zu Gott und Christus zu beten, ob es nicht
obendrein angebracht ware, ebenfalls zu Adam und Eva zu beten!

Der vermeintliche Glaube, tatsachliche Christen in den Ponapeeingeborenen zu
gewinnen, hatte bereits nach kurzem Bestand der Mission neue Krafte in Honolulu
anfordern lassen. Der Norden der Insel sollte ebenfalls missioniert werden, zumal dieser
weniger von sogenannten -runaways- verseucht war, die Matolenim und Kiti bevor
zugten, da Rm en Kiti, Ponank in Lot, dann der Matolenim-Hafen die bevorzugten Platze
der WaIfanger waren. 1m Februar 1855 traf der Missionar EDWARD T. DOANE mit
seiner Frau und einem hawaiischen Helfer KAMA KAHIKI auf Ponape ein. Den Monat
darauf begannen sie ihre Arbeit in T s <)k~ s. Sie stiefsen auf starke Widerstande. Die
Ts<)k~s-Leute lehnten sie abo Eine regelrechte Sperre wurde tiber DOANE und sein Haus
verhangt. Zunachst allerdings war er freundlich aufgenommen worden; mit eiserner
Strenge wachte der Uarsat, das Oberhaupt von Ts<)k~s dartiber, dafs sich niemand
am Eigentum der Missionarsfamilie vergriff. Zwangsmafsig mufsten seine Lehnsleute
und ihr Anhang die Gottesdienste besuchen; der Uarsai hoffte auf DOANE damit einen
gtinstigen Eindruck zu machen )nicht aus einer gewissen Hinneigung zum Christentum,
sondern einzig und allein, weil er hoffte, der Missionar werde dann einen T eil des
Schiffsverkehrs nach dem bis dahin aden Ts<)k~s-HafenIenken.« Bereits 1857 mufste
die Station aufgegeben werden; mit ihr die gleichzeitig in Tomara begrtindete
Missionsstatte, DOANE tibernahm die Station Ebon in den Marshallinseln und kehrte
erst 1865 wieder nach Ponape zurtick.

<» Kajaujeli. G>wo schlichthin die Gottheiten auf Ponape stets angerufen wurden.



Man beschrankte sieh auf Kiti und Matolenim und uberliefs den Norden wieder
sieh selbst. Winzig gering waren die Erfolge. 1860 wurden drei Leute getauft, zwei
Ponapeeingeborene und der Tagale Narcissus de Santo, der sparer in der Gesehichte
Ponapes eine verhangnisvolle Rolle spielen sollte. 1m nachsten Jahre kamen noeh
12 Eingeborene in Kiti, seehs Eingeborene in Matolenim hinzu. Mit diesen )Erfolgen c

cler Mission regte sich aber zugleieh die Feindsehaft seitens der Hauptlinge und
Priester; Drohungen wurden wieder laut ; einze1nen Besuehern des ehristliehen Gottes
dienstes wurden die Kanus weggenommen; der Naneken en Kiti, der Mission er
geben (wegen der ihm darob erwaehsenen Vorteile) riihrte .sich nieht und sehien sieh
diesen Obergriffen seiner Unterhauptlinge gegentiber neutral verhalten zu wollen.
In Matolenim wurden die getauften Eingeborenen des Staates verwiesen, ihre Lehen
ihnen fortgenommen, ihre Habe zerstort.

Verwunderlich war diese Entwicklung der Dinge nieht. Die Missionare waren Puri
taner, damit von vornherein Fanatiker ihres Glaubens, dabei Geschafrsleute mit Gott
und Idealen auf den Lippen, Vertreter jener eigenartigen Misehung von fanatischer
Rechthaberei und moralistiseher Selbstgerechtigkeit, die im puritanisehen Ethos ari
stokratischen Idealen die Tugenden der Ordnung, Arbeit und Enthaltsamkeit ent
gegensteUt. Davon erflillt gingen sie in Ponape an eine Arbeit, die hierher nieht pafsre ;
ein Volk, das mit diesen Idealen sich aus seinem ganzen Werke und in seinem Denken
nie befreunden konnte, wehrte sich mit allen Kraften dagegen. Erst recht, weiI die
Missionare nichts taten, urn aueh nur irgendwie ihrem )Iamlam c, - Ansichten
tiber Gesetz, Sitte, Recht und Brauch einiges Verstandnis entgegenzubringen. Wie
soUte der Eingeborene sich den Fremdengegentiber verhalten, die ihm durch den
Mund des Hauptlings (Naneken) den Genufs der geliebten Kawa, des Tabaks ver
boten, untersagten, an Sonntagen mit der Bemannung einlaufender Schiffe in Handels
verkehr zu treten, ihre Feste ihnen an Sonntagen nahmen, jegliche Arbeit an Sonn
tagen ihnen verboten, selbst das Kochen, S0 daf3 am Sonnabend fur den Sonntag mit
gekocht werden muflte? Welche Gedanken mufsten diese so habsuchtigen und be
gehrIichen Mensehen bewegen, die nur eigennutzig denkend, an keinerlei Opfer ge
wohnt, jetzt )freiwillig-e c Abgaben leisten soUten an die Fremden, von denen sie nur
zu nehmen bzw. mit denen zu tausehen sie gewohnt waren? Gewif ist das erste
Missionsopfer, das die ersten sogenannten Christen 1862 brachten, als sie 85 Mark
an Geld und etwa IO I Kokosol ablieferten, wohl anzuerkennen ; auf die Nichtchristen
machte es einen anderen Eindruck ; sie verstanden diese Opfer nicht, dieihnen nur
Mi13trauen einflofsten, ein Mintrauen, das von den Handlern geschtirt wurde. Setzten
sich diese doeh tiberwiegend aus dunklen Ehrenrnannern zusarnmen, Untermenschen,
deren Einflufs, verheerend wie er nun einmaI war, von den Missionaren, Angehorigen
ibrer eigenen Rasse, auf das Scharfste bekampft wurde, aUerdings mit verkehrten
Mitteln. Was der Eingeborene zum andern nicht verstand, weil er aus dem Verkehr
mit diesen Leuten nur Vorteile zog,"die ihm nattirlich maflgebend wurden.
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Eineandere Einstellung zum -lamlam en Pon'pei, cdie Unterlassungder geschaftlicha,
Betatigung hatte ihnen brauchbare Friichte reifen lassen; richtig begonnen und durch
gefuhrt ware das Missionswerk zu einem Segen fur die Eingeborenen und die -runa.
waysc geworden. So blieb das Christentum ein aufserer Hinweis, unter dem die Vor.
stellungen der Ahnen unentwegt weiter lebten; was als Erfolge in den Missions
zeitschriften verbucht wurde, blieben Selbsttauschungen, die sich noch verhangnisvoll
viele Jahrzehnte hindurch auswirken soIlten und letzten Endes eine Missionstatigkeir
auf Ponape im protestanischen oder katholischen Sinne iiberhaupt unmoglich gemacht
haben. Erst recht deshalb, weil die Mission mit politischer Tatigkeit verquickt wurde,
das ist die grof3e Schuld, welche diese Puritaner-Missionare auf sich ge1aden haben;
eine Schuld, welche zuletzt ein unschuldiges Volk zu bufsen hatte, dessen gesundes
Empfinden verwirrt wurde.

Wie die Eingeborenen tiber diese Missionstatigkeit der hawaiischen Christenmissi
onare und der sparer zur deutschen Zeit sie ablosenden Missionare der Liebenzeller
Mission denken geht recht deutlich aus dem folgenden Texte hervor:
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G esc hie h t e von Po nap e.

So ist es in Po nap e fruher gewesen,
aIle Leute waren auf Po nap e in alten
Zeiten heidnisch, denn sie kannten nicht
den reinen Glauben, und wufstenauch nichts
von dem Glauben der Liebe, denn sie
wufsten nicht, dafs es Gott gabe. Sparer
hin kam ein protestantischer Missionar aus
Amerika von Ebon, namens Dr. Grr.tcx.

Als er kam, liefs er sich auf Ponape
nieder und lehrte den Ponapeleuten den
reinen Glauben, predigte ihnen vom Glau
ben an Gott, denn die Ponapeleute glaub
ten bis dahin, dafs es nur den einen mach
tigen Geist Nan Dschapue gabe. Als
Dr. GULICK eintraf, lief3 er sich in Mat 0 I
e nim nieder. Er wohnte auf dem Platze,
der Schalong heifst. Dann predigte er
ihnen den Glauben an J e sus.

Und die Ponapeleute fanden heraus,
dafs es der Glaube war, dafs sie sich
untereinander liebten, und es war der Glau
be der Erleuchtung in Ponape.

Nun karnpften die Ponapeleute nicht

Ko~o?pe1Z POllpe'i. (63)

Jet ta en Po np e'i mas il'm'l ton Pon
pe'i kal'us, me rotoro: ni anHm en kaua,
pue irat'l s§s§ lam' lam en mal'at11, 0 PI!
SfS§ lam'lam en ltnzplJk', pUfki al'az'l tiota
kZl1 fHa, me klJt mia. ~ri ap' kiitakiUeo
lalt let on amen miSionari perotestentm[

kotosan nzn Hap' en Amen'kd EPl!li, m[

atanki TlJktel' Kjulik. Ari ap koto,
mont£Ponpe 'i ap' bataki01iton Ponpe'i
tit en lam'lam en mara'ln, 0 pzl bataki
O1i il'a2t tit en lam' lam en K lJ t, pue tOn
Ponpti't: m§ lam'lam, me iet tsa ani
lapalap Nan D zap u i. ~ri ni ansou m§
T?Jkter l<'jitl'tk puiil'oto mont£ nzn tfliP'
en Mat?Jlenfm. Ari ap' pzl kOUS01i nln

HajJ' eu, me ata~kt' Salon. ('1rl~ ap' pI!
bataki on ira2t tit en lamalam en 5is uf.
<Jl'i melt Po np e'i tiaratal' tit enSllima
lam en lZmpokepene nanpuli ara2t, 0pI!
lamalam en kamal'a'luiata on Ponp e' i.
{Jri ap' solar imuintiti 0 pzl solar pi·
il''lnpene nanpun en men Ponp e'i kokolo
lau leI ansou Cis. Ari mU17n T?Jkter



I. GESCHlCHTE.

mehr noch hafsten sie einander, und es ist
so bis heute geblieben.

UndalsDr. Gur.rcx Ponape soerleuchtet
harte, blieb alles ruhig und friedlich unter
den Ponapeleuten. Darauf kamen zahl
reicheprotestantische Missionare aus Arne
rika, und liefsensich tiberall in allen Staaten
Ponapes nieder: im Staate Kit i, auch in
Jokasch und in 0, auch in Matolenim.

Sie errichteten auch eine grofse Schule
und unterwiesen die Leute in Po nap e.
Einigewurden in Ponape rechtklug. Auch
erwahlten sich einige weif3e Lehrer etliche
Ponapeleute, die unterrichtet worden
waren, urn sie ebenfalls zu Lehrem zu
machen, damit sie eine Schule leiteten
und den Weiflen halfen ; sie suchten sich
auch etliche schwarze Lehrer aus und
brachten sie auf ein- Schiff namens -Mor
ningstar- ; dann fuhren sie zu all' den
lnselgruppen,nachMortlock, nach Truk
im Westen, und andere begaben sich nach
Osten nach Pingelap, auch nach Ku
sa e, urn auf allen diesen Inseln Schulen
einzurichten.

So sind auf aIle Inseln im Westen und
im Osten imArchipel der Karolinen Leute,
protestantische Missionare gekommen und
bisheute geblieben; nur in Ponape wurden
etliche aus allen Stammen anders und
wurden in jungster Zeit katholische Chri
sten, und zwar seit der Zeit, wo die Spa
nier sich auf Ponape niederlieflen. Und
nun ist es Brauch etlicher weifser Lehrer,
dan sie Geld sammeln und zu den Ponape
lalten sagen, daB sie ihnen Ntisse sam
meln und sie in Sacke tun und sie den
weiOen Lehrern bringen. Sie verkauften
sie dann an die Kaufleute und nahmen
\iel Geld ein, damit sie es in den Gottes-
'1 HaalaqQ: Poaape.

In

Kjit l'tk a kamaratnilar P jj njJe'i ap lau
P'll sonh§r me karuf rln ton P (j np e'i.
An' sau en 1Jatak en perMestent kan, m!
na/~r kotosan~r n'ln /Sap' en Am l rik a ,
ap koto montipanpesan ni ue?n Ponpe)i
karuf: niue'iCnKiti, () prlniue'ir.n Ts(jk~s

o ni tte'i"n U 0 prl ni tte'ir.n Mat(jlenim.
.(1ri iraZl ap' pu uiata sekiU tapalap ap'
kal(jliJkonilar ton Ponpe' i. .(1ri akot lau
prll(J/(jkonlar ~/l' ni Ponpe 'i. .(1risau
en 1Jatak bp/Sob{Jts akan ap' ga1apullatd
akot mln Po np e 'i, me l(JliJkontar, pue
iraZl en pa tdala sau en 1Jattik, ap' pll
kaunta sekitl 0 pll sauua#ta m~ 1J.olsob.~/S

kan; 0 iraZlpzl ale akoz sau en 1Jattik me
t(jnt(jl, ap' kimi ni uar aratl sop' <piJt, m~
atanki M 0 r n is tar, ap' katar iraZllan
nln teke en ltki kitn, M(JtliJk ape, 0 pll
R 17 k ni paN kitpi, a akoz me kola ni
paN mes a n'ln take en PlneI aP' ape 0

Pli K u zat i, pue iraZlm kapuatatd sekiU
nin take kant {'1ri karus take kan ni jJali
kajJi 0 prl ni poN m§s a karus nan kan
take en Karolai», /Sau ue kan, me uiala
m~Sionari en periJlestmt kokolo lau lei
metS; a Ponpe'i Ise m~ akOi' sau ue kan
uiklar ap' utald saulan en K atolik ni
ansou karen, ni ansou m§ men Sipan'f1
le/§'r ap' klJusontar ni Ponpe 'i. .(1ri i'tt
tit e1Z akoz sau en balak en perotestent, me
1JolsobUls kan, iratl krn me'iron ap' inla',i
men Ponpe't kan, re'n uiala arftn ape,
ap kian nan ~t, 0 pll uat01i re'n sau m

batak b{JlSob{J/S kan. .(1ri iratl ap kln
n(j/Skila ren saunptS kan, ap' k(Jleti m.oni
t(Jt(J, pue lena irati men me'iron kian KiJI,
o ni ansou me iratI pll kapuatatd sekiU.
An' iraZl ap' kln pll nptskila nazraZl puk
kan, 0 pll men intin ape 0 pll seltt kan
karuJ, kapue en sekul kant Ari irau
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kasten legten, oder zur gegebenen Zeit ap' pll kolekiti m.oni toto, iiP' Pll iaitakz
damit Schulen errichteten. Sie verkauften arall me'iron O1i K?Jt. <1ri ni ansou metS
ihnen auch BUcher und Bleistifte, auch Ponpe'i kan pll uiala eu mC'ir?Jnkap' ;men

_ Schiefertafeln, a11es Schulsachen. So nah- iratI solar uiata arjfli ape, pue sau en
men sie viel Geld ein, das sie ebenfa11s in batak b.?Jtfob{J/S kan, me pll ka1i§:1', ton
den Gotteskasten taten. Ponpe'i karus m~ mlSionari en pero/e-

Heutigentags bringen die Ponapeleute stent en ilt ale m.oni, ap' pll ua/?Jli ren
eineneueOpfergabe;sieholen keine Nusse sau en batak me bPlsobplS kan, ap fll me',

mehr, denn die weifsen Lehrer wollen sie ironki O1i irall; id'i /Sa me ut putita ni
nicht mehr haben, a11e Ponapeleute, die ansou kantf me sau en batakm peroles/en/
Protestanten sind, nehmen statt dessen kan mia III Ponpe'i; ie'i ISa me uiauifi' ni
Geld und bringen es den weifsen Lehrern, im saniUi en perotestent kan kokotola'i,
dann geben sie es ihnen; und so nehmen P'll lei raIl uelS.. 0 pll iit lit en en pero/c
sie jederzeit Geld, seitdem die protestan- stent kan aratl kIn lapuata tip akan, ma
tischen Lehrer sich auf Ponape befinden; aramai (men me uidta tip . .firi iratI pan
so macht man es jetzt in allen protestan- ale ap' uauue1i nan piJk01i lapalap. .(11'l

tischen Kirchen bis zum heutigen Tage; aramas 0, me uia tiP 0 ap' pall uta, ap
und es besteht auch bei den Protestanten Pll kapank pon POk01i kalalmom, pue en
diese Sitte, dafs sie von den Sunden be- pll ISakal'ekita tip kan; tena liPi tii ell
freien, wenn jemand eine SUnde begangen perotestent kan anu'l kln lapuata tip kan.
hat. Sie bringen sie dann in der Gemeinde frail pll mauki kasale'iali POk01io, puc
vor. Dann soll derjenige, welcher gesU'n- aramas m§ uia tip 0 en namanakla ap'
digt hat, sich erheben und vor der grof)en pll kalukila, t~r pureali uiata tip' kan ..
Versammlung beichten und alle Siinden mur akOi' sau en batak bptsobpts en Pero
eingestehen; denn so ist es Sitte bei den testent, m~ pd'in kln uidta tip' ni akol
Protestanten von den Simden befreit zu ansou. <41"i -irallap' kln Pll kapurepurlmi
werden. Sie wollen sie auch der Ver- nln ISap en Amer-ika. ~ri ap laupll
sammlung enthiillen, dam it derjenige, lei /Sounpar toto, (lri ma a pan kdlukila
welcher gefehlt hat, seine SUnde bereut tit en ap' kan, (lri ap' pan pureali ni a
und sich schamt und keine SUnde wieder sau en baliik; a ma tS(Jta Pll kalilkila tip
begeht; hinterher beging ein weifser akan, 'In' a pan Pll kosali laketakelar,
protestantischer LehrerG>selbst zu einigen taululSali ni m(Jm(Jt is(J en perotestent kall,
Zeiten Sunden. Da nahm man ihn aufeinem solar kak en pur01i kokola ISe, pue s?Jn C1l

Sehiffe nach Amerika zuriick. So vergin- en sau en baliik en perotestent kan, me
gen viele Jahre, und wenn jemand an Pll t(Jr(Jr; pue iriil puarot01i kitalllzi
diese Sundenerlosung glaubte, dannbegab Ponpe'i, ap pll kap/!lSki saliSal en Sim
er sich zum Lehrer, und wenn er nieht an pulo kotoli kitall,zi Ponpe'i, a lol§rriis
die SUndenbefreiung glaubte, dann wurde on kl~l komat kan, me nan kap?t ira1.! m!

er ausgestof)en und aus allen protestan- tlrali hnalinal'. An' iei S/hi en sau en

£t>Ephraim P. Roberts, der sich an Frauen verging (1859-186, auf Ponape).
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tischen Kirchen hinausgeworfen, niemals
durfte er sie wieder betreten, denn es war
eine Art protestantischer Lehrer, die an
dersgeartetwar; als dieersten, die zu uns
nach Ponape kamen, da trugen sie ein
Lammkleid, und als sie sparer zu uns nach
Ponape kamen, waren sie innerlich wie
bissige Hunde und ihre Herzen waren mit
Zorn gefullt.

Das ist die Art der Lehrer! welche die
Ponapeleute auch hinterging, denn sie
wollten nur Geld haben. Aber diese Sorte
Lehrer hatten keinen Erfolg, denn Gott
will keinGeld haben und Jesus mag sie nach
ihrem Tode nicht leiden, denn die Lehrer
haben keinen gewohnlichen Beruf, denn
siesollen die Menschen tiber den Glauben
an Jesus Christus unterrichten, und aIle
im rechten Glauben unterweisen, damit
die Menschen nicht in Schlechtigkeit ge
raten und in den schlechten Glauben des
Teufels Doch zu verschiedenen Zeiten
begingen etliche protestantische Lehrer
unwUrdige Taten; sie sammelten Geld
lind nahmen es selbst den Ponapeleuten
fort lind verkauften ihnen alle ihre Sachen,
damit sie sich daran bereichern, und das
Yolk in Ponape verarmt, weiI all ihr Geld
seinen Weg zu den protestantischen Leh
rern findet; auch verbieten sie den Ponape
leuten, keine Kawa zu trinken, auch
keine Pfeife zu rauchen, denn das gilt
als sehr grofse SUnde im Himmel. Und
sotranken denn viele Ponapeleute, welche
ihnen gehorchen, keine Kawa, rauchten
keine Pfeife, lind etliche, die ihnen nicht
folgten, entwohnten sich des Kawage
nusses nicht und fuhren fort, die Pfeife zu
rauchen bis die katholischen Missionare
auf Ponape erschienen. Und noch 'eins,
13- .
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balak, me k~n P~! katSauue men Panpe' t

pue iratl k~n mauki m.oni. .(11'£ ze£ spn en
sau en baltik, me !S(Jlti pan pue'ila pue
Kol. IS(Jla pan mpni a Pi! SiSus !S(Jla
pan pll gatrn saufSia iratl mur en mfla,
pue sau en baltik, me kazlln ala mual iu,
ptte men IJalakion artemaS lit en lamalam
en .!iisu s K r azs I, 0 pll bataki O1i karus
tit en lamalam mfpun, Ptt~ aramai en Ifr
~ot£an ni mtsull nln lam'lam sull en
Sf I it ft. ~ri ni akoz ansou akoz sau en
balak en peroleslenl mf pll k~n uia l'iitk
en maruo kan,. aratl kln me'ironki mpnt
ap pll kisan ne'in men Ponpe'i kan
mimi, ap natieki aratl kapue kan,
pue iratI en pll kapttikapui, ii Ion
Po n p e ' i m§ pan siimufmuf, pu§ki
naralt m,oni kan karus, me koonfr ren
sau en balak en peroleslenl kan,. 0 irati
pll ktiliald men Ponp e 'i en Ifr kali !Sa
kau, iJPll Ifr kan palp', pue tena ii'i lip'
lapalap nalan. .(1ri metoto men Pi5npe't~

me fll pi'iki O1i iratl, ap' solar kanlsa
kau, i5 P'll solar kan pal'p, jj akoz mf Hpla
luN on, ini1l ap' tS(Jla PlI kasfla !Sakau
o pmp ap' kankanald kOkolo lau lei on
en miSionar~ktiloltk kan araZtpurolo on ni
Ponpt'i. 0 iet iu, mf sau en balak en
peroleslenl kan P'll suctkila en Ifr uiaui
ni P i5 np e ' i,. iratI kitnala men P iJnp e ' i
Ifr malon, iraZt Ifr uia u§n ape, pue me
pll suet ze'i, itt lip' lapalap nalan. Pue
iifl tit en sau en batak en peroleslent kan
£-rm'l atanki al riau, akol me laPa/aP, me
alanki u itnp a I'0 n , iii me kitk on pep'
latziald aramas 0 P'll kak on en kapop'iit
liala saulan kan, a ako'Z, me uia iu son,
iii me alanki u a r on am du, son uct, m§
tlket'lk, !S(Jla kitk on pep'latziola aramas,
a p~1 tS(Jla kak on kapop/iitHala sau!ail.



kan, pue spn uet, 1rt(? ttketlk en uia ~k
saraui kan,. iii tSa araZ! tatauk kauntd
sekiil,. iet tu en sau en batak en perotestent
kan araZ! klU uiata sekul; irati kln sekul
sa1i nz at en ran lau leI on nl allm en rdn

min uzk eu. An' ton sekul kan karuJ tij'
kln pli uato arjfit te mpni, ma aramai
emen me tSpla a arf!1i a pan uato ud en
mil te Pll ua en tSuka en ma1ia ka1Z kand
me re pan uato, pue re en puatnkian sau
en batak ea e1Z loloklJ1i, m(? a Pll kian iraZt
i(?Y nan ltik eu, inii'l lda 1zan uzk kan
ka1'1tS,. tii en sp1i en tatf;?tk t(JY(JY uel.

(R. Kehoe, Rot en KiN)
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was die protestantischen Lehrer schlecht
hiefsen, daf es auf Ponape nicht getan
werden sollte; sie verboten den Ponape
leuten zu spie1en, die alten Lieder zu
singen, denn das ware auch schlecht und
galte als sehr groL\e SUnde im Himmel.
Nun gibt es zwei Arten von protestan
tischen Lehrern, etliche sind die vornehm
sten, die heifsen Rever end, die durfen
die Leute taufen und auch die Christen
verheiraten, und etliche, die bilden eine
Klasse, die Lehrer genannt wird ; dieser
Stand ist geringer, er kann nicht taufen
und keine Glaubigenverheiraten, sie ver
richten untergeordnete Dienste des Glau
bens; sie bilden die Vorstande der Schulen ;
diese Art Lehrer halten die Schule ab ;
sie unterrichten von Montag bis Freitag
in der W oche. Die Schiller bringen ihnen
auch Ntisse und Geld, und wenn jemand
keine Niisse besitzt, dann bringt er Brot-
fruchte oder andere efsbare Fruchte mit,
damit sie die Lehrer fur den Unterricht
bezahlen ; und was sie ihnen in einerW oche
geben, das geben sie aIle Wochen hin-
durch; so wird es in dieser Art Arbeit
gehalten.

In ihrer Selbstgerechtigkeit sahen die Missionare nicht, daL\ sie es verkehrt an
gefangen hatten. Daf sie auf ihre Weise ihr Bestes zu geben und zu tun bestrebt
waren, solI ihnen deshalb nie benommen werden. Die Einrichtung ihrer Schulen, von
Seminaren zur Ausbildung von eingeborenen Missionsgehilfen, die Errichtung einer
kleinen Druckerpresse (1857) wird stets als ein Plus gezahlt werden. DaL\ die Unter
haltskosten dafur jedoch zu einem T eil von den zu missionierenden Eingeborenen
aufgebracht werden mufsten, darum business and gospel mit einander verquickt
wurden, steht auf einem andern Blatte. Dr. GULICK, sicherlich der begabtesteMissionar,
den Ponape je gehabt hat, der als Arzt und durchgebildeter Mann die richtigen Wege
einer erfolgreichen Mission erkannt hatte, hatte bereits Ende 1856 eine vorlaufige
Ubersetzung der Evangelien des Matthaus und Johannes, sowie der Briefe Johannis,
nebst einer kurzen Grammatik und Wortsammlung der Ponapesprache fertiggesteIlt, bei
welcher Arbeit ihm ein seit 20 Jahren auf der Insel ansassiger Portugiese JOAQUIM
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wertvollen Beistand geleistet hatte. Sie wurden auf Ponape gedruckt, dazu eine Bibel,
biblische Geschichten, Lieder. Ware GULICK auf Ponape geblieben, harte die Mission
vielleicht keinen eingebildeten, sondern einen entscheidenden Erfolg gehabt.. Sein im
Nautical Magazine von 1862 S. 175 abgedruckter Aufsatz tiber Ponape wird stets
eine der besten Quellenschriften bleiben, sicherlich enthalt sie die zutreffendste Cha
rakteristik der Eingeborenen, wie sie nur jahrelange Vertrautheit mit den Eingeborenen
riehtig erkennen la13t. Wo GULICK allerdings zum Kritiker wird, darf man nicht ver
gessen, daf ein Puritaner die Zeilen schrieb.

Ponape (Ponapi},
Nach QUIROS ist die Insel zweifellos gesichtet, wenn auch nicht berichtet worden.

Es gibt eine Eingeborenen-Oberlieferung von einer Bootsmannschaft, die an der Slid
seite der Insel landete und so eigentumliche Haute hatte, dal3 sie nur getotet werden
konnte, indem man in ihreAugen stach. Wahrscheinlich sind es eisengertisteteSpanier
gewesen. Mehrere Nachrichten sprechen von gesichteten Schiffen; denn man hielt
sie fur Inseln, die aus dem Meere emportauchten und wieder verschwanden. Solche
Erscheinungen waren sehr geftirchtet, und solange sie zu sehen waren, flohen die
Leute am Strande fort, und die Priester tranken Kawa, urn die Vermittlung der
Geister zu erbitten, bis die geftirchteten Gebilde verschwunden waren. Vor zwanzig
Jahren befand sich in Mat 0 len i m (MetolanimJ ein GaIlionsbild, das von einer
Dschunke zu stammen schien; und die Eingeborenen erzahlten den Wei13en, die es
sahen, da13 es einem Fahrzeug gehorte, das hier wrack wurde; es hatte zuerst die
Huhner ins Land gebracht, und noch heute nennen sie die Namen der Fremden,
welche hier Iandeten. Ein alter unlangst verstorbener Hauptling von K iti begab sich
aJs junger Mann mit einer mehr aIs gewohnlichen Ktihnheit an Bord eines voruber
fahrenden Schiffes und erhielt eine chinesiche Porzellanschussel und einen kupfernen
Teetopf, die von einem jetzt noch Iebenden Englander gesehen wurden. Vor einigen
Jahren wurden einige spanische Silbermtinzen und ein silbernes Kruzifix in den Grabern
der beriihmten Ruinen von Mat 0 len im aufgefunden. Ein silberner Zirkel wurde in
den Ruinen eines Hauses in Kit i gefunden; und vor einiger Zeit entdeckte man
landeinwarts eine bronzene Kanone, die von der InseI mitgenommen wurde. Doch
kann man nicht eher von einer Entdeckung Ponapes sprechen, als bis LUTKE von der
russischen Korvette La Senjavine die InseI am 2. Januar 1828 zuerst sah.

Die Ponape-Gruppe besteht aus mehreren Inseln, die von einem 70-80 Meilen im
Umfang messenden Riffeumgeben werden. Die gro13e InseI, namens Po nap e (Ponapi)
miGt ungefahr 60 Meilen im Umfang und nimmt flir sich fast die ganze einbezogene
F1ache inAnspruch, wahrend zwolf oder mehr basaltische Spitzen, nur wenig davon ge
trennt, ebensoviele kleinere Inseln bilden; und auf dem Riff selbst liegen mehr aIs
IS Koralleninse1chen, die denen in den reinen Korallengruppen durchaus gleiehen.
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Der geologische Charakter Ponapes ist mit dem Namen Basalt gut bezeichner,
denn er tritt starker zu Tage als das korallinische Element. Die Insel rnufs einst eine
traurige Steinwtiste gewesen sein, doch die Verwitterungsprozesse haben gro~e Teile
der Oberflache umgestaltet, und so sind Veranderungen entstanden, die wissenschaft
lichen Anreiz und dichterische Schonheit hervorrufen. Kurze, reifsende Wasserlaufs
setzen rings urn die Ufer der ganzen Insel Schlammablagerungen ab, wo das Korallen
riff, das wie ein silberner Reif den grtinen Edelstein einfafst, die wertvollen Trtirnrner
auffangt, die dem Gedeihen der Pflanzen einen reichen Boden gewahren. Einlassc
sind im Aufsenriff haufig ; sie bilden mehrere ausgezeichnete Hafen.

Mit Ausnahme der Nordseite, wo die zerstreuten Inseln und die kuhn geforrnten
Berge einen recht malerischen Anblick gewahren, bietet die Landschaft nichts be
sonderes, doch ist sie tiberall von freundlicher wohltuender Schonheit, Das Hauptland
fallt frei und anmutig zum Strande ab, wo das Meer ebbt und flutet. Zwischen dem
immergrtinen Lande und dem Aufsenriff erscheint mancher Korallenfleck an der Ober
flache, wenn er auch nur bei niedrigstem Wasser herausschaut, und das Auge wird
verlockt, den vielen sich windenden Kanalen und sich weitenden Becken in tieferem
Blau zu folgen. Entlang dem ganzen Aufsenriff zeigt ein weiner Gischtstreifen, wo
der alte Ozean sich bricht und als Liebeszeichen manche Tiefseeperle hinaufwirft.

Ponape ist von seinen hochsten Spitzen bis in den Ozean hinein, wo weiteMangrowen
stimpfe herrlich gedeihen, mit einem Pflanzenkleide angetan. Der Pflanzenwuchs ist
so dicht, da~ ein vortibersegelndes Fahrzeug kaum eins von den vielen hundert Hausern
unterscheidet, die urn die Insel herum zerstreut liegen; stiege kein Rauch auf und
glitten nicht Kanus mit Paddeln und Geistersegeln tiber die Lagunen, man ware ver
sucht, die Insel fur unbewohnt zu halten. Die ganze Insel ist von einem liickenlosen
Walde bedeckt, einige Stellen auf den Abhangen der Leeseite ausgenommen, die
mit kurzem reichem Gras bewachsen sind, dessen Grtin einen gelblichen Ton hat und
sich scharf gegen das satte, beinahe schwarze Grtin des umgebenden Buschwerks
abhebt.

Der Reichtum der pflanzenwelt verleiht dem Landschaftsbilde eine besondere An
mut. Die vollige Einformigkeit des ununterbrochenen schwtilen Grtins lenkt vielleicht
das Auge eines Weitgereisten von seiner malerischen Romantik ab; obschon es einem,
der es mit reinem mikronesischem Auge und Herzen ansieht als die hochste der
Schonheiten der Insel erscheint. Auch beschrankt sich die Gleichmafsigkeit nicht auf
die Farbe; selbst die Begriffe verschiedener Hohe und Form wird den einzelnen
Baumarten abgesprochen, so vollstandig htillen die Kriecher die Baume ein, verbinden
sie untereinander, tiberbrticken die geringste Lucke und lassen jede Besonderheit in
einer ebenmafsigen schwellenden Flut verschwinden. Mit Ausnahme von zwei oder drei
Palmenarten, die gelegentlich den Strand einfassen, wie die Kokospalme, oder in
herrlicher Deutlichkeit allein stehen, wie die Sagopalme, schwacht nichts in Form
oder Erhabenheit dies verschwenderische Landschaftsbild.
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Obschon Ponape in dasselbe tiefe Grtin eingekleidet ist wie K usa e, unterscheidet
es sich doch erheblich davon. Sein hochster Punkt wird von LtlTKE mit 2858 Fufi
angegeben, doch seine Flache ist umso grofier - fast urn das Doppelte - so dafi
seine Hohe einer der weniger bemerkenswerten ltige ist. Von Westen und Suden
aus gesehen fallen die zentralen Berge ziemlich gleichmaGig zur Kiiste hin ab und
zeigen nichts von den ausgezackten Linien und weniger von den Pfeilerfelsen, die
an der Ostseite so haufig sind. An der steileren Nordseite liegen zwischen den Ko
rallenriffen 8 oder 10 basaltische Inselchen mit einander verschwistert,ganz anders
wie in Kusae, wo die einzelne Insel Lele eine Ausnahme macht.

Anders wie in Kusae umzieht die magische Linie des Giirtelriffs, welche selbst die
Seegotter nicht zu tiberschreiten wagen, die Hauptinsel Ponape in einem durchschnitt
lichen Abstande von ungefahr zwei Meilen. Ponape ist die anmutige Koniginmutter,
die auf ihrem weiten Korallenthron ruht, wahrend eine Schar bescheidener jungfrau
Iieher Inselchen sich urn sie drangt, Die Berginseln von T ru k im Westen, die sich
weithin tiber die endlosen ausgedehnten Riffe erstrecken, bilden eine anmutige jugend
Iiehe Schar, der Vater und Mutter gestorben sind. Kusae mit seinen tief zernagten
und verhaltnisrnafsig wenig umgestalteten Bergen und dem dicht darum gelegten
silbernen Band ist eine einsame Schonheit - eine romantische, keusche, allein
stehende.

Wenige Inselbewohner haben ein gefalligeres Aussehen als die Ponapeleute. Es
Iiegt etwas in dem lebendigem Auge und den verfeinerten lUgen vieler von ihnen,
was sie sehr von der groben unbeachteten Tiernatur einer grofien Anzahl der Be
wohner Ozeaniens unterscheidet. Die Manner, welche mit aus sauber gebleichten
tiber den Huften an einer Schnur befestigten Schurzen aus Kokospalmblatter bekleidet
sind, stellen ihren ganzen Korper zur Schau, auf den sie aIIgemein mit Recht sehr
stolz sind. Der Leib kommt selten besser zur Geltung als wenn ein Ponapemann auf
recht, fest auf seinem zitternden leichten Kanu steht, furchtlos und stolz wie ein Kapitan
auf seinem Kommandodeck, das Auge voraus ins Wasser gerichtet, jeden Muskel
gespannt und bereit, seinen langen speerahnlichen Stab abzuschleudern, den er in der
Hand halt und auf dem Vorderarm aufruhen la13t, urn einen Bewohner der Tiefe zu
erhasehen. Auch die Reize der Frauen geben ihnen nichts nacho Es sind nicht aIle
Schonheiten, aber viele von ihnen sind sehr anmutig; ihre fruhere Tracht bestand
nur aus einer Art Lendentuch.

Wie viele schon bemerkt haben sind Haltung und Aussehen recht verschieden.
Oft wird man an einen vertrauten lug eines fern in der Heimat weilenden Weifsen
erinnert. Die hohe Stirn, die feinen Augenbrauen, das durchdringende schwarze Auge,
die lange, ein wenig gebogene Nase, die dtinnen, ausdrucksvoIIen Lippen und das
sanft gerundete Kinn sind nicht ungewohnlich, besonders unter den }tingeren und
Vomehmen. Die Hautfarbe vieler, besonders unter den Frauen, ist haufig helloliv
farben, kaum dunkler als die einer Brunetten. Dies Aussehen wird noeh verstarkt
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durch die tagliche Verwendung von ausgeprefstem Saft farbehaltiger Knollen, der
zusammen mit den langen, schwarzen Flechten, die geschmackvoll aufgebunden und
mit einem wohlriechenden Kranze zusammengehalten werden, der von den schmalen
gewandten Fingern der Schonheit selbst hergestellt wird, das schone Ideal einer

Ponape-Nymphe vervollstandigt.
Die Kinder sind haufig besonders anziehend. Die zarte, blafse Haut, das glanzende,

lebendige Auge, die ausgezeichnete Form von Korper und Gliedrnafsen, verbunden
mit einer natlirlichen Anmut und harmlosen Schlichternheit, selbst wenn sie nackt sind,
lassen einen begehren, sie zu Hoherern und Reinerem emporzufuhren, als sie natur
geman von ihren ungebildeten Eltern erhalten konnen.

Doch nun die allgemeinen hervortretenden Eigenschaften im einzelnen :
Das Haar der Ponapeleute ist tief schwarz, fur gewohnlich ganz schlicht, jedoch

haufig etwas und gelegentlich sagar sehr kraus. Die Haut mochte ich als kupferfarben
bezeichnen. Sie mag sogar noch eine Schattierung heller sein, als sie sonst in Poly
nesien vorherrscht, doch LESSON'S Bezeichnung »zitronengelb- ist sowohl fur die Be
wohner dieser Insel wie die der librigen mikronesischen Gruppen libertrieben ; obschon
die Hautfarbe, wenn geschlitzt, tatsachlich die dunklere Tonung verliert, was bei
allen maIaio-poIynesischen Stammen der Fall ist. Und, urn den Vergleich zu ver
vollstandigen, es gibt Individuen, die vor der Entdeckung der Insel geboren wurden,
deren Haut so erheblich viel dunkler ist, daf man an die Mischungmit dem negritischen
Blut von den nur wenige Grade sudlicher gelegenen melanesischen Inseln denken
mochte. Ieh kann mir jedoch unter dieser Farbungsverschiedenheiten nicht viel anderes
vorstellen, als was man immer bei den verschiedenen Mitgliedern fast jeder Rasse
feststellen kann, und besonders bei solchen Inselbewohnern.

Die Korpergrofse ist bei den Ponapeleuten unter dem europaischen Durchschnitt,
was, wie bei den Neu-Seelandern, von den verkiirzten Beinen herzurlihren scheint.
Es gibt auch viele grofse, kraftig gebaute Leute, doch der vorherrschende Typus ist
sehnig, gedrungen und sehr Iebhaft. Ich halte es fur rnoglich, dais die Grof3e der
Manner besonders durch die Berlihrung mit der Zivilisation abnimmt.

Die Kopfbildung ist gut. Die Stirn tritt nur selten in bemerkbarer Weise zurlick j

sie ist haufig schon vorgewolbt. Der Durchmesser zwischen den Scheitelbeinen ist
meiner Meinung nach sehr schmal und die Kopflange ist groner, doch in nicht so
ausgepragtem Mafse, dan man die Eingeborenen deshalb als leicht prognath be
zeichnen mtiflte.

Es liegt allgemein etwas ungemein Gefalliges in ihrem Aussehen. Das schwarze,
dunkle Auge, das regelmaf3ig gebildete Gesicht, das nur wenig breiter als unseres ist,
die etwas dicke, niedrige und plumpe Nase, die nur selten abstofsend wirkt, die
schonen Zahne und das kleine, Ieicht anliegende Ohr, ausgenommen, wenn es kiinst
lich entstellt ist, machen das Bild eines Inselbewohners aus, der mehr als gewohnliche
Reize und Intelligenz hat.
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Die geistige Verfassung dieses Volkes ist ebenso begtinstigt wie ihre physische.
Wie ihre Korper sind ihre Gemtiter eher lebhaft und heiter als energisch und un
gesttim. Von Dummheit, die sonst bei den niederen Rassen so haufig, ist wenig zu
spiiren, aber auch wenig Kraft, der man bei anderen begegnet. Ihr Temperament
ist quecksilberartig und veranderlich, Dinge, die ihnen allen interessant sind, wollen
sie bereitwiIlig erlernen - so z. B. die englische Sprache. Viele von ihnen sind ganz
vertraut mit der )Matrosensprache c welches sozusagen die einzige ist, die sie je
horten. Die paar Leute, welche zur See gewesen sind, fassen unter den Eingeborenen
am schnellsten auf und machen sich ntitzlich. Sie sind tiberall in der Fremde beliebt,
wenn sie ihre Heimat verlassen. Sie lesen zu lehren, obschon da verschiedene Ab
stufungen im Begreifen und der Fertigkeit bestehen, ist bei dem allgemein schnellen
Erfassen eine hochst vergnUgliche Aufgabe. Bei der Erziehung von Jtinglingen zum
Hausdienste, finden sie kaum eine Schwierigkeit darin, die verschiedenen Pflichten
eines Kochs oder Dieners auszufullen ; der einzige Nachteil besteht in der unuberwind
baren Geflihlsunabhangigkeit, die es verbietet, irgend jemand zu bedienen, dern
gegeniiber sie das geringste Geflihl von Gleichheit und Ebenbtirtigkeit besitzen. Die
Erziehungserfahrungen sind noch nicht genUgend weit gediehen, urn diese Ansicht zu
beweisen, doch ist kein Grund fiir die Annahme vorhanden, dal3 diese Fertigkeit sich
nicht auch das Gebiet schwerer verstandlicher Wissenschaften erobern wird; wahr
scheinlich macht aber, wie bei allen ahnlichen Rassen, ihr Verstand kurz vor dem
fortgeschrittenen vernunftgernafsen Schliefsen Halt.

Man kann nur schwer die Grol3e des Eingeborenenverstandes auf Grund der
heute lebenden Generation beurteilen, so erheblich ist sie wahrend der letzen dreil3ig
Jahre infolge der Beruhrung mit der ziviIisierten Welt vermindert worden. Da es
ein so kleines Volk ist, hat es die BerUhrung mit fremden Elementen, Krank
heiten und Lastern, schwer zu spiiren bekommen, und nicht die erforderliche Kraft
gehabt, ihnen zu widerstehen. Der Verfall hat sich in den letzten sieben Jahren
deutlich bemerkbar gemacht. Gelegentlich, auch jetzt noch, gibt sich jedoch noch ihre
nicht zu verachtende Kraft, Macht und Lauterkeit kund; das ist ein Beweismittel
fUr die fruhere Zeit, das Riickschliisse ermoglicht auf einen nicht geringen Unter
nehmungsgeist und Geschicklichkeit.

Das grol3te ihrer heutigen Boote tragt zehn bis funfzehn Menschen; doch wahrend
derZeit vor ihrer Entdeckung verdienten ihre grol3eren Fahrzeuge wohl die Bezeichnung
von Hochseekanus, wie die, welche in den Marshall-Inseln und in den westlichen
Karolinen gebaut werden. Und es gibt noch jetzt einige besonders schone Beispiele
eingeborener Baukunst, so in einem grol3en Versammlungshaus und ein oder zwei
koniglichen W ohnhausern ; und die Ausflihrung sehr vieler Hauser spricht beredt von
mehr aIs gewohnlicher Sorgfalt und mechanischen HiIfsqueIIen; doch sind die Dar
steIIungen dieser Art heute viel weniger bemerkenswert als frtiher, was sowohl die
Grof3e wie die AusfUhrung angeht. Eine Untersuchung der bekannten, sogenannten
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)Ruinen c auf Ponape beweist tiberzeugend, dafs dies Yolk ursprtinglich eine nicht
geringe T at- und Arbeitskraft besafs ; und die Reisen, welche sie einst nach M0 k iI
(Mookit) , Pingelap, Nga ti k und wohlsogar nach K usae hin unternahmen, sprachen
deutlich fur ihre kiihne Seefahrtskunde und Unternehmungslust, die nicht ein Deut
hinter denen irgend eines andern mikronesischen Volkchens zuriickstehen.

Moralisch hat der Ponapemann viele gewinnende Eigenheiten, obschon diesen
Fehler und Mangel beigemengt sind, die unbedingt seine moralische Einheit mit der
menschlichen Familie in anderen Breiten herstellen.

Man darf ruhig behaupten, dafl sie moralischer Grundsatze vollig entbehren. Wenn
sie wahrheitsliebend, ehrlich und tugendhaft sind, geschieht dies eines augenblick
lichen Interesses wegen; fur gewohnlich wird nicht das starkste der jeweiligen im
Vordergrund stehenden Interessen ein Tun aus solchen hohen Grundsatzen heraus
sichern. Ihr Gemtit besitzt nur sehr geringe Spuren von jener Grofsrnut, die so oft
Wilden eigenttimlich ist. Alles drangt sich zusammen wie ihre Insel auch. Zur Frei
gebigkeit bei Mahlzeiten werden sie durch die reiche Natur selbst veranlafst ; sonst
merkt man wenig von Edelmut. Geschenke werden allerdings mit gro~er Bereitwillig
keit gegeben, doch sind es entweder halberzwungene Gaben an Hohergestellte, oder
man erwartet unbedingt gro~ere Gegengeschenke. Sie haben etwas, was man voreilig
Biederkeit und Offenherzigkeit benennen rnochte ; sie sind unfahig schwere, gemeine
Verbrechen zu begehen, die verborgen bleiben soIlen; daf sie keine Geheimnisse be
wahren konnen, liegt an dem Mangel des Charakters, schweigen zu konnen, Alles scheint
unsicher, und ein Geheimnis kommt einfach deswegen heraus, weil es nichts gibt, sie
davon abzuhalten. 1mBannkreise der nachsten Verwandten sind sie zutunlich und freund
lich; dartiber hinaus sind ihre Herzen fur gewohnlich gefuhllos, wie die der sogenannten
zivilisierten Welt auch, welche sie besucht, und von der sie es gelernt haben, gegen
aIle Fremden besonders unfreundlich und unliebenswtirdig zu sein. Ihr Gemtit ist
iiberaus Zl1 Verdachtigungen und Mifsvergnugen geneigt; doch scheint keine Grund
lage flir starkere Abstufungen mtirrischer Verdriefslichkeit vorhanden zu sein, und
daher sind sie versohnlich, und ihre Abneigungen werden verhaltnismafsig leicht ver
borgen, jedoch nur urn ihr Gemtit flir andere kleinliche Streitereien frei zu halten.
Selten horen wir von grausamer Rache, doch ist die Art und Weise, geschickte Be
leidigungen zu erweisen und Nichtachtung zur Schau zu tragen zur ziemlichen Ver
vollkommnung gediehen. Der malaiische Zug der Hinterlist ist soweit ausgebildet wie
es ihr ungebundener Charakter erlaubt. Man mag sie als ein frohliches Volkchen be
zeichnen, das von keinen ,wilden Leidenschaften erregt ist, doch ist tiberall und in
allem ein GefUhl niedriger Ranke- und Eifersucht in jeder Klasse ihrer begrenzten
Gesellschaft zu versptiren, das ebenso iiberschwenglich auffallende Freuden wie tiefere
Leidenschaften vernichtet.

Wir wollen nun Kindheit und Jugend betrachten. Man stelle sich einen Saugling
vor, der ohne Feierlichkeit in einer Ecke der ungeteilten Htitte zur Welt kommt.
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Wahrend der ersten Augenblicke seines Lebens macht er mit Schmutz, feuchtem
Schwamm Bekanntschaft, und wird ohne weiteres, gelegentlich von der eigenen Mutter,
zu einem in der Nahe betindlichen Wasserloch oder Bach getragen. Man stelle sich
ferner vor, dan er in den ersten Monaten vollig nackend ist, in den nackten Armen am
Busen der Mutter ruht, dan kein nattirliches Bedtirfnis irgendwie verborgen oder kein
Wunschunbeschrankt bleibt. Da er wachsen mufl beachte man, dan aufser der Nahrung,
die die Mutter ihm selbst gewahrt, sie ihren Mund voll reinen Wassers nimmt, oder
Kokoswasser, dann ihre Lippen an die des Kindes bringt, und ihm sanft die Fltissigkeit
inAbsatzen einverleibt; jede Unterbrechung bedeutet dem Kinde, daG es nun die emp
fangene Menge verschlucken mufs. Glaubt man dem Kinde etwas festere Nahrung
verabreichen zu mtissen, so gilt eine gelbe Plante als besonders gesund. Sie wird von
der Mutter oder der Amme gekaut und dann in ahnlicher Weise in den Mund des
Kindes verbracht. Beobachte weiter, wie das Kind heranwachst, voller Launen, erst
kriechend, dann gehend, so wie Gott es geschaffen hat, in ungeztigelter Bekanntschaft
mit all den Naturtrieben und Bedtirfnissen der menschlichen und tierischen Geschopfe.
Man stelle sich vor, wiees aus irgend einer schlechten Laune geztichtigt wird, wie es sich
am Boden windet und seine Wut in einem fiirchterlichen Geschrei kundgibt, wahrend
eins der Eltern vielleicht seine Partei nimmt und den anderen ausschilt, der die Schlage
verabfoIgte. Manchen Tag wird das Kind nichts zu essen haben bis die Eltern
vom Fischfang oder einer Festlichkeit heimkommen. Beachte, wie der »Vater des
Wesens- am Strande nach einem Leckerbissen, Schnecke oder Muschel sucht
und in den benachbarten Busch geht, urn eine Krabbe, einen Vogel oder eine
Beere zu tinden. Und sieh wie es sich nun wie ein Tier hinkauert und seine Beute
zerreifst oder zerbricht wie es bei den Eltern sah: dann schau wie es den rohen
zuckenden Fisch verspeist und mit den Lippen schmatzt, oder die nur eben ge
rostete Krabbe, von der einige Teile sich noch in dem rauchenden Feuer des Kindes
bewegen.

Nun stelle man sich vor, wie der Vater nach einem Fasten von mehreren Tagen am
spaten Nachmittag oder gegen Abend den Ofen in Brand setzt. Das Kind, ein Knabe
von nur sechs oder acht Jahren, kann ihm schon bei leichteren Arbeiten gehorig' zur
Hand gehen. Nachdem die Erwachsenen das Feuerungsmaterial aufgestapelt und das
Feuer angeztindet haben, konnen die Jungen helfen und die Steine uber dem Holze
aufhaufen. Die Steine sind vom Rauch vieler Feuer schwarz, und nattirlich sind Hande
und FtiGe, und tiberaII wo sie hingreifen, mit den Anzeichen der kommenden Mahlzeit
beschmutzt. Wenn die Steine gentigend heW sind, sind aIle notig, urn erst den Haufen
auseinanderzureiGen und die unverbrannten Knittel zu entfernen, dann mtissen sie
die Steine ausbreiten, die Nahrung darauf verteilen und schliefslich das Ganze mit
Blattern und Gras bedecken. Unser Junge wird alsdann tiber und tiber beschmiert
sein, VieIIeicht spult er sich noch in einer Pfiitze oder in einem Bache ab, wahrschein
lich wird er aber zu seinem Spiel zuriickkehren, oder mit Schmutz bedeckt sich unter
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das Kuchendach setzen, auf einen Stein oder Holzklotz niederkauern und sich an den
verlockenden Duften erfreuen, die aus dem flachen Steinhaufen aufsteigen - Dufte,
welche den Speichel im Munde zusammenlaufen lassen in der kostlichen Erwartung
einer halben Brotfrucht oder eines Stuck Yams!

Die anderen Entwicklungsjahre eines Ponape-Kindes mUssen unerwahnt bleiben;
die vorhergehenden Zeilen haben jedoch einen genUgenden Blick auf die Anfangszeit
tun lassen, in der aIle wichtigen Elemente der Erziehung empfangen werden. 1st diese
Zeit vorUber, entwickelt sich das Kind mehr oder minder nach der tierischen Seite.
Man kann ebenso leicht die Haut eines Negers andern, wie seine geistige und mo
ralische Verfassung, von der physischen Beschaffenheit nicht zu reden, wieder zu
sammensetzen. Roher Fisch wird fur ihn immer der gronte Leckerbissen bleiben,
Nacktheit seine natiirliche Bekleidung und Empfindlichkeit seine unabsichtliche Ge
mUtsart. Seine nacktbusige Mutter wird wirklich stets eine Art Gegenstand natiirlicher
Zuneigung bilden, aber eine ganz andere, wie sie das Kind zivilisierter Menschen der
Mutter erweist.

Leider verliefs GULICK 1859 Ponape, urn nach einer kurzen Missionarstatigkeit auf
Ebon 1862 fur immer nach Amerika heimzukehren.

Seit dem Jahre 1857 hatte die Hawaiische Mission ein eigenes Schiff, die» Morning
star- fur den Verkehr zwischen der Missionsbasis und den in den Karolinen, Marshall
und Gilbertinseln zerstreuten Missionsstatten angeschafft. Das Schiff blieb nur wenige
Jahre in den Handen der Mission. Seine Fahrtberichte enthalten manche ethno
logisch bemerkenswerte Nachricht; fur Ponape kommen diese allerdings nicht in
Betracht. Es wurde wahrend des amerikanischen BUrgerkrieges verkauft. Auch
dieser machte sich auf Ponape bemerkbar. So erschien am I. April 1865 im Hafen
von Matolenim das Schiff der Slidstaaten, die -Shenandoah- und gab den Ein
geborenen das Schauspiel der Verbrennung von vier Schiffen der Nordstaaten, der
Bark -Poe «6) und der Walfanger -Edwin Carry «, -Hector- und »B. Harvest«. Fur
die Mannschaften wurden Lebensmittel zurUckgelassen und die Leute z. T. sparer
von einem Fahrzeug aus Honolulu abgeholt.

Diese Handlung hatte die Stellung der Missionare in den Augen der Eingeborenen
durchaus nicht gestarkt. 1m Gegenteil, die Verfolgung 'der zum Christentum tiber
getretenen Eingeborenen nahm starker zu als je. Lien man die Menschen am Leben,
so vernichtete man ihnen Haus und Habe, schlachtete ihnen die Schweine ab und nahm
ihnen Schiefertafeln und LehrbUcher weg. Nachdem der die Mission begUnstigende
Naneken en Kiti 1864 verstorben war, ging das Missionswerk in Kiti vollends in
die BrUche. Der neuerwahlte Naneken, der Adoptivvater des spater in der Geschichte
Ponapes eine zweifelhafte Rolle spielenden Henry Nanpei, wollte die alten ursprUnglichen
Sitten und Rechte der Ponapeleute wiederherstellen, dazu die vielen Verbote der

G>Hatte 1865 die Masern eingeschleppt. Der Epidemie erlagen wieder viele Hundert Eingeborene.
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Missionare, welehe den Eingeborenendie kleinen Lebensfreuden schmalerten, aufheben.
Da es nieht im Guten ging, griff er, beraten von denen, die der Mission feind waren
wegen ihres Wettbewerbs und wegen ihrer Verbote, die aueh dem Handel abtraglich
waren, zur Gewalt. Die Missionsstation in Kiti wurde niedergebrannt, das Grundstiick
an einen Handler verkauft. Die friihere im gewissen Grade gleichgiiltige Stimmung
derEingeborenen verkehrte sich jetzt in einen feindseIigen, bewufsten Gegensatz zur
Christengerneinde und die Leiter der Mission. Dan der 1865 zurtickgekehrte DOANE
zusammen mit STURGES noch zwei Jahre hindurch die Kitistation betreute blieb ohne Er
folg. Die bisherige Hauptstation mufste aufgegeben werden. Die Kiti-Christen wurden
zersprengt. Ein eingeborener Missionsgehilfe sollte sie betreuen.

Neue Stationen mufsten eingerichtet werden. DOANE begab sich nach Ken a n in
Ts6k~s, STURGES na.ch Oa in Ma t o l en irn. Es mufste von vorne angefangen werden.
Hier hatte STURGES an dem zweiten Hauptling, dem Uarsai in Matolenim (.IIesekia)
eine gute Stiitze. Der Hauptling war Anhanger des Christentums; da er groi3en
Einfluf3 hatte, bekam die Mission hier zahlreiche Anhanger, zum andern wuflte er
die Mafsnahmen des den Missionen feindselig gesonnenen Nanamariki en Matolenirn
abzuschwachen, Oa wuchs zur Grofsstation heran und blieb es bis zur Zerstorung
durch die Spanier. Kirche, Schule, Seminar wurden hier eingerichtet. Und eine leb
hafte Tatigkeit konnte einsetzen. Verschiedene neue Aufsenstationen wurden einge
richtet. In Ts(>k~s verlief die Entwicklung nicht so gunstig. Aueh hier fuhlte der Ober
hauptling sich in seinen Reehten durch die Mission benaehteiligt und setzte deshalb ihrem
Wirken starken Widerstand entgegen. Das wurde anders als im Sommer 1870 das
amerikanische Kriegsschiff »Jamestown« Ponape anlief. Die Anwesenheit des Kriegs
schiffes zur Vermessung des Lanar-Hafens (vgI. Text 302) iibte einen wirksamen Ein
IluG auf die Gestaltung der Verhaltnisse auf Ponape aus. Die funf Oberhauptlinge
lieflen sich herbei, in einem Freundschaftsvertrage mit der Unionsregierung die Sicher
heit der Missionare zu verbiirgen und die AbsteUung der im Sehwange befindlichen
Blutrache, die zu F ehden fortwahrend Anlai3 gab, zu verspreehen; ferner wurde dem
in der Folgezeit etwas eingeschiiehterten Naneken en Kiti filr seine Untaten (?) eine
Geldbuf3e auferlegt und das fortgenommene Missionsgrundstiick der Kiti-Christenge
meinde wieder zurtickgegeben, die hier eineSiedelung griindete, urn fiir sieh, von ihren
heidnisehen Stammesgenossen getrennt, ungestort leben zu konnen. Dieses Kriegs
schiff legte auch den Grund zu der spateren -Kolonie- , dem heutigen Hauptorte
)Mesenien« ; von ihm erhielt die Siedlung den Namen Jamestown, von den Spaniern
sparer Santiago getauft.

Neue Missionare, so RAND (1874-94), LOGAN (1874), HOUSTON (1882-84),
Miss PALMER (1884-06) kamen nach Ponape, urn die sich ausbreitende Mission zu
unterstiitzen. 1873 zahlte das Christentum bei etwa 6000 Eingeborenen 518 getaufte
Anhanger. Am I I . Juni 1873 wurden sieben ponapesisehe Missionsgehilfen zum Dienst
linter den Heiden eingesegnet, die zunachst auf der Insel Pingelap und in der Mort-



Abb. 7 : Die protestantische Missionsstation in Oa,
(Holzschnitt n, e. Photo von]. KUBARV).

Iock-Gruppe ihre Arbeit begannen, deren Kosten ein in Ponape sich bildender
)Missionsverein s tibernahm. Urn von Zeit zu Zeit diesen Aufsenposten die notige
Verstarkung an Missionsarbeitern zufuhren zu konnen und auch fur die Heranbildung
von Hilfskraften zur Pflege der einzelnen Christengemeinden auf Ponape selbst Vor
kehrungen zu treffen, begrtindete STURGES seit Anfang der 70er Jahre in Oa ein
Missionsinstitut, dem sich seit 1884 auch eine von amerikanischen Missionslehrerinnen
geleitete Madchenschule anschlofs, in welcher die spateren Lebensgefahrtinnen der
eingeborenen Missionsgehilfen eine passende Vorbildung und Erziehung erhielten.
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Die vielen Wechselfalle in dem Leben der Mission spiegeln deutlich ein Auf und
Nieder in den) Erfolgen« wieder und zeigen tiberaus deutlich, dafs wirklich uberzeugte
christliche Eingeborene nur seltene Erscheinungen waren. Das orthodoxe puritanische
Christentum mit den strengen Verboten z. B. sehr harmloser Lebensfreuden lief
keine gerade aufwartsfuhrende Entwicklung zu, welche die neue Lebens- und Glau
bensanschauung fest in den Herzen der Eingeborenen verankerte.

Auf den Mortlockinseln auf Pingelap, wo Ponapeeingeborene als Missionsgehilfen
wirkten, war ein geradezu katastrophenartiger Verfall von Sitte und Brauch gelegent.
lich des Besuches der )Peiho s I9 I0 zu verzeichnen. Wohl waren Kirchen errichtet,
bekleideten die Eingeborenen sich mit europaischen Hangekleidern, die eingeborenen
Missionare mit schwarzen Anztigen, Oberhemden und schwarzer Binde, ahmte man
den Europaer in Gesten, Mienen und Bewegungen nach, achtete besonders auf das
Arbeitsverbot am Sonntag, sang geistliche Lieder, horte Predigten usw., kurz, be
achtete man die aufseren Formen, aber hatte Wirtschafts- und Familienleben vollig'
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zu Grunde gehen lassen. Inzest, auch auf den Karolinen als ein schweres todeswtirdiges
Vergehen betrachtet, ist z. B. auf den Inseln, die den eingeborenen Missionsgehilfen
iiberlassen waren, keine seltene Erscheinung.

AUtirrn in Matolenim, mit seinem christlichen Namen Opataia (Obadiah) genannt,
in jungen Jahren 1873 als Missionar nach den Mortlockinseln gesandt, urn dort zu
sammen mit seiner Frau Obadinia die Bekehrung dieser -wilden Insel e vorzunehmen,
wie es im Missionsbericht heifst, war 19 10, als ich ihn in Mutok kennen lernte, aus seinem
Heimatstaate Matolenim und der Gemeinde •ausgestoflen- , wei! er rtickfallig geworden,
d. h. zum Glauben seiner Vater zurtickgekehrt war. Dieser ~rrrJn ist jahrzehntelang
das Paradepferd der Mission von Ponape gewesen: •The •social settlement- idea
originating in the brain of a South Sea Islander! It was a brave and Christ-like act
for like Obadiah and Obadinia, they left what was luxury to them, and went among
a hostile and heathen people, to danger and to possible starvation. liJ Der Missions
erfolg auf den Mortlockinse1n war gleich Null; erst mit dem Einzug der katholischen
Mission - seit 191 I - ist eine Wendung zum Besseren zu verzeichnen. Hervorzu
heben ist, dan allen diesen Missionsgehilfen sehr bald ein Dunkel eignete, der sie
sich weit tiber ihre Landsleute erheben lien; sie fuhlten sich den WeiDen ebenbUrtig
und gleich und wurden in diesem Gefuhl dazu von den amerikanischen Missionaren
bestarkt. Es ist kein Zufall, dafs gerade die Eingeborenen, die in der spanischen und
hernach deutschen Kolonialzeit die meisten Schwierigkeiten machten und offen oder
im geheimen die Aufstandsfuhrer waren, Leute waren, welche in den Missionsschulen
auf Ponape oder in Honolulu erzogen worden waren. Dan dieser Zusammenhang von
der amerikanischen Mission stets bestritten werden wird, ist nicht weiter verwunder
lich; aus den geschichtlichen Ereignissen der Jahre 1886- I 9 I list er deutlich zu
entnehrnen. Nanpei, Ettekar, William en Mant usw., die Haupteingeborenenftihrer
waren samtlich Missionszoglinge ~

Leider fliefsen die Quellen tiber Ponape fiir die Jahre 1855- I 886 nicht so reich
lich wie in den vorausgegangenen und nachfolgenden Jahren. FUr diese Zeitspanne ist
man in erster Linie auf die recht einseitig gefarbten Missionsberichte angewiesen.
Die gelegentlichen Besucher Ponapes wie z. B. der Neuseelander Mos~ in der
J Buster- (1886) gibt in seiner Unterhaltung mit den beiden auf Ponape grau ge
wordenen Handlern BEGG und RODD ein gutes Bild von den Verhaltnissen, welchc
die Missionare auf der Insel zwischen sich und den Eingeborenen und den tibrigen
Weiflen geschaffen hatten. We1che Plane die amerikanischen Missionare in den Jahren
zur Reife bringen wollten, worin sie durch die spanische Flaggenhissung allerdings
gestort wurden, geht aus einem Schreiben des ersten spanischen Gouverneurs auf
Ponape POSADILLO hervor, der unter'm I 5. Juni I 887 an den Generalgouverneur in
~i)a u. a. berichtet: •Rev. Mr. DOANE besan gronen Einflufl unter den Einge-

Cj)8USS: Micronesia, S. 91,

~OSS: Through Atolls and Islands in the Great South Sea. London 1886. S. 207 fT.
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borenen, hatte eine eigene Missionsflagge~ welche einige die Flagge von Ponape
nannten und deren Gebrauch ich verbot; er hatte zwei Kompagnien Soldaten in Uni
form, die aIle, sowohl Offiziere als Gemeine, von ihm ernannt wurden und am 4. [uli,
dem Jahrestag der Unabhangigkeitserklarung Amerika's, veranstaltete man vor seinem
Hause eine grofsartige politische Kundgebun~ c Aus der Eingabe~ welche eine
Reihe Handler am 24. April 1887 an den Gouverneur POSADILLO richteten, die froh
waren, dafl eine europaische Macht geordnete Verhaltnisse auf Ponape schaffen und
der Selbstherrlichkeit der Missionare ein Ende machen konrite, werden die Absichten
der Mission am besten offenbar.

-An Seine Exzellenz den Gouverneur von Ponape.
Exzellenz! Wir Unterzeichneten haben die Ehre, diese Zeilen an das Kgl. Spa

nische Gouvernement zu richten und unsere Klagen auseinanderzusetzen, die wirgegen
die amerikanischen Missionare besonders gegen Herrn Doane haben.

Herr Doane betrachtet sich als die hochste Autoritat in Ponape und regiert die
Eingeborenen in seinem eigenen Interesse.

Wir bezeugen ferner, dafs Herr Doane die Eingeborenen beeinflufst, an die Agen
ten der Ponapestation weder etwas zu verkaufen noch von ihnen zu kaufen, weil
Herr Russ (Leiter der Station der jaluit-Gesellschaft) sich die Freiheit nahm, bei
Herrn Doane vorzusprechen und ihm Zll sagen, sich urn seine eigenen Sachen zu
kummern und sich nicht in geschaftliche Angelegenheiten zu mischen. Zeuge davon
ist Herr Torres.

Herr Doane benutzt ferner seinen Einflufs, die Eingeborenen zu hindern, Land an
Fremde, die in Ponape ansassig sind, zu verkaufen; er zwingt die Eingeborenen
durch seinen Einflufs, fur ihn ohne Bezahlung zu arbeiten, weil diese Arbeit fur Gott
lind Jesus Christus geschieht.

Auf Befehl von Herrn Doane hat die» Morning Stare eiserne Fesseln in Ponape
gelandet; die werden gebraucht, urn die Eingeborenen<i>gehorsam zu machen ; auch
die Oberhauptlinge legen ihre Untertanen in Fesseln, sogar jetzt noch unter der
spanischen Kolonialverwaltung.

Nach Hissung der spanischen Flagge auf Ponape am 26. Juli 1886 betete Herr
Doane und zwang die Eingeborenen ebenfalls zu beten, das Schiff -Manila- mage
untergehen und die Spanier nie nach Ponape zurUckkommen.

Sparer berief Herr Doane in Kiti eine groue -Kirchenversammlung e ein und sagte
zu den Oberhauptlingen und Eingeborenen, sich nicht vor den Spaniern zu ftirchten.
Denn bald wurde ein amerikanisches Kriegsschiff kommen, urn die Christen zu ver
teidigen.

~ Eine wei 6 e Flagge: sie spielt in den Aufstanden gegen Spanien und Deutschland eine wichtige Rolle.
(i) Aktenstiick im Archivo general in Manila.
(i;)Aktenstiick im Archivo general in Manila in englischer Sprache.
(i)Die sich gegen die kirchlichen Satzungen vergangen hatten.
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Herr Doane sagte ferner zu den Eingeborenen, nicht auf die spanischen Priester
zu horen, denn die katholische Religion sei eine LUge.·

Beweise hierfur kann Herr Joh. Kehoe und Herrn Doane's ganze Gemeinde bei-
bringen.

JOHN SMITH England
J. CHRISTOFERSEN Schweden
GEORG Russ Deutschland
JAMES CURRY England
HENRY SKILLINGS Amerika c

Die Errichtung eines demokratischen Eingeborenenstaates mit eigener gesetz
gebender Volksvertretung unter nordamerikanischer Oberhoheit hatte den Missionaren
vorgeschwebt. Diese Ideen setzten sie den Eingeborenen auseinander, Ideen, die bis
19I4 in den Kopfen der Eingeborenen lebendig waren und deren Durchfllhrung von
etlichen Eingeborenenfuhrern 1908 bezw. 1913 erstrebt wurde.

Die spanische Kolonialzeit. - In der Mitte der 60er Jahre waren deutsche
Schiffe in den Karolinen erschienen, hamburgische Schiffe des Hauses Johann Cesar
GODEFFROY. Die gtinstigen Handelsmoglichkeiten fuhrten zur Errichtung von Handels
stationen. 1mJahre 1869 wurde die erste Godeffroy'sche Station auf Yap errichtet,
denen in schneller Folge solche auf Palau, Ponape und Kusae folgten; auf denselben
Inseln, auch auf Uleai wurden von einem anderen Hamburger Hause HERNSHEIM & C o.
gleichfalls Handelsstationen eroffnet, So bestand auf den Karolinen eine Vorherrschaft
des deutschen Handels. Als das Haus GODEFFROY im Beginn der Soer Jahre liquidieren
muflte, wurden die Handelsbetatigungen von seiner Erbin, der in Hamburg be
heimateten Jaluit-Gesellschaft, fortgesetzt. Da der deutsche Handel den aller tibrigen
Machte weit tiberwog, lag nach der Erklarung der Marshallinseln als deutsches
Schutzgebiet im Jahre 1885 der Gedanke nahe, die Schutzherrschaft auch tiber die
damals noch "herrenlosen" Karolinen auszudehnen. Das Reich folgte einem dahingehen
den Antrag der Jaluitgesellschaft und lieG am 26. August 1885 auf Yap durch das
Kanonenboot -Iltis- die deutsche Flagge hissen. Das deutsche Schiff war durch
schneidiges Handeln den beiden zum gleichen Zweck erschienenen spanischen Kriegs
schiffen zuvorgekommen.<D Die Flaggenhissung auf Ponape erfolgte sparer. DOANE
berichtet dartibe~: »Oct. 13. 1885. Today Ponape becomes Germany's. Emperor-'
William and Prince Bismarck throw out their army to take in as a part of the
mighty German Empire these microscopic pin-heads of creation. The »Albatross c ,

a German man-of-war, came here from the West, where Pelews and Yap have been
annexed, and is going through the group.... c Diese Tagebucheintragung verrat I

nur allzugut in ihrer Fassung die Enttauschung tiber die Vernichtung der eigenen fur
sich selbst oder Nordamerika gehegten Zukunftsplane fur Ponape. Die Tat von Yap

%VgI. MtiLLER-Wismar. Yap I. S. S.
\¥Buss: Micronesia. S. II 2.

13 Haabruch: Pooape.
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fiel wie ein Funke in ein Pulverfafs, Spanien fuhlte sich in seinen Hoheitsrechten tiber
die Karolinen, die es bisher nie ausgetibt hatte, verletzt. Die Wogen einer nationalen
Erregung gingen in Madrid damals so hoch, dan der durch Pressehetze fanatisierte
Pobel die deutsche Gesandtschaft beschimpfte und den Krieg gegen Deutschland for
derte. Bismarck, in richtiger Wtirdigung der Kleinheit des Objektes, lien sich von
dieser Erregung nicht fortreifsen, sondern tibertrug dem Papste Leo XIII. die Ehre
des Schiedsrichters. Am 22. Oktober 1885 entschied sein Spruch fur die Souveranitai
Spaniens tiber die Karolinen. Er grUndete sich nur auf das vage Recht des ersten
Entdeckers vor tiber 350Jahren, denn Spanien hat seit jenen Zeiten tatsachlich keinerlei
Einflufs auf den Karolinen ausgetibt; es sei denn, es wtirde auf die frtiheren mi!3gltickten
Missionsversuche spanischer Jesuiten in den Jahren 1708-173 I in den Siidwest-und
West-Karolinen Bezug genommen. Am 17. Dezember 1885 wurde durch Anerkennung
des papstlichen Schiedsspruches durch Deutschland und Spanien der Karolinenstreit
beendet. Spanien verpflichtete sich, eine geordnete Verwaltung einzurichten, und
sicherte Deutschland vollige Freiheit des Handels, der Schiffahrt, der Fischerei, der
Anlage von Pflanzungen lISW. in derselben Weise wie spanischen Untertanen zu,
sowie Einrichtung von Schiffs- bzw. Kohlenstationen fur die Marine.

Spanien mufste nun seine Jahrhunderte hindurch vernachlassigte Kolonisation be
ginnen. Auf Yap und Ponape wurden Stationen eingerichtet; Ponape zum Sitz des
Gouverneurs bestimmt. Mit den besten Absichten ging man an die Arbeit. Beamte,
die mit den Kolonisationsmethoden der stammverwandten Philippinen vertraut waren,

wurclen mit der Kolonisierung betraut. Friedlich, ruhig und ohne Schwierigkeiten
gestaltete sie sich tiberall dort, wo sie mit den Eingeborenen und den europaischen
Handlern allein zu tun hatte; schwer war sie, wo Voreingenommenheit und Wider
stan de mit in Rechnung zu stellen waren wie auf Ponape. Viel, aber einseitig, ist tiber
die spanische Kolonisation auf den Karolinen geschrieben worden; einseitig deshalb,
da die Quellen aus den Missionszeitschriften der Boston Mission und gegen den
katholischen Klerus eingenommene spanische Zeitungen flossen. Es sei hier gleich im
Anfang festgestellt, dafs man der katholischen Geistlichkeit, der man in den Schriften
tiber die Zustande auf Ponape stets die Schuld an den bedauernswerten Vorgangen
von 1887-19 10/1 1 zuzuschieben versucht, ein ganz gro!3es Unrecht angetan hat(J)
Sie liegt eher auf der Gegenseite. Es besteht kein Zweifel, dan die Spanier auch
grone Schwierigkeiten auf Ponape gehabt hatten, wenn sie keine katholischen Priester
mitgebracht hatten - was ihnen immer zum Hauptvorwurfe gemacht wird. Sie konnten
garnicht anders. Niemals ist hervorgehoben worden, dan Spanien verfassungsgemaf

a>ln keinem, nicht in einemeinzigen Faile ist der katholischen Geistlichkeit auf Ponape ein mittelbares oder
unmittel bares Verschulden an den Aufstandsbewegungen der Jahre 1887-1910/11 nachzuweisen, weder fiirdie
spanische Zeit, fur welche die Akten des Archivio general in Manila herangezogen werden konnten, noch fiir
die deutsche Zeit, fiir welche die Akten des Reichskolonialamtes benutzt werden durften,

Die gesamte Politik der Ponape-Eingeborenen trug bis 1911 den Stempel, den die puritanische Boston
Mission ihr aufgedriickt hat.

I
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ein katholischer Staat ist und als solcher die Kirche zu schutzen und zu verteidigen
hat. Zumal der spanische Staat seit Jahrhunderten in allen seinen Kolonien sarntliche
Kultuskosten getragen hat und die Missionare besoldet; darum konnte auch die
katholische Kirche ihm gewisse Rechte zugestehen, und eins dieser Rechte bestand
darin, daf der Konig als patronus, beziehungsweise der Gouverneur als Vice-patronus
bei Errichtung von neuen Missionsstationen seine Zustimmung geben mufste. GewiB
nicht mehr als recht und billig. Der Pflicht auf der einen Seite entsprach das Recht
auf der andern.

Nach dem Obereinkommen mit Deutschland besetzte Spanien das ihm zugesprochene
Gebiet der Karolinen. Am 27. Juli 1886 erschien das spanische Kriegsschiff -Manila
irn Lanar-Hafen und hifste die spanische Flagge. Der miBvergnUgte Rev. DOANE
schrieb dariiber in sein Tagebuch: »July 1 886. These are stirring, startling times for-'
our poor people! A spanish man-of-war came a few days ago, and a proclamation was
issued that all the kings and chief men were to assemble on the ship, they went in
fear and trembling, and were made to sign away their islands to Spain. I told them
plainly that resistance would be foolish, so they took my advice. The man-of-war party
have been kind and courteous to the missionaries and to the natives, assuring us that
we should continue our work as heretofore. c Doch erst im Jahre darauf traf der Be- -'
arntenstab auf Ponape ein. Am 13. Marz 1887 erschien die -Manila c wieder und
brachte den Gouverneur der Ostkarolinen Fregattenkapitan D. ISIDRO POSAInLLo, den
Gouvernementssekretar D. MIGUEL TUR, den Marinearzt Sr. JORDANA, den Hauptmann
des Strafbataillons D. CANDIDO LOZANO mit seiner Frau, drei Kindern und 25 Straf
lingen, den Infanterieleutnannt D. DIEGO BAENA, den Fahnrich RICARDO MARTINEZ mit
50 Philippinensoldaten, dazu drei Patres und drei Bruder vom Kapuzinerorden, welche
die Mission einzurichten hatten. POSADtLLO erlief folgende Proklamation:

-Ich, Don Isidro Posadfllo, Fregattenkapitan und Gouverneur des ostlichen Teiles
derKarolinen- und Palau-Inseln, tue hiermit kund und zu wissen, daB die Regierung Sr.
Majestat Don Alfonso's XIII. und in dessen Namen Donna Maria Christina, Regentin
des Konigreichs, mich ausersehen hat, Spanien in diesem Lande zu reprasentieren,
urn das Gluck und W ohlergehen der Eingeborenen durch ein gerechtes Regiment zu
befordern. Niemand wird wegen seines religiosen Glaubens beunruhigt werden. Es
solI fur die Hebung des Handels, Ackerbaus und des GewerbefleiBes gesorgt werden,
urn die wohltatigen Wirkungen der bereits in ihren Anfangen vorhandenen Zivilisation
noch zu vermehren. Ponape, im Marz T887. c

Mit den besten Absichten ging Spanien an seine Aufgabe heran. Doch bereits nach
wenig-en Tagen nahmen die Schwierigkeiten ihren Anfang. Zuerst mit der Mission
der Amerikaner, dann mit den Eingeborenen; die ersten waren unvermeidlich; die
zweiten waren zu umgehen gewesen, wenn Spanien in der Wahl des Gouvemeurs
vorsichtiger und dieser weniger vertrauensselig gewesen ware. Der Zusammenstofs
mit dem Vorsteher der protestantischen Mission erfolgte wenige T age nach der Ankunft
I)-
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der Spanier. Die GrUndung der Kolonie wurde zum Anlafl. In einem ganz vertraulichen
Schreiben »resero adisimo s des Generalgouverneurs der Philippinen an den Gouverneur

der Ostkarolinen vom 27. Juli 1885 war bestimmt worden: »Vor der offiziellen Aus

schiffung werden Sie an Land gehen und den Ort bestimmen, wo die Kolonie gegrUndet

werden solI, nachdem Sie sich diesbezUglich mit den Patres, Missionaren und den
Offizieren der Garnison in Verbindung gesetzt haben.« AIs einzige Statte kam die in

Betracht, welche noch heute den Amtssitz der Verwaltung tragt, M§senien. Sie liegt
auf der HauptinseI in ziemlich ebenem Gelande, an einem gut vermessenen<V Hafen,

der wegen der auf Lanar befindlichen Handelsstation am haufigsten angelaufen wurde.
Er ist jederzeit zuganglich, zumal fur Segelschiffe, wahrend der Hafen von Matolenim
wohl geraumiger ist, aber zu Zeiten des Passats ausfahrenden Schiffen leicht gefahrlich
werden kann. Auf dem Gelande Mesenien, oder doch an dieses angrenzend lag die
protestantische Missionsstation Kenan des Rev. DOANE. Als hier nun die interimistischen
Unterkunfte fur die Spanier angelegt werden sollten, erhob DOANE Einspruch. Er er

klarte das beanspruchte Gelande aIs Missionseigentum, tiber das er allein zu verfugen
harte lind legte dazu folgendes Dokument vor:

»Es sei hiermit allen, die es angeht, kundgetan, ich Lepen Not und ich Jouan en
Metip, wir schenken heute aus freiem Willensentschluf dem Edward T. Doane oder
seinem Nachfolger, wer imrner es sein mag, das Stuck Land, das genannt wird Meji
niol~ und das beginnt an der MUndung des Flusses Tau on Nu, und folgt der Mitte

dieses Flusses bis zur Grenze von Mr. J. Kubary's GrundstUcktD, dann weiter west
warts geht, bis es die Grenze des Tolini~genanntenLandes erreicht, dann nordlich
abbiegt bis zum Salzwasse~ Dieses Stuck Land schenken wir, wie oben erwahnt,

damit es gehalten werde fur das Land der Joulin KarP oder Christen.
Wir setzen unsere Namen oder Titel oder Zeichen unter dieses Schreiben in

Gegenwart von diesen Zeugen.
TiteI: LEPEN NOT

JOVAN METIP
Zeugen: KION RVL

NAzaR EN MATIK
Ponape, 26. Juli 1880.«

Dieses Dokument wurde vom Gouverneur beanstandet. Eine PrUfung wurde vor
genommen urn dazu am 29. April 1887 eine Verhandlung angesetzt. In dieser Ver
handlung wurde festgestellt: Das Land Mesenfen ist Eigentum des Oberhauptlings
en NQt, der dasselbe vor etwa 20 Jahren von seinem alteren Bruder geerbt hat. Vor
ungefahr 6 Jahren hat Lap en Not dem Rev. DOANE auf seine Bitten hin ein kleines
Stuck Land gegeben zur Erbauung eines Hauses und einer Kirche; die Schenkung

G>vom amerikanischen Kriegsschiff »Jamestown« im Jahre 1870.
@M~senii!il. (J>Mpomp.
@TOI6nier. @Kiimiinlai. ah~lail kan,
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bezog sich nur auf das Gelande~ auf dem Haus und Kirche stehen. Nie hat der Lap
en Not die Schenkung gemacht, von der im Dokumente clie Rede ist. Sarntliche
vier Eingeborene, cleren Unterschriften sich unter dem Dokumente befinden, erklaren
die Unterschriften flir gefalscht und bezeugen, von dem Dokumente tiberhaupt
keine Kenntnis zu haben. Die Zeugenaussagen waren aIle tibereinstimmend, zum
Teil wurclen sie erhartet durch die Aussagen eines deutschen und eines englischen
Kaufmanns.

Auf diese Aussagen hin verurteilte POSADILLO den Rev. DOANE, die Grundstticke
von Mesenien, die er im Jahre 1880 unrechtmafsig an sich gebracht hatte, dem recht
rnafsigen Eigenttimer Lap en Not zurtickzugeben.(i) DOANE bezeichnete diese Ent
scheidung in einem scharfen Schreiben an den Gouverneur als »arbitrano e willktirlich.
Er wurde deshalb am 14. April r887 zu r4 Tagen Gefangnis verurteilt und an Bord
der •Manilas gebracht. Seine Haft war eine custodia honesta. Das Verhalten des
Reverend in cler Mesenien-Angelegenheit gegen die befragten Zeugen, zumal die
Handler, hatte diese am 25. April r887 zu dem oben (S.I) mitgeteilten Schreiben an
den Gouverneur veranlafst. Die Unterzeichneten wurden nun vor Gericht geladen und
gaben dazu folgende Erklarungen ab:

Das )meeting- habe in Kiti n a c h Ankunft der Manila und n a c h de m die spanische
Flagge bereits gehii3t war stattgefunclen. Rev. DOANE hatte den Ponapeleuten gesagt,
wenn die Spanier zurtickkehren wtirden, wtirden sie aIle Eingeborenen zu Sklaven
machen und standig zur Arbeit verpflichten. Wollten sie aber amerikanische Untertanen
werden, so hatten sie mit den Spaniern nichts zu tun und ein amerikanisches Krieg-schiff
wiirde zu ihrern Schutze eintreffen. Der Irlander KEHOE wurde noch herbeigerufen,
der erklarte dieser Versammlung beigewohnt zu haben; zugleich bezeugte er, daf3
viele Eingeborene diese Recle des Rev. DOANE gehort hatten.

•Die Nachricht der Verhaftung DOANE'S verbreitete sich schnell auf der Insel und
verursachte eine heftige Erregung. Viele Eingeborene kamen zu den Europaern, urn
Waffen und Munition bei ihnen zu kaufen, die ihnen aber verweigert wurden. Ich
wutlte wohl, dai3 bei der Verhaftung DOANE'S die Ehre der spanischen Flagge auf
der Wagschale lag.«~

DOANE hatte einen unbeschrankten Einfluf auf einen grofsen Teil der Eingeborenen.
Er war rein personlich und eher politisch als religios, So ist die Erregung der Ein
geborenen schliei3lich zu begreifen. Andererseits konnte POSADILLO gar nicht anders

~Kenan."
liDie Entscheidung Posadillo's wurde unterm 2. IX. 87 in Manila fiir ii~giiltig erklart, te~,~ }veiI sie juristische

Fehler hatte, teils wei! er angeblich Rev. Doane nicht geniigend gehort hatte. Die Akten gingen zur noch
maIigen Untersuchung nach Ponape zuriick. Die zog' sich sehr in die Lange. Die Zeugen blieben bei ihren Er
klarungen: schlieillich fallte das Gericht in Manila den 15. Oktober 1892 folgendes letztes und entscheidendes
Urteil: »Der Richter erklarte, die Prozellakten beweisen das Vorhandensein des Deliktes der Falschung einer
offentlichen Urkunde und der widerrecntlichen Besitzergreifung von Eigentum; die VerantwortIichkeit von Rev.

l':\Doane sei aber durch seinen Tod erloschen und damit sei auch der gegenwartige Prozef beendet.s
"IAus einem Briefe PosadilIo's an den Generalgouverneur in Manila vom IS· Juni 1887
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handeln. Denn kein Gouverneur kann Hochverrat, den Rev. DOAI\E unbestritten be
gangen hatte, unbestraft lassen. Da POSADILLO aber die endgUltige Entscheidung dem
Generalgouverneur in Manila Uberlassen wollte, lien er DOANE zur Aburteilung wegen
der Urkundenfalschung und wegen des versuchten Hochverrats nach Manila bringen.
Die Vorwiirfe, die deswegen geg~n den Gouverneur, zumal in den amerikanischen
und den daraus schopfenden protestantischen Missionszeitschriftersl erhoben werden,
entbehren in dieser Hinsicht jeglicher Berechtigung. Die Verhaftung von DOA1\E allein
hatte schwerlich einige Monate spater den Aufstand zur Folge gehabt. Damit hatten

die Ponapeleute sich nach einer anfanglichen Erregung bald abgefunden. Eher hatten "'..
sie allen Anlafs zu glauben, dan die Worte DOANE'S zur Wahrheit wUrden: -wenn

die. Spanier zuruckkehrten, wUrden sie aIle Eingeborenen zu Sklaven machen und
standig zur Arbeit verpflichten«. Nachdem mit dem Lap en Not die Errichtung
der Kolonie in Mesenien vereinbart war, wurden aus den von der -Manila- fUr die
Errichtung des Missionshauses und der Kirche bestimmten Brettern und Wellblechen
zunachst ein Schutzhaus errichtet, unter dem die Beamten und Soldaten vorerst
Unterkunft fanden. Das Verhalten POSADILLO'S gegen die Eingeborenen war das eines
Vaters gegen seine Kinder. Niemals gab er zu, dan ihnen jemand in Wort oder Tat
zu nahe trat. Ihren Bitten und Forderungen gegenUber war er aufserst nachgiebig.
Leider hatte er das Ungluck, dan ihm keine zuverlassigen Dolmetscher zur Seite
standen. Der einzige, den er auftreiben konnte, MANUEL TORRES, war nichts weniger
als zuverlassig ; nicht anders war es urn dessen Gehilfen CHRISTIAN BARBl'S und MACARIO
bestellt. Sie waren gewissenlose Menschen, die POSADILLO bestandig Nachrichten tiber
die Willfahrigkeit der Eingeborenen und ihre grone Liebe fur die spanische Verwal-
tung brachten. 1m Vertrauen darauf lien er sich von einem unklugen und ubertriebenen
Eifer hinreifsen. AIlzu frUh und geschwind suchte er die» Laster- auszurotten, Dinge,
die ihm als Verstofse gegen die gute Sitte, wahre Kultur und Zivilisation erschienen.
So verbot er gleich zu Anfang aufs Strengste die alte und eingewurzelte Sitte der
Kastration - die heute noch geUbt wird. Die Dolmetscher logen dem Gouverneur
auch vor, dan die Eingeborenen gerne bereit seien, an dem Bau der in der Kolonie
zu errichtenden Gebaude mitzuarbeiten. Ohne diese Angaben auf ihre Wahrheit hinnach
zuprUfen, legte der leichtglaubige Gouverneur den Oberhauptlingen der einzelnen Starn-
me auf, vom I. Juni ab taglich eine bestimmte Anzahl Manner zur Arbeit in die Kolonie xu
senden. Es fanden sich auch taglich 80- I 00 Eingeborene ein, die sich auf die einzelnen
Stamme verteilten. Sie trafen zehn Uhr abends in der Kolonie ein und tibernachteten in
einem alten, frtiher der Bostonmission gehorenden Schuppen. Morgens urn sechs
Uhr begann die Arbeit, die von einem Unteroffizier beaufsichtigt wurde. Von 10-Z

Uhr war Ruhepause. Dann begann die Arbeit wieder und wahrte bis sechs Uhr abends.
Sie kehrten wochentlich nach Hause zurtick und wurden von anderen abgelost, Ftir

(j) vgl, z. B. G. KURZE; Spanisches von den Karolinen. AUg.Missions-Zeitschrift. Giitersloh 1888 15.Band. S. 153If.
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die Bekostigung hatten sie selbst aufzukommen. Die Arbeit wurde bezahl~ Leider
kamen die Lohngelder nicht in die Hande der Arbeiter, sondern wurden von dem
MANUEL und seinen beiden Spiefsgesellen unterschIagen. Diese Leute drangsalierten
die Eingeborenen, logen ihnen vieIerlei vor, gaben diese Ulgen als Befehle des Gou
verneurs aus, urn sich VorteiIe zu verschaffen, so dan die Hauptlinge nie wuflten,
was sie glauben sollten. Gingen sie se1bst zu ihm, urn sich nach seinen Befehlen zu
erkundigen, so wurden ihre Anfragen von dem Dolmetscher MANUEL TORRES ihnen
vollig' entstellt beantwortet. Die Hauptlinge wurden mit korperlicher Zlichtigung und
Gefangnis bedroht; die Leute soilten unentgeltlich arbeiten; den Hauptlingen wlirde
der Titel Oberhauptlinge genommen, dem Volke wlirde verboten, den Hauptlingen
ihren gewohnten Tribut zu bringen, fur sie zuarbeiten usw. Aile diese -Verfugungen«
entstanden in den Kopfen der TORRES, BARBUS und MACARIO ; der Gouverneur wufste
nichts davon. Und von vielem andern noch weniger. Die protestantische Mission be
nutzte nun diese Dinge, urn im Stillen die entstehende Unzufriedenheit unter den Ein
geborenen sich zu Nutze zu machen und Wasser daraus auf die eigenen Muhlen zu
leiten. Die Gottesdienste wurden zu politischen Versammlungen. AIs davon dem
Gouverneur einiges zu Ohren kam, lien er die Schulen schliefsen, die Gottesdienste
z, T. verbieten. Die Garung unter den Eingeborenen wuchs. Der Aufstand bereitete
sich vor. Zum 1. Juli hatte MANUEL TORRES die Botschaft an die Ober- und Unterhaupt
tinge ergehen lassen, sich an diesem Tage in der Kolonie, in Puerto Santiago einzu
finden. Sie sollten an diesem Tage aller ihrer Gerechtsamen beraubt werden; auch
sollte von diesem Tage ab die Verftigung wegen der Aufhebung der Naturalien
lieferungen und der unentgeltlichen ArbeitsIeistung an die Hauptlinge, wenn notig,
mit Gewalt durchgeftihrt werden; zugleich verbreitete sich die Kunde, dan der Gou
verneur den Oberhauptlingen von Ts<.>k~s und N<.>t den Mund zunahen und sie haugen
lassen werde. Botschaft und alles andere waren von dem MANl:EL TORRES erfunden
worden. Die Eingeborenen aber glaubten, dan ihnen Befehle des POSADILLO tat
sachlich zu Grunde lagen; fur sie schien sich zu verwirklichen, was die amerikanischen
Missionare ihnen als Folge der Herrschaft der Spanier (vgl. S. 196) angedroht
hatten@

Der 1. Juli kam heran. Kein Arbeiter war zur Arbeit erschienen. Sie waren in der
Nacht geflohen. Die Zeit war glinstig, denn die )Manila c hatte am 16. Juni Ponape
~Ich habe viele Tagelohne bezahlt, nieht nur aus Notwendigkeit, sondern aus Schickliehkeit und wollte den

Eingeborenen zu verstehen geben, daf Spanien nieht komme, urn sie als Sklaven zu behandeln, und gegen
wiirtig emte ieh die Frucht meiner Bereehnung. Aile Hauptlinge der Insel kommen gem und arbeiten ohne
Lohn, sie verteilen klug die Anzahl Leute, die jeder Stamm zu schieken hat, entsprechend seiner Bevolkerungs
labl, aile Arbeiter losen sieh wdchentlich ab.s (Aus einem Sehreiben Posadillo's an den Generalgouverneur

~YOm I2.Juni 1887).
CABElA-PEREIRO; Ponape. S. 184 ... .los sueesos del 87, en los que se dijo, ton bastante fundamento, que
estos misioneros (americanos) tomaron gran participacion, pero que no pudo ser probada sin embargo, 6 mejor
dicho, que no se quiso probar. »beziiglieh der Ereignisse von 1887 sagte man mit gewiehtigen Griinden, daf
die Missionare (amerikanischen) einen groBen Anteil daran hatten, daf aber trotzdem die Teilnahme nieht be
wiesen werden konnte oder besser gesagt, nieht bewiesen werden sollte-,

a
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verlassen, urn den wegen Hochverrat abzuurteilenden Rev. DOANE nach Manila zu
bringen. Mit der Abfahrt dieses Kanonenbootes war der kraftigste Schutz der Spanier
verschwunden. Das am 3 I. Mai eingetroffene Schiff -Donna Maria de Molina- hatte
keinerlei Gefechtswert; es war abgetakelt worden, urn fortan als Pontonschiff zu
dienen. Die Drohungen des MANUEL fur bare Munze nehmend, hatte der Oberhaupr.

ling von TSQkM die Oberhauptlinge von NQt und Matolentm filr den Abend des
30. Juni zu einer Beratung zu sich eingeladen und sie urn Untersttitzung gebeten,
wenn die Spanier diese Drohungen wahr werden lassen wollten. Die gaben eine aus
weichende Antwort, zogen allerdings ihre bei der Arbeit in der Kolonie beschaftigten
Leute zuriick, Als am J. Juli niemand zur Arbeit erschienen .war, sandte POSADILLO den
MANUEL nach TSQk~s, urn den Uarsai von TSQk~s vor den Gouverneur zu laden. Er
kam nicht, da er die Ausfuhrung der ihm von Manuel frtiher angedrohten Strafe flirchtete.
Nochmals wurde ein Sergeant und der MANUEL nach TSQk~s gesandt, urn den Grund
zu erfragen, weshalb die Leute aus der Kolonie zurtickgezogen wurden. Sie trafen
den Uarsai zusammen mit dem Lap en NQt an, der ihnen zur Antwort gab: -Sage
dem Gouverneur, dafs, wenn er der Gouverneur der Kolonie ist, wir die Oberhaupt
linge der Insel sind; wenn er uns den Kopf abschneiden will, so soil er uns hier holenc •

MANUEL TORRES erklarte darauf'Posxnn.i.o, da~ die Ponapeleute wohl gehorchen lernen
wtirden, wenn einige von ihnen in's Gras gebissen hatten, Daraufhin schickte der Gou
verneur eine Abteilung von 27Soldaten unter Ftihrung des Fahnrichs RICARDO MARTINEZ
und des Sergeanten GARBALLO von MANUEL TORRES begleitet nach Tanepuei dem Sitz des
Oberhauptlings von TSQk~s. Als ihre Aufforderung an die Oberhauptlinge mit nach der
Kolonie zu kommen, wieder mit einem Nein beantwortet wurde, liefsen sie die 501
daten, nach einer Besprechung mit TORRES, das Feuer eroffnen, Nun setzten die
TSQk~s·Leute sich zur Wehr. Sie erwiderten das Feuer mitGewehrschtissen undStein
wtirfen. Hinter Brustwehren verschanzt, bessere Schtitzen als die Philippinensoldaten,
toteten sie den Fahnrich, den Sergeanten, den TORRES und den gro~ten Teil der
Soldaten. Etwa 10 konnten sich in Sicherheit bringen.

»In der KolonieCi> rief die Nachricht von diesem Ausgange die grofste Entmutigung
hervor. Man furchtete mit Recht, da~ das Gelingen des Streiches die Eingeborenen
noch anmafsender und ktihner machen werde. Die Missionare, die keine Ahnung davon
hatten, da~ der Gouverneur bewaffnete Macht nach Tsok~s geschickt hatte, verurteilten
dieses Vergehen des Gouverneurs ganz entschieden. Sie hielten es flir hochst un
angebracht, nach einer so energischen und kriegerischen Antwort, die nichts Gutes
vermuten lief3, derartig vorzugehen, zumal dadurch die Eingeborenen in ihrem Ver
dacht und vorgefafsten Urteil nur noch bestarkt werden mufsten.

P. SATURNINO machte nunmehr den Gouverneur darauf aufmerksam, dan es wohl
geraten sei, dan aIle Spanier sich auf den im Hafen liegenden spanischen Ponton
»Maria de Molina c zurUckzogen. Da aber der Regierungssekretar dam it nicht ein

~Bericht in der oHauschronik der spanischen Kapuziner auf Ponape«,



verstanden war, weiI es ihm ehrenvoller erschien, in der Kolonie zu sterben, so folgte
leider der Gouverneur dem Rate des Paters nicht. Er liel3 vielmehr in aller EiIe
Verschanzungen herrichten, in welchern er und die Soldaten die Nacht zubrachten.
Der Kommandant der -Molina- hatte abends noch ein Boot mit einigen Matrosen
gesandt, welche sich die Nacht tiber an der im Norden der Kolonie neu erbauten
Werft aufhielten. Morgens gegen 7 Uhr begannen die Eingeborenen vom Hause des
Rev. DOANE aus auf das Boot zu schiefsen, wobei drei Matrosen fielen. Schliefslich
gelang es ihnen, sich in den Besitz des Bootes zu setzen. Nunmehr richteten sie ihr
Feuer nach der Verschanzung. Als der Kommandant der -Maria de Molina- sah, dafl
die Lage kritisch wurde, naherte er sich in einem Boote der Kolonie. Als aber die
Eingeborenen sofort ihre Gewehre auf ihnrichteten, kehrte erwieder nach der -Molina
zuruck- Drei Matrosen waren dabei schwer verwundet worden.

Der ganze 2. Juli 1887 gestaltete sich fur die Kolonie sehr kritisch. Die immer
zahlreicher werdenden Eingeborenen beschossen die kleine Verschanzung aufs
heftigste, sodafs die Eingeschlossenen nicht die Nase tiber die Brustung hinausstrecken
durften, ohne Gefahr zu laufen, getroffen zu werden. Die Lage konnte kaum peinlicher
sein. Trotzdem gelang es einigen Soldaten in einem Augenblick der Ruhe, aus dem
Hause der Patres einige Erfrischungen fur die Eingeschlossenen zu holen.

Das Haus der Missionare wurde von den Eingeborenen offensichtlich geschont;
denn obwohl es ganz nahe der Verschanzungen war, wurde es von keiner Kugel ge
troffen, die 4-6 m vor dem Hause niederfielen.

Gegen 4 Uhr nachmittags schrieb P. SATURNINO dem Gouverneur einen Brief, worin
er ihm nahelegte, einen Waffenstillstand zu verlangen, urn Mittel und Wege zu suchen,
wie dem Streit abgeholfen werden konnte. Der Gouverneur ging auf diesen Vorschlag
einund sandte in einem Augenblick der Ruhe den FILIPINO SILVAERIO zum Lap en N(>t.
Der erklarte sich zu einer Unterhandlung bereit, die 24 Stunden dauerte; wahrend
dessen horten die Feindseligkeiten auf; Spanier und Eingeborene unterhielten sich
gemtitlich in der Kolonie.

Am 2. Juli war den ganzen Tag tiber das Missionshaus der Patres voIl von Ein
geborenen, die friedlich aflen und nach Belieben tranken. Morgens urn 6 Uhr kam der
Sekretar mit der Anweisung des Gouverneurs, die Patres mochten Vorbereitungen
zur Ubersiedlung nach der »Molina« treffen. P. SATURNINO bemerkte dem Sekretar
gegentiber, er werde in der Kolonie bleiben, urn das Schicksal der Spanier zu ver
folgen, verpflichtete sich aber, dem Gouverneur zu gehorchen.

Es wurde nun aIles eingepackt. Bis 10 Uhr war jedoch noch kein Befehl zur Ab
reise gekommen. Der Gouverneur erschien dann selbst und sprach den Patres seine
Meinung dahin aus, daf es nicht angebracht sei, fortzugehen; 3-4 Tage soIlten
noch abgewartet werden; bis dahin wtirden sich die Gemtiter wohl beruhigen; er
hoffe, aIIes noch in Gtite regeln zu konnen. Jedoch bereits urn 2 Uhr kam der Sekretar
und teilte den Missionaren mit, dafs dasErgebnis der bisherigen Verhandlungen mit
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den Eingeborenen nicht gerade hoffnungsfreudig ware. Einige Eingeborenen wiinschten
Fortbestand der Kolonie, andere, die Spanier soliten unter luriicklassung aller
Lebensmittel die Insel verlassen; wieder andere verlangten die Fortsetzung des

Kampfes.
Urn 41/2 Uhr nachmittags lien der Gouverneur die weifse Flagge hissen. Dies war

das Zeichen fur den Kommandanten der )Molina«, ein Boot nach der Kolonie zu
senden. Es fuhr auch sogleich mit 6 Matrosen an Land. Inzwischen trugen die Missi
onare die Kisten mit den Kirchenparamenten sowie einige Kisten Lebensmittel an
die Werft hinab. Der Gouverneur brachte in Begleitung von Eingeborenen die
Regierungskasse hinunter und legte sie ins Boot. Er kehrte dann in die Ver
schanzung zuriick, urn spater nach Riickkehr des Bootes sich nach der )Molina
zu begeben.

Unterdessen nahmen die Eingeborenen wieder eine feindliche Haltung an und
richteten die Gewehre auf das Boot. AIs der Bootsfuhrer dies bemerkte, stiefs er das
Boot schnell vom Land abo P. Augustin und Fr. Benito standen noch auf der Werft.
Unter luriicklassungder Kisten mit Lebensmitteln sprangen sie nun schnell in's
Wasser und kletterten in's Boot. Sogleich begannen die Eingeborenen es heftig zu
beschiefsen. Drei Matrosen wurden schwer verwundet, von denen der eine unmittelbar
darauf starb. Da gerade Ebbe war, geriet das Boot auf dem Riffe fest. Die Matrosen
sprangen heraus, urn es wieder fIott zu machen; was ihnen endlich mit gronen
Schwierigkeiten gelang. Ohne weitere Verluste wurde schliefslich die) Maria de Mo
lina- erreicht.

In der Kolonie ging inzwischen alles drunter und druber. Von drei Seiten nahmen
die Eingeborenen die Verschanzung unter Feuer und versuchten es mehrere Male,
sie zu stiirm en; die Spanier schlugen sie zuruck. So ging es hin und her bis 2 Uhr
friih des 4. Juli: Die Spanier waren infolge der Anstrengungen iibermiidet ; zwei Tage
lang hatten sie nicht gegessen und den Schlaf entbehrt. Da ein Warten auf Hilfe
vergeblich war, schlichen der Gouverneur, die Beamtenwund Soldaten ineiner Gefechts
pause nach der Werft; sie glaubten, es ware Ebbe, und wollten sich nach der )Molinac

begeben. UnglUcklicher Weise war Flut. Sie wollten sich nun durch Schwimmen in
Sicherheit bringen, doch die Eingeborenen, die in einer am Strande befindlichen Hiitte
Wache hielten, pafsten auf. Sofort stiirzten sie mit ihren langen Buschmessern tiber
die Spanier her und brachten sie grausam urn. Auch der Gouverneur fiel in ihre Hinde
und wurde dann von den Unmenschen auf dem Platze vor dem Regierungsgebaude
mit den Zahnen formlich in Stucke gerissen. Da die Eingeborenen die Manilasoldaten
moglichst schonten, so gelang es einigen, am andern Morgen schwimmend die )Mo
lina- zu erreichen und dort das traurige Ereignis~zu melden.

(y Der Sekretir, der zweite Leutnant und der Arzt.
(t40 Spanier bzw. Manilaleute und 10 Eingeborene hatten in den Kiimpfen ihr Leben eingebiif!t.
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Am 6. Juli kam der methodistische Missionar Rev. RAND(j) mit emigen anderen
Amerikanern an Bord der »Molina c und schlug vor, dafs die Missionare und die an
Bord sich befindenden Frauen wieder an Land fahren soUten. Er versprach, sie
wtirdig zu behandeln und bei nachster Gelegenheit nach Amerika bringen zu lassen.
Die Patres erwiderten jedoch, dan sie sich an Bord ganz sicher fuhlten und dan sie
bereit waren, das Schicksal der ilbrigen Spanier zu teilen. Der Kommandant bedeutete
Rev. RAND und seinen Begleitern, da13, wenn sie nochmals mit einem derartigen Vor
schlag karnen, er auf sie feuern lassen wilrde.

Am andern Tage kam eine andere Abteilung mit einem Brief, der von den Ober
hauptlingen von NQt und TSQk~s, vielen Weil3en und Eingeborenen unterzeichnet
war und in dem sie den Frieden antrugen. Der Kommandant antwortete in einem
Schreiben, dan es gut ware. Trotzdem veranlafste das wohl erklarliche Mintrauen
auf beiden Seiten die Eingeborenen, sich mit Verschanzungen zu umgeben, wahrend
der Kommandant aUe Ausg-ange des Schiffes befestigen lien. So trat vorlaufig ein
Stillstand ein, c

Nach diesem Waffenstillstand zerstorten die Eingeborenen die Reste der spanischen
Kolonie und eigneten sichdie zurUckgelassenen Werte an. FUr die Spanier beg-ann
eine schwere Zeit. Die Eingeborenen lieferten ihnen keine Lebensmittel mehr, so
da13 es an Bord sehr sparlich zuging. Unter dies en Umstanden war es begreiflich,
daG der Kommandant das am 14. August einlaufende Missionsschiff JMorningstar
zu chartern versuchte, urn seine Leute nach Manilazu bringen. Das Missionsschiffwollte
diesem Wunsche nicht willfahren. Erst am I. September gestaltete sich die Lage
besser. Das Marinefahrzeug »San Quintin c traf ein, mit reichlich Lebensmitteln;
dazu brachte es den Rev. DOANE zuriick. Die -San Quintin c blieb nur kurze Zeit. Da
die Gattin des Kommandanten der »Maria de Molina c ob der traurigen Ereignisse
irrsinnig geworden, wurde der bisherige Kommandant durch den 2. Offizier der -San
Quintin c, Don JUAN DE LA CONCHA abgelost, der gleichzeitig damit die Rolle eines
Interimgouverneurs iibernahm. Don JUAN DE LA CONCHA war ein energischer Offizier,
dessen Maflnahmen wohl dazu angetan gewesen waren, Ponape einen dauernden
Frieden zu verschaffen. Er blieb nur kurze Zeit im Amte, bis zum 29. Oktober, wo
drei spanische Kriegsschiffe -San Quintin c, »Dezo c und -Manila c eintrafen. Sie
brachten den neuen Gouverneur Don LUIS CARDARSO und 700 Soldaten, darunter
zwei Batterien ArtiIIerie. Am I. November wurde an die Eingeborenen ein Manifest
erIassen, das ihnen 8 Tage Zeit gab, sich auf Gnade und Ungnadezu ergeben, ihnen

4>A,m 5.]uli kam der Katechet Edward (mein Dolmetscher Ettekar von 1910) nach da, um den Missionar RAND

davon in Kenntnis zu setzen, daf die Eingeborenen Watrenruhe hielten, um dann in der nachsten oder tiber
Dichsten Nacht sich des Schitres zu bemachtigen: zuvor wlinschten sie aber, daB der spanische Kapitan die
Frauenund Kinder entlasse, die bei dem zu erwartenden Blutbadverschont werden sollten. Rand san(he den
Edward sogleich wieder zu den Aufstandischen zurtick und ermahnte sie, nichts gegen das Schiff zu unter
Debmen; er wollte selbst an Bord des Pontons gehen. Er schickte an seiner Stelle aber den Handler Oldham zu
Verhandlungen abo (vgI. AUg. Missionszeitschrift. Bd. 15.1888. S. 171 tr.).
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aber volle Verzeihung versprach, wenn sie die erbeuteten Waffen, Munition, Wert.
sachen und Morder des Gouverneurs auslieferten. Die Eingeborenen ergaben sich
denn auch ; freilich nur unvollkommen, da sie ihre personlichen Waffen zurtickbehielten,
von den sogenannten Mordern nur drei, wohl die am wenigsten Schuldigen auslieferten
Rev. DOANE war der Mittelsmann zwischen Regierung und Eingeborenen. Sein Rat
wurde von beiden Parteien befolgt. Dadurch kam es, daf die Eingeborenen sich einen
auf3erst hohen Begriff von seiner Personlichkeit machten und ihn als eine Art Halbgott
betrachteten. Zu diesem Fehler fugte die Generalregierung in Manila den grof3eren,
daf3 sie den Streit zwischen POSADILLO und DOANE zunachst zugunsten des letzteren
entschied. Als dann die Akten nach Madrid kamen und man dort Kenntnis von ihrem
Inhalte genommen hatte, wurde sie tiber Manila wieder nach Ponape geschickt, wo
der Gouverneur die Sache nochmals untersuchen sollte. LUIS CARDARSO karn diesem
Auftrag nach; der Lap en N9t und die anderen Zeugen beharrten auf ihrer Aussage,
dafs Rev. DOANE kein Eigcntumsrecht tiber irgend ein Stuck Land in der Kolonie
besitze. 1892 wurde das endgtiltige Urteil gefallt (vgl. S. 196). In der Zurtickschickung
DOANE'S lag keine Rehabilitierung desselben, denn in einem -oficio separado« vom
25. August 1887 des Generalgouverneurs an POSADILLO heifst es: J Ihrem klugenUr
teile kann die grofse Wichtigkeit nicht entgehen, welche diese Angelegenheit in
sich begreift, und in Anbetracht dessen entschlofs ich mich, den Obersten Rat der
Philippinen zu versammeln, urn dessen maf3gebliche Meinung zu horen, urn so mehr,
da bereits Beschwerden vom Konsulate hier eingelaufen waren . . . . Die Beschwerden
werden auf diplomatischem Wege in Madrid fortgesetzt werden . . . . An und fur sich
leugne ich in keiner Weise die Gewichtigkeit der GrUnde, die Sie zu der schweren MaG·
nahme bestimmt, urn die es sich handelt; andererseits steht es auch fest, daf Ihre
Mafsnahme weder in juristischer noch in administrativer Beziehung gerechtfertigt
erscheint.s An den amerikanischen KonsuI in Manila schrieb der Generalgouvemeur
unterm 2. August 1887: J •••• In Erwagung des religiosen Charakters von Rev. DOANE,

seines Alters: seines langjahrigen Aufenthalts in Ponape und im Glauben an die
Wahrheit der Erklarungen der Anhanglichkeit an Spanien, die der erwahnte amerika
nische Btirger durch Sie abgegeben,habe ich seinemWunsche entsprochen und seine
Rtickkehr nach Ponape erlaubt, die an Bord des Transportschiffes »San Quintin
geschehen kann. Diese Entscheidung kann aber in keiner Weise als Mifsbilligung der
Handlungsweise des Gouverneurs der Ostkarolinen und noch weniger als ein Beweis
der Schuldlosigkeit besagten Missionars gedeutet werden, von dem ich erwarte, er
werde bei seiner Rtickkehr Beweise von seiner Achtung der Gesetze des Landes und
der dort bestellten Autoritat geben s. J por complacencias diplomaticas«~ aus diploma
tischer Gefalligkeit wurde Rev. DOANE freigegeben. DOANE'S Rticksendung war ein
politischer Fehler, der den Spaniern in den nachsten Jahren teuer zu stehen kornmen
soUte. Die Instruktionen, die LUIS CARDARSO von Manila mitbekam, ihn in erster Linie

c1>CABEZA.PEREIRO, Ponape. S. 167.
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auf die protestantischen Missionare, als mit Land und Leuten vertraut, als Berater
hinwies, waren andere Fehler. CARDARSO verkundete eine allgemeine Amnestie, anstatt
eine rticksichtslose, nachhaltige Bestrafung aller Schuldigen, Weil3en, Mischlinge und
Eingeborenen, durchzufuhren, ev. mit Gewalt, die JUAN DE LA CONCHA bereits eingeleitet
hatte. Angesichts der Truppen und Schiffe wurde diese Nachsicht und Milde gamieht
als solche gewertet, nieht im geringsten anerkannt und nur als Schwache ausgelegt.
Dazu wurde der erste Grundsatz einer erfolgreichen Kolonisierung - wie auch sparer
in der deutschen Zeit - arg vernachlassigt, der Grundsatz, dal3 weder die Kolonial
politik in die Mission noch die Mission in die Kolonialpolitik gemengt werden darf.
CARDARSO stiitzte sich zunachst auf die protestantische Mission; gegen die Kapuziner
blieb er zunachst ohne ersichtliehen Grund voreingenommen. Vielleicht lag die Ur
sache in einem vorgefafsten Urteile, das er von Manila mitbrachte, indem er glaubte,
da13 die Kapuziner die Ursache des Aufstandes gewesen seien, wie unwissend und
gedankenlos damals die liberalen spanischen Zeitungen veroffentlichten : Kapuziner
hatten POSADILLO bestimmt, in Mesenfen die Kolonie anzulegen, wortiber er mit DOANE
in einen Konflikt geriet, aus dem der Aufstand des Juli 1887 sich entwickelt habe.
Die oben gegebene Darstellung zeigte ausfuhrlich, welche Grtinde zum Aufstande
flihrten, an dem die Kapuziner ganzlich schuldlos waren. CARDARSO hatte bald Gelegen
heit, diese Verleumdungen als solche zu erkennen und nun auch der katholischen
Mission eine gerechtere Stellung gegentiber einzunehmen.

Zunachst wurde die Kolonie festungsmafsig ausgebaut. Hohe Mauem und Basti
onen, kleine Batterien, das Fort Alphons XIII. umschlossen die Amts- und Wohnge
baude, Naeh der Hafenseite hin war die Befestigung offen. Die Missionsstation der
Kapuziner lag aufserhalb des befestigten Rayons, ebenso die Missionsgebaude der
protestantischen Mission in Kenan und Mpomp. Bis zu 600 Mann war gelegentlich
die Gamison in Ponape stark. Nach der Landseite wurde die Kolonie mit einem ziem
lich ausgedehnten Glacis4>umgeben, die jedeAnnaherung der Eingeborenen ausschlofs.
Das Leben ware auf Ponape aueh in allen Staaten friedlich verIaufen, wenn nieht im
geheimen die amerikanischen Missionare gegen die spanische Verwaltung gearbeitet
batten, und die katholischen Missionare, die nach aufsen hin durchaus korrekte, ja
freundliche Beziehungen zu ihnen unterhielten, ihnen nieht letzten Endes noch ver
hal3ter als die spanischen Schutzherren gewesen waren. Die Anwesenheit dieser
beiden einander entgegengesetzten Missionen wurde von den Eingeborenen, denen im
Grunde das protestantische Dogma ebenso gleiehgtiltig wie das katholische war, fur
ihre personlichen Zwecke ausgenutzt ; die gegensatzlichen Parteiganger waren je nach
dem protestantisch oder katholisch; das hatte sich bereits sogleich nach der Ankunft
der Spanier im Jahre 1887 gezeigt; wo der Nanamariki en Kiti schon am 24. April0

(i)Wihrend der deutschen Zeit wurde das Glacis zu Ptlanzungsanlagen benutzt: auch wurde ein Teil der Mauern
Diedergelegt.

~CABEZA.PEREIRO: Ponape S. 158.



@HAHL schreibt in einem seiner ersten Berichte als Vicegouverneur von Ponape 1900; -Die Eingeborenen be
trachten die Missionen als politische Einrichtungen.s

mit Geschenken bei den katholischen Missionaren erschien und urn die Errichtung
einer Missionsstation in seinem Staate ersuchte, die ihm auch vom Pater PROVINCIAL
zugesagt, jedoch erst viele Monate sparer eingerichtet wurde. Der Nanamariki wurde
allein durch politische Grtinde dazu veranlafst. Die protestantische Mission hatte mit
immer starkerem Erfolg versucht, seine landesherrlichen Befugnisse einzusehranken,
weil er den amerikanischen Forderungen naeh Sonntagarbeitsverbot, Untersagung
des Rauehens, Kawatrinkens usw. nieht gentigend entsprach, und dafur einen ganz
kleinen Unterhauptling, den Nanpei en Kiti, zu ihrem besonderen Sehtitzling erkoren.
Dieser Mischling - der Vater war Amerikaner, die Mutter Nalio ein Halbblut, deren
Vater Englander, die Mutter eine Ponapeeingeborene war - hatte den Namen
Henry. Er war der Adoptivsohn des Naneken en Kiti, der die Nalio sparer zur Frau
genommen hatte. Als Missionslehrerin setzte sie ihre Arbeit in Kiti fort und be
herrschte den Naneken vollig, Als Frau des Naneken verstand sie es, einen groflen
Landbesitz in ihre Hande zu bringen und damit in Reehte einzugreifen, die allein dem
Nanamariki zustanden. Das entfremdete die versehiedenen Nanamariki, die anfangs
auf gutem Fufse mit der amerikanischen Mission gestanden hatten, von dieser; und es
war somit ganz natiirlich, dal3 1887 der Nanamariki en Kiti die Partei der Spanier
und Katholiken~ ergriff, von denen er im Stillen die Wiederherstellung seiner Reehte
erhoffte, waren sie doch die Herren, hinter denen wirksame Maehtmittel siehtbar
wurden - wennschon man sie nieht ausnutzt - wahrend von den Maehtmitteln
der Amerikaner nur geredet worden war. Nanpei en Kiti allein batte sie kennen ge·
lernt und gesehen; er war in Honolulu in einer Missionsschule erzogen worden und
war aueh in den Vereinigten Staaten gewesen. So galt er viel bei den Eingeborenen;
er war eingeborener Pastor und trug sieh mit der Hoffnung, einmal unter amerikani
scher Oberhoheit und Schutz Oberhaupt von Ponape zu werden. Diesen Wunsch
starkte die amerikanische Mission in dem ]tingling, gebrauehte ihn eifrig in den mehr
heimliehen als offenen Widerstanden gegen die Spanier, gesehiekt dabei stets die
Kapuziner als Angriffspunkte benutzend; der Gedanke, einmal seinen Wunsch erfullt
zu sehen, hat den Hauptling 14. Ordnung Nanpei en Kiti bis 1914 nieht verlassen.
Sein Plan war - mein Dolmetseher ETIEKAR hat ihn mir zu wiederholten Malen aus
einandergesetzt, war er selbst doeh ein eifriger Befurworter dieses Gedankens 
dan auf Ponape ein »pu in lolokon c (Rat der Klugen) gesehaffen werden sollte; 2-3
geeignete Leute sollten aus jedem Stamm abgeordnet werden, um mit Nanpei an der
Spitze die Interessen der Eingeborenen wahrzunehmen; es war gewissermal3en die Ein
richtung eines Parlaments in's Auge gefatst, das fortsehrittlieh gesonnen, die Inter
essen Ponapes vertreten und ordnen wollte, um die Eingeborenen von der eigen
niitzigen Herrsehaft der Hauptlinge und, was nieht unmittelbar immer ausgesproehen
wurde, von der Regierung der »men en uai c, der Fremden - einerlei ob Spanier
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oder sparer Deutsche - zu befreien. Diese Ideen hatte Nanpei aus Honolulu
und den Vereinigten Staaten mitgenommen; an ihnen hielt er fest, da sie seinen ehr
geizigen Planen entsprachen, sie durchzufuhren waren ihm aIle Mittel recht - auch
ein zweimaIiger Besuch in Deutschland (1905 u. 1913) haben ihn nicht zur Einsicht
gebracht, daf solche Plane sich niemals verwirklichen lassen wtirden -; nie trat er
offen damit hervor;- er blieb alseigentlicher Drahtzieher stets im Hintergrund, stets
bereit, sich auf ~ Mif3verstandnisse c usw. hinauszureden, wenn man seinen Machenschaf
ten auf der Spur war. Gegen die kathoIische Mission war er stets eingenommen, einmal
als Prediger der protestantischen amerikanischen Puritanermission, dann aus person
lichen Grtinden als Schwiegersohn des NARCISSUS DE SANTOS, eines ursprtinglich katho
Iischen Tagalen, der spater zum Protestantismus iibertrat (vgl. S. 175), dann bei Er
scheinen der ihm aus der ]ugend vertrauten katholischen Priester, die keine kleinIichen
Verbote auferIegten, wieder ein eifriger Katholik geworden war. So ist seine PoIitik
stets dieselbe geblieben: seine ehrgeizigen, selbststichtigen Plane auf Kosten anderer
durchzuftihren, sich der ~ Regierung der Fremden c gegentiber stets als ein loyaler
Untertan aufzuflihren, im Stillen jedoch gegen diese zu arbeiten und zu wtihlen und
dabei zugleich die anderen »Fremden c, die Katholiken zu bekampfenG?

Urn im Suden der Insel einen Sttitzpunkt und eine BeobachtungssteHe zu haben,
gleichzeitig, urn den Wunsch Nanamariki von Kiti zu erfullen, eine katholische
Missionsstation in seinem Staate zu besitzen, beschlofs LUIS DE CARDARSO einen Mili
tarposten nach Kiti zu legen, unter dessem Schutze auch die Errichtung der katholi
schen Missionsstation voIIzogen werden konnte. Die Verbindung war ein taktischer
Fehler. Denn bei den Eingeborenen war die Errichtung des Militarpostens in Alenian
nieht gern gesehen; offen zu bekampfen wagten sie unter dem Einflufl Nanpei's und .
der Bostonmission den Plan nicht, um so leichter wurde es ihnen, nun statt dessen der
katholischen Missionsstation die Schwierigkeiten zu machen, die dem Militarposten
gelten soIIten; und im ErnstfaIIe sich auf die Unbeliebtheit der katholischen Missionare
herauszureden, wahrend das Militar gemeint war. So Iief3 man auch die Soldaten unbe
lastigt, den kathoIischen Chamorramann PEDRO, der durch Heirat mit dem Hause des
Nanarnariki verwandt war, und bei der Errichtung der Missionsstation half, auch Boten
gange flir sie nach der Kolonie ausfuhrte, ermordete man, nachdem er mehrmals ver
warnt, diese Botengange nicht einstellte. Das hatte den Erfolg, daf zunachst wieder von
clef Errichtung des Militarpostens und der Missionsstation abgesehen wurde. Erst

(i)Aus dem amtI. Bericht vom 26. Aug. 1908:
oAJs Besitzer (Nanpei) ausgedehnter PtIanzungen in verschiedenen Landschaften der Insel, als wohlhabender
Handier mu6te er iiberdies an der Erhaltung des Friedens und an einer ruhigen, steten Entwicklung des Landes
interessiertsein. Diesen materiellen Interessen scheinen jedoch in seinem komplizierten, schwer zu durchschau
enden Charakter Interessen anderer Art gegeniiberzustehen: religioser Eifer, Ehrgeiz, ein Hang zu Intriguen,
der schon in seiner stets zweideutigen Haltung den Spaniem gegeniiber sich offenbarte. An seinem Wohnsitz
Kiti gelang es ihm, die Macht und das Ansehen des Oberhiiuptlings fast volIig zu beseitigen und an sich zu
reilen, freilich nicht, ohne sich in einem andem wohlhabenden, den KooigsfamiIien angehorenden Unter
hiuptling, den Sau en Kiti, einen Gegner und Nebenbuhler zu schaffen.s
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8 Monate sparer wurde im Juni 1883 eine kleine Kapelle aus Eingeborenenmaterial
errichtet und der Bau der ersten katholischen Kirche in Alenian in Angriff genommen.
1m Oktober war sie fertig. Leider war man in der Wahl des Bauplatzes nicht vorsichtig
gewesen. Man hatte sie 60 m von dem protestantischen Gebetshaus errichtet. Die
Protestanten, dartiber aufgebracht, storten unter Leitung des Rev. DOAKE die Ein
weihungsfeierlichkeiten und bereiteten den Katholiken Schwierigkeiten, obschon der
Nanamariki ausdrticklich die Errichtung dieser Station gewtinscht hatte. Es war eine
Machtprobe zwischen dem Nanamariki und der protestantischen Mission, in der diese
obsiegte; beabsichtigte sie doch die Machtbefugnisse des Nanamariki zu Gunsten
ihrer personlichen Zwecke und der ihres politischen Instrumentes Nanpei zu brechen.
DOANE war damit zum letzten Male in den Ponapeangelegenheiten wirksam geworden;
er erkrankte, verliefs im Dezember 1889 Ponape und starb einige Wochen darauf in
Honolulu. Nachdem so der erste Versuch einer Kontrolle tiber den Siiden der Inse!
fehlgegangen war, die tiberaus zeitraubende, unzuverlassige, von Wind, Wetter und
Gezeiten abhangige Verbindung des Siidens mit der Verwaltung in der Kolonie eine
wirksame Kontrolle illusorisch machte, beschlofs der Gouverneur eine Uberlandver
bindung herzusteUen, die von Roi en Kiti tiber Uona, Matolenim, V, NQt, nach
Mesenien flihren soUte. Dazu wurde der Leutnant MARCELLO PORRAS mit einem Wege.
baukommando von etlichen 50 Soldaten nach Kiti geschickt. Ein breiter, gepflasterter
Weg<i>wurde gebaut; in dem uberaus schwierigen, stark zerschnittenen Gelande eine
recht ansehnliche Arbeit. Als Schutz- und Sttitzpunkte waren Alenian in Kiti und
Oa in Matolenim in Aussicht genommen. Hier in Oa beging man denselben politischen
Fehler wie in Alenian. In einer Art Selbsttauschung wollte LUIS DE CARDARS~ die

. Errichtung eines Militarpostens mit der Einrichtung einer Missionsstation der Katho
liken verbinden. Beide lehnten die Matolenirn-Leute abo Als trotzdem wieder in aller
nachster Nahe - nur 6 Fun von der protestantischen Hauptstation - der Bau der
katholischen Kirche mit ihren Nebengebauden und des Militarpostens in Angriff ge·
nommen wurde, betrachteten sie dies als eine Herausforderung, gegen die sie sich
mit Recht auflehnten. Die katholischen Missionare hatten diese Entwicklung der
Dinge nach ihren Erfahrungen in Alenian vorausgesehen; den Gouverneur hatten sie
vergeblich davon zu tiberzeugen versucht; er beharrte auf seinem Plane und schliefl
lich ftigte sich die katholische Mission seinen Wunschen. Der auf Ponape recht beliebte
Pater AUGUSTIN, der gleichzeitig Militargeistlicher war, wurde mit einem Bruder zum
Detachement nach Oa gesandt. Das war am 9. Juni. Man sollte und wollte sich be
eilen, urn zum 24. Juli, dem Namenstage der Konigin von Spanien, aIle Bauten ein
weihen zu konnen, Die Matolenim-Eingeborenen hatten sich durch den Nanamariki

QEinige Strecken vermochte ich im Juli 1910 droben in Kiti noch freizulegen.
()Er wollte seine Amtszeit, die im Oktober 1890 ablief, dadurch mit Ruhm kronen, daB es ihm gelang, in den

Spanien am meisten abgeneigten Staaten Kiti und Matolenlm ein Detachement Soldaten in Garnison zu legen,
und nahe ihren protestantischen Hochburgen katholische Missionsstationen zu errichten,
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bereiterklart, fur ISO Dollar den Kirchenbau zu tibemehmen, wahrend Porras mit 40
Soldaten aIle tibrigen Arbeiten zu bewaltigen hatte: Hauser-, Festungs- und Wege
bauten. Er war dabei vor keine leichte Aufgabe gesteIlt, einmal soliten sie die ganze
Arbeit erledigen, zum anderen flir ihre Sicherheit sorgen; zudem mufste aIIes Bau
material aus dem Walde geholt werden, wobei die Eingeborenen nicht nur nicht
halfen, sondem im Gegenteil die Arbeiten erschwerten wo sie nur konnten. Dafl dem
Leutnant dabei gelegentlich die Geduld ril3, dal3 er in heftige W ortwechsel mit Ein
geborenen geriet, sie bedrohte und einzelne ztichtigte, ist unter diesen Urnstanden
wohl begreiflich. Ebenso begreiflich ist dann auch die Abwehr der Eingeborenen. Am
25. Juni erhielt der Kommandant der -Manila- folgendes Schreiben von P. Augustin:
t Leider mul3 ich Ihnen mitteilen, dal3 heute Morgen 6 1/ 2 Uhr, als die Arbeiten schon
begonnen hatten, ein Haufe Eingeborener tiber die Soldaten, welche das Quartier
bewachten, herfiel und sie totete. Hierauf nahmen sie Waffen und Munition weg und
tOteten auch die tibrigen Soldaten. Ich weil3 nicht, wo Porras sich befindet. Nanpei
hat erreicht, dal3 er uns und einige Soldaten in die Madchenschule bringen durfte.
Dieser Brief geht durch einen Freund des Nanpei an Sie aboc Sofort wurden Truppen
in zwei Booten nach Oa gesandt; sie mufsten unterVerlusten umkehren; die t Manila c ,

die kurz vor Sonnenuntergang eintraf, blieb auf dem Riff sitzen und wurde erst nach
funf Tagen flott, Erreicht wurde nur, dal3 die Aufstandischen siegesbewul3ter wurden.
Trotzdem beschrankte sich der Aufstand nur auf Matolenim; andernfalls harte das
Schauspiel von 1887 sich wiederholen konnen ; denn nur 70 Mann lagen in der Kolonie
in Garnison. Von den 180 Manilasoldaten waren 14 Mann in Kiti, 35 Mann waren
samt dem Leutnant Porras ermordet, 40 Mann waren in zwei Booten nach Oa ge
sandt und zum grol3ten T eile bei der versuchten Landung erschossen worden. Ftinf
Soldaten vom Detachement Kiti, die sich, von den Vorgangen in Oa nichts ahnend,
nach der Kolonie im Kanu begeben wollten, wurden in Matolenim von den Leuten
des Nanamariki heimttickisch ermordet. Der Gouverneur befand sich damit in einer
recht tiblen Lage; einen energischen Strafzug konnte er nicht sofort unternehmen,
auch die schwer beschadigte t Manilas nicht nach den Philippinen schicken. Zufallig
ankerte im Hafen von Kiti der amerikanische Schuner »John Fowler«, der nach den
Marianen segeln woIIte. Als Trager der Unglticksbotschaft schiffte sich der 2. Oftizier
der -Manila- am IS. Juli auf der »Fowler- ein, gelangte am 31. Juli nach Guam,
fand am 3. August Anschlufs nach Manila und kam dort am 10. August 1890 an.
Inzwischen untersuchte Luis de Cardarso die Ursachen des Aufstandes, der letzten
Endes auf seine eigenen, wenig geschickten Mafsnahmen zurtickzufuhren ist; das Er
gebnis war recht dtirftig, da die Aussagen einander widersprachen. Nur eins wurde
immer wieder klar, wie bei fruheren und spateren ahnlichen Untersuchungen: die alten,
eingewurzelten, aus den Zeiten vor der Bekanntschaft mit Europaern herriihrenden
Streitigkeiten zwischen den einzelnen Staaten, dann die Rivalitat der Hauptlinge und
Unterhauptlinge in diesen Staaten, drangten die groflen Verbande bzw. die Einzel-
... Haabnocb: Pooape.
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personen in die beiden auf Ponape seit 1887 hervortretenden Parteien, in die prote
stantisch-amerikanische oder die katholisch-spanische Partei, in die Oppositions- oder
in die Regierungspartei. Die erste, glaubte als altere die jUngere verdrangen zu

miissen, ihr die gleichen Schwierigkeiten machen zu miissen, wie vor 1887 das alte,
seiner UrsprUnglichkeit bewufste (heidnische) Ponape die Partei der Fremden (prote.

stantisch-amerikanische) bekampft hatte; war diese alte Ponapepartei doch jetzt
schliefslich auch dazu noch in die Regierungspartei aufgegangen. Erschwert wurden
die Untersuchungen allemal dadurch, da naturgernafs die Stimmen der Weifsen
schwerer wogen als die der Eingeborenen, mit Ausnahme der protestantischen und
katholischen Missionare; denn fur die Spanier waren die Weifsen, grofstenteils Handler,
denen der ausgedehnte Wettbewerb der amerikanischen Missionare und ihrer Gehilfen
in ihren Handelsgeschaften ein Dorn im Auge war. War der Gouverneur also an den
traurigen Vorgangen in Oa z. T. seIber schuld, so klarte sich doch die Lage, als es
den Spaniern gelang, den Ettekar~ nach Ankunft der Kriegsschiffe festzusetzen; Ette
kar machte als ehemaliger Sekretar von Rev. Doane, dann als Freund von Nanpei
in Kiti und Vertrauten des Nanamariki von Matolenim etliche, seine Freunde wenig in
gUnstiges Licht stellende EnthUllungen. Deren Richtigkeit und Zuverlassigkeit wurde
bestarkt als Ende August 1890 Rev. Rand nach einem Jahre Urlaub wieder in Ponape
eintraf. Rev. Rand versprach dem Gouverneur, sich fur die Wiederherstellung eines
Dauerfriedens bemiihen zu wollen. Das Gegenteil geschah. Ob Rev. Rand wahrend
seines Aufenthalts in den Vereinigten Staaten sich urn eine UnterstUtzung der amerika
nischen Mission durch die Union bernuht hat, steht dahin; es scheint fast so; die
politischen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Spanien waren nicht
die besten; der Krieg von 1897 warf seinen Schatten bereits voraus; der Anlaf; fehlte
noch; daher mogen die Unterredungen Rand's in Amerika nicht auf unfruchtbaren
Boden gefallen sein. In der Tat vergingen keine acht Tage, als Luis de Cardarso
sich von Rand getauscht fuhlte, Statt, wie versprochen, den Frieden zu verrnitteln,
wiegelte Rand seine Anhanger zum Kriege gegen die Spanier auf und wies dabei
auf das Beispiel der Makkabaer hin. Unter dem Beifall seiner Zuhorer ermunterte er
sie in seinen taglichen meeting's, die aufsersten Anstrengungen zu machen, urn ein
fur allemal nicht nur die spanischen Missionare, sondern auch den spanischen Gouver
neur samt den Soldaten und Beamten loszuwerden. Nachdem Rand sich von de
Cardarso verabschiedet hatte, waren die Beziehungen zwischen der Kolonie und
Matolenim wie abgebrochen ; vom Nanamariki von Kiti erfuhr man, daf die Matolenim
Leute ununterbrochen Laufgraben, Verschanzungen, Brustwehren aufwarfen, urnbe
reit zu sein, wie sie sagten, zu siegen oder zu sterben. - Am I. September 1890
trafen die Kreuzer I Velasco c, I Ulloa c, und die T ransportschiffe I Antonio Munosc

und »Salvadora- mit 500 Mann in Ponape ein. Sie solIten mit Waffengewalt den
Frieden auf der Insel herstellen. Befehligt wurde die Expedition von dem Obersten

6)Ettekar hatte Porras erschlagen.
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Isidro Gutierrez y Soto, einem verdienten Offizier, der sich auf Cuba ausgezeichnet
batte. Er kam mit einem fertigen Kriegsplan, der in Manila am grtinen Tisch gemacht
war, die Vnwegsamkeit des Gelandes aber nicht in Rechnung gestellt hatte. Trotzdem
er auf diese Schwierigkeiten hingewiesen wurde, versuchte er ihn durchzuflihren. Am
13. September versuchte er auf dem Landwege gegen Oa vorzudringen; das Gelande
zwang ihn am anderen Tage zur Vmkehr. Nun sollte Oa unter'rn Schutz der Kriegs
schiffe von der Seeseite her angegriffen werden. Vom 17.-19. September wurden
die Operationen gegen Oa ausgefuhrt, Oa im Sturm genommen und vollig zerstort,
Eine dauemde Besetzung des Punktes hielt der Kommandant der JVelasco c6> flir
unnotig ; in einer gewissen Selbsttiberhebung glaubten die Spanier, daf3 das Bornbar
dement von Matolenim den Eingeborenen ein fur aIle Mal die Lust an Aufstanden hatte
vergehen lassen. Ein ganz ausgezeichnetes Stimmungsbild aus diesen Tagen gibt der
ntichtem,. unparteiisch eingestellte und urteilende Englander]. CUMMING DEWAR, der
am 29. Juli 1890 bei den Mant's mit seiner Segeljacht JNyanza c gestrandet war und
bis zum I. Oktober in Ponape blieb. Sein Bericht ist interessant, einmal ob der sehr
charakteristischen Schilderung der raublustigen Eingeborenen, zumal des Halbblutes,
dann wegen seiner Darstellung der Strafexpedition gegen Matolenim; wesentlich und
richtig ist seinV rteil tiber die Beteiligung der amerikanischen Mission an clem Aufstande.

JDonnerstag, der 29. Juli 1890, ist ein Tag, der in meinem Tagebuch stets schwarz
angestrichen bleiben wird, denn urn ein Vhr nachts wurden wir aIle plotzlich durch
einen heftigen, knirschenden Stof3 geweckt, der uns unwiderleglich anzeigte, daf die
Yacht aufgelaufen war. Wir zogen uns so schnell wie moglich an; Dtinung und Bran
dung schoben das Fahrzeug unterdessen jeden Augenblick immer weiter und weiter
auf das Riff hinauf, so daf3 es in beangstigender Weise sich auf die Seite zu legen
begann. Als wir zwei Minuten sparer nach dem ersten Aufstofsen der Yacht an Deck
kamen, sah ich, dan sie sich in einem schrecklich spitzen Winkel zur Seite geneigt
hatte. Es war klar, daf3 sie eine sehr schwere Beschadigung erlitten hatte, und die
unmittelbare Gefahr bestand darin, dan sie tiber das Riff geschoben und im tiefen
Wasser auf der andern Seite sinken wtirde. Das Wetter hatte sich im selben Augen
blick geandert als wir einwarts gebogen waren, und der Regen strornte in Giefsbachen
herunter. Die Boote wurden so schnell wie rnoglich zu Wasser gelassen und aIle ein
geschifft; der erste Offizier, ich und die eigentliche Bootsmannschaft stiefsen im
Rettungsboot ab, wahrend der Navigationsoffizier und die tibrige Mannschaft in der
Barkasse folgte. Kaum waren wir abgestofsen, da bemerkte ich, daf man aIle Lampen
im Salon und in den Kammem hatte brennen lassen; ich kehrte daher urn, urn sie
auszumachen. Dabei bemerkten wir, dafs ein Mann unbernerkt an Bord zurtickgelassen
war, den wir daher mitnahmen. Als ich das Fahrzeug wieder verlassen hatte, befahl

GOer Kommandant der -Velsscc« hatte den Oberbefehl nach dem Tode des Obersten Gutierrez iibemommen,
der in der Nacht vom 17. zum 18 September in einem Eingeborenenhaus ermordet wurde, nicht wie die spa
Dischen Berichta aus diesen Tagen besagen, sich selbst das Leben nahm.'.. .
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ich meinen Leuten, nach der Stelle herumzurudern, wo die Barkasse vor ihren Riemen
lag. Nun, wo die Zeit mich hatte zur ktihleren Oberlegung kommen lasssen, schien es
mir verkehrt und toricht, das Schiff auf diese Weise zu verlassen, denn wenn niemand
auf ihm zum Schutz zurtickgelassen wurde, war es sehr wahrscheinlich, dafs die Ein.
goborenen .es auspltindern wtirden, ehe wir wieder zurtickkehren konnten. Ich sagte
zu Kapitan Carrington, dafs ich es nicht fur recht hielt, das Schiff zu verlassen; er
gab mir nur zu Antwort: )Warum denn nicht? c und da er mir keinen brauchbaren
Vorschlag machen konnte, beschlofs ich, mit dem Rettungsboot in der Nahe der Yacht
zu bleiben; Carrington sollte inzwischen mit der Barkasse nach dem San Jago-Hafen
(Mes§nien) fahren, und er empfing den Befehl, schleunigst jede verftigbare Hilfe zu
schicken. Nie werde ich diese aufregende und ungemtitliche Nacht vergessen. Der
Regen stromte auf uns erbarmungslos herunter, und die Dunkelheit schien aufserst
gron zu sein. Sehnlichst lauerten und warteten wir auf den Anbruch des Tages, urn t
mit Gewifsheit das Schicksal der Yacht beurteilen zu konnen.

Als der Tag erschien, sahen wir, daf3 sie auf dem Wallriff, das die Insel umgibt,
gestrandet war, dafs sie sich auf die Bilge gelegt hatte und unbedingt der volligen
Zerstorung anheim gefallen war. Zu meinem nicht in Worte zu fassenden Bedauem
erkannte ich sofort, dafs die arme Nyanza ausgesegelt hatte, und alles, was praktisch
tibrig blieb, war zu versuchen, soviel wie moglich von unserm Eigentum zu bergen.
1m Boote konnte man unrnoglich langsseit kornmen, denn von der Windseite brachen
die Wogen des Meeres tiber sie hinweg, und auf der Leeseite war das Wasser zu
flach und die Dtinung zu stark, urn sich ihr sicher nahern zu konnen. Wir ruderten
daher eine betrachtliche Strecke am Riffe entlang und hofften, einen Einlafs zu finden,
durch den wir in die Lagune einfahren konnten. Unser Suchen war jedoch vergebens;
und so kehrten wir wieder zur Yacht zurtick. Inzwischen hatten sich einige Ein
geborene auf der dem Wrack benachbarten Insel~ versammelt, und wir bedeuteten
einem nach langem Gestikulieren, zu uns hertiberzuschwimmen. Als wir nach einem
Einlafs in die Lagune suchten; hatten wir einen gronen Hai gesehen, aber trotzdem
erboten sich mutig zwei meiner Leute, BURROWES und OWENS, freiwillig zur Yacht zu
schwimmen, die sie auch glticklich erkletterten. Der Eingeborene lotste uns dann
durch einen langen und verwickelten Einlafs zur Innenseite des Riffes, und nach ein
paar Stunden befanden wir uns ungefahr dreiviertel Meilen vorn Schiff und hatten
nur seichtes Wasser dazwischen. Wir wateten zu ihm hin und kletterten an Bord,
Burrowes und Owens hatten die Zeit schon vortrefflich damit verbracht, die wert
vollsten Sachen zusammenzutragen. Zur selben Zeit umschwarmte eine Menge Ein
geborener in ihren Booten die Yacht, darunter ein Weifser und ein Eingeborenen
missionar. Die beiden kamen zur Hilfe an Bord, und durch ihre Vermittlung trafen

.wir mit den Eingeborenen ein Ubereinkommen, die Sachen fortzuschaffen und sie
zeitweilig in den Booten in Verwahrung zu nehmen.

lPMant.
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Kurz vor Mittag kam die Barkasse zurUck und brachte uns die Nachricht, daG ein
Regierungs-Transport im Hafen eingetroffen sei, von dem wir die so benotigte Hilfe
bekommen soIlten. Zwei Stunden sparer kamen eine Dampfbarkasse und drei grofse
den spanischen Behorden gehorige Boote an, in welchen wir die Sachen verstauten,
welche wir schon in Eingeborenenkanus untergebracht hatten. Wir bemerkten jedoch,
daG davon schon viel gesrohlen und fortgeschleppt worden war. Nach dreistUndiger
harter Arbeit verliefsen wir den Schauplatz des nachtlichen Schiffbruchs; MC LELLAN
erbot sich freiwiIlig als Wache an Bord zu bleiben. Die spanische Dampfbarkasse
schleppte aIle Boote durch einen engen und verworrenen Kanal zur Niederlassung,
die etwa acht Meilen entfemt war. Urn 8 Uhr abends kamen wir an Bord des
spanischen Transportschiffes Man iI a, wo wir sehr IiebenswUrdig und gastfreund
lich vom Befehlshaber Kapitan DIMAS REGALADO Y VOSSEN, seiner Gattin und den
Offizieren aufgenommen wurden. Der erstere wies uns seine Raume an und tat alles,
was in seiner Macht stand, urn es uns bequem zu machen. Die Manila war fruher ein
Kauffahrteischiff gewesen, jetzt war es Regierungsfahrzeug und durch die spanische
Marine bemannt; sie hatte zwei Geschtitze und fuhrte die Kriegsflagge. Die Insel
befand sich damals im Belagerungszustand und stand unter den Kriegsgesetzen, denn
vor einem Monat war ein Aufstand ausgebrochen, in dem die Eingeborenen einen
Offizier und 32 Soldaten verraterischer Weise ermordet und die Leichen in emporender
Weise verstUmmelt hatten. Erst vor dreiJahren hatten sie den spanischen Statthalter
und aIle Beamten in derselben Weise umgebracht; es war Tatsache, daf die spanische
Regierung keine gentigend starke Macht auf der Insel unterhielt, urn die Eingeborenen
zu uberwachen. Die Manila wartete auf Verstarkungen von den Philippinen, doch
wurde ihre Ankunft nicht vor zwei Monaten erwartet. Die einzigen Truppen auf
der Insel waren 140 Manila-Soldaten, die sich mit europaischen Offizieren in der
Kolonie befanden, und zwei kleine Garnisonen in zwei Forts in anderen T eiIen der
Insel.

Die Kolonie selbst war ein elender Platz; sie bestand aus dem Wohngebaude des
Statthalters, einem grofsen, doch groben Holzgebaude, einem kleinen Fort, einem
Hospital, einem Kaffeehaus, ungefahr ein Dutzend einfacher Buden und den Kasernen.
Diese letzten waren ebenso wie das Hospital einfach aus Wellblech erbaut. Die
Niederlassung hiet3 San t iago del a As c en c ion. Auch befand sich eine kleine
Notkirche an dem Platze, in der ein paar Franziskaner Patres ihres Amtes walteten.

Ehe ich Ponape verliefs, hatte ich Gelegenheit noch ein wenig wirklichen Krieg zu
erleben; denn am I. September kamen zwei stark bewaffnete moderne spanische
Kreuzer Velasco und Ulloa von Manila an, und am 6. trafder Dampfer Salva
dora ein und brachte 500 Soldaten.

Am 12. d. M. begannen die Truppen ihren Marsch tiber Land nach dem Hafen
von Matolenim (Metal£mt"en), und am folgenden Tage begaben sich die Kriegs
schiffe zur See an denselben Ort. Dank der Freundlichkeit und Liebenswtirdigkeit
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des Kapitans der Ulloa durfte ich das Fahrzeug als Gast begleiten. Als die Schiffe
in der Hafeneinfahrt ankamen, machten sie zum Gefecht klar ; und wahrend sie langsam
einfuhren, unterhielten sie ein schweres Feuer aus ihren Maschinenkanonen auf aIle
Hauser; an denen sie vortiberkamen. Es war jedoch kein Zeichen einer Anwesenheit
von Eingeborenen bemerkbar, die ohne Zweifel sich in der Nachbarschaft im Busche
verborgen hatten. Am Abend wurden die elektrischen Scheinwerfer darauf zugehalten
und die Ortschaften nochmals beschossen.

Am nachsten Morgen setzte das Feuer wieder ein, und unter dem Schutze der
Kanonen wurden sechs Boote ans Land geschickt, urn die Hauser zu zerstoren. Die
Landungsabteilung stief auf keinen Widerstand, auch sah sie keine Eingeborenen.
Sie brannten 35 Hauser nieder, auch das des Konigs, und nahmen sein Kanu mit,
das sehr htibsch und stattlich war.

Am andern Morgen wurden wieder Landungsabteilungen abgesandt, urn die Zer
stOrung der Ortschaften zu vervollstandigen, Wahrend sie damit zu tun hatten, wurden
einige Schtisse auf sie aus dem dichten Busch abgegeben, worauf die Ulloa sofort
mit ihren Hotchkiss-Geschtitzen das Feuer auf die Stelle eroffnete, wo der Rauch zu
sehen war; und die Boote kehrten sofort zum Schiff zurlick und brachten die Landungs
abteilung mit. Nachmittags kam ein Bote aus der Kolonie und brachte die Nachricht,
daf die Truppen zurlickgekommen waren, da sie den Marsch durch den Busch hatten
unmoglich ausftihren konnen. Der Statthalter hatte diese Schwierigkeit vorausgesehen
und den befehligenden Offizier vor der praktischen Undurchfiihrbarkeit des Uberland
marsches gewarnt. Dieser hatte es jedoch abgelehnt auf den Rat zu horen ; die Folge
waren der Fehlschlag und demgemafs eine Verzogerung.

Am andern Morgen kamen die Truppen mit der Manila und dem Antonio
Mu fi oz an, der seit unserer Abfahrt in Ponape eingetroffen war. Sie wurden am
selben Nachmittage noch ausgeschifft und bezogen ein Lager am Lande; Vorberei
tungen wurden getroffen, urn nach dem drei Meilen entfernten 0 a zu marschieren,
der Hauptstation der Amerikanischen Mission, wo das Gemetzel stattgefunden hatte.
Sie sollten die Eingeborenen. im Riicken angreifen, wahrend die U 11 0 a die Gebaude
zu beschiefsen und die Vel a s coin Matolen im zu bleiben hatte.

Der Plan sollte am nachsten Morgen gerade zur Ausfuhrung kommen, als die
liberraschende Nachricht eintraf, daf3 der Oberbefehlshaber der Truppen4:'sich in der
Nacht eine Kugel durch den Kopfgejagt hatte. Man vermutete, daf3 der fehlgeschlagene
Uberlandmarsch hart auf ihn gedrlickt hatte; der traurige Vorfall riefgrofse Bestlirzung
unter den Soldaten hervor, denn der Offizier hatte manchen Dienst auf K u ba und
den Phi lip pin e n geleistet, wo er sich beidemal besonders auszeichnete. Beim Ein
treffen der Nachricht wurde sofort ein Kriegsrat an Bord der Vel a s c 0 abgehalten
und beschlossen, die Man iIa mit der Leiche des Obersten nach der Kolonie zu
senden, von wo aus sie sofort wieder nach Matolenim zurlickkommen sollte, urn

6>Oberst GUTIERREZ y Soto. Er wurde erschossen, VgI. den Bericht der Eingeborenen Amerina.
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Truppen nach Oa zu iiberflihren. Wahrend der Rat noch abgehalten wurde, liel3 man
die Truppen in den Busch schwarrnen, wo das Feuer von den Eingeborenen auf sie
eroffnet wurde, mit dem Erfolg, dal3 nach wenigen Augenblicken ein Sergeant er
schossen und zwei Mann schwer verwundet wurden. Die Spanier erwiderten das
Feuer recht lebhaft, aber der Busch war so dicht, dal3 man unmoglich etwas vom
Feinde sehen, und gleichfalls nicht erfahren konnte, welchen Schaden es angerichtet
hatte. Urn 12 Uhr verliefs die Manila den Hafen und nahm die Leichen des Obersten
und Sergeanten mit, die man auf dem Hinterdeck aufgebahrt und mit der spanischen
Flagge bedeckt hatte; ein kurzer Gottesdienst wurde von dem Priester abgehalten,
der die Expedition begleitete.

Am 19. September begaben sich Velasco und Ulloa nach Oa und geleiteten
die Truppentransportschiffe Mariila und Antonio Mufioz. Bei der Ankunft stellte
es sich heraus, dal3 die Eingeborenen am Strande eine starke steinerne Brustwehr
errichtet und das Missionshaus in Verteidigungszustand gesetzt hatten. Wahrend die
Truppen gelandet wurden und bis an die Hiiften durch das Wasser wateten und darauf
in glanzendern Bajonettangriff die Brustwehr nahmen, eroffneten die Schiffe das
Feuer auf die Kirche und das Missionshaus. In unglaublich kurzer Zeit bildeten die
beiden Gebaude nur noch einen Trurnmerhaufen. Nach kurzem, doch entschlossenem
Widerstand bekamen es die Eingeborenen mit der Angst und flohen bestiirzt, von
den Soldaten eifrig verfolgt, nach allen Seiten. Der spanische Verlust betrug 5 Tote
und 13 Verwundete; es fand kein Treffen mehr statt.

Nach zwei Tagen kehrten die Schiffe nach der Kolonie zuriick, wohin wenige Tage
sparer die meisten eingeborenen Hauptlinge ihre Waffen sandten, Unterwerfung an
boten und urn Verzeihung baten. So endete der Aufstand, dessen einzige Ursache
bei den amerikanischen Missionaren zu suchen ist, die insgesamt eine feindliche
Haltung gegen die Spanier zur Schau trugen und keine Muhe scheu ten, urn die Ein
geborenen, auf die sie einen grol3en Einflufs ausiibten, zur Unzufriedenheit gegen die
Obrigkeit aufzuwiegeln. Die Spanier hatten dagegen die Eingeborenen mit der grol3ten
Nachsicht und Milde behandeIt, selbst als sie den Statthalter und die Beamten ohne
den geringsten Entschuldigungsgrund getotet hatten, waren sie auf besonderen Be
fehl der Konigin Regentin von Spanien grol3mlitig begnadigt worden. Die spanische
Regierung hatte ihnen keine Steuem aufgeblirdet, auch hatte sie sich nicht im gering
sten in ihre Sitten und Gewohnheiten eingemischt. Die Wirren, welche das Unter
nehmen gegen Oa nach sich zogen, hatten foIgende Ursache. Eine Truppenabteilung
war dorthin gesandt worden, urn die Besatzung eines kleinen Forts zu bilden; und
wie es nur recht und biIIig war, hatte man ihr befohlen, flir ihre gottesdienstlichen
Zwecke dort eine kleine katholische Kapelle zu bauen. Der protestantische Missionar
harte dagegen beim Statthalter emstlich Verwahrung eingelegt, der ihm dagegen zur
Antwort gab, dal3 die Kapelle nur fur den Gebrauch der Soldaten bestimmt sei; dal3
man sich nicht in die protestantischen Angelegenheiten einmischen wollte; und daU
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es nur recht und billig, eine solche Kapelle zu bauen, wei! der katholische Glaube
die spanische Staatsreligion sei. Der Missionar verliefs ihn darauf mit der Drohung,
daf3 er in kurzem diesen Entschluf bereuen wtirde; und nur wenige Tage spater
wurden der Offizier und 32 Mann angegriffen und ermordet, wahrend sie beim Wege.
bau beschaftigt und ganzlich ohne Waffen waren. Der Offizier wurde vom Schreiber
des Missionars6> selbst getotet, wie die unwiderlegbare Aussage mehrerer Augen.
zeugen bewies. Obwohl der Mann gefangen wurde, entging er doch der Hinrichtung,
was ich nur fur eine unangebrachte Milde der spanischen Behorden bezeichnen kann.
Das Haupt der Mission gestand spater dem Statthalter gegentiber ein, dan es 24
Stunden vor dem beabsichtigten Morde davon unterichtet gewesen war. Obschon es
davon wulste, hatte man doch von einer Warnung an die Behorde Abstand genommen;
wenn es geschehen ware, hatte sich das Gemetzel vermeiden lassen. Nach aIle dem
sagt man wohl kaum zu viel, dafs die amerikanischen protestantischen Missionare
moralisch fur die Morde verantwortIich zu machen sind.

Durch den Bericht von den inneren Wirren auf der Insel bin ieh von meiner armen
alten Yacht abgekommen und wenigstens einige Monate vorausgeeilt. Ich kehre zum
Mittwoch, den 30. Juli, zuruck, den Tag der auf die Strandung des Fahrzeugs folgte.
Als der Tag heraufdamrnerte, fuhren wir in der Dampfbarkasse der Man i Ia ab, die
einen bewaffneten Kutter und unser Rettungsboot mit bewaffneter Mannschaft
schleppte. Als wir urn 6,30 Uhr vm. bei der Yacht ankamen, fanden wir sie in un
gefa.hr derselben Lage liegen, wie wir sie verlassen hatten. Urn sie herum war eine
grof3e Menge Eingeborener auf dem Riffe versammelt. Als der Kutter ungefahr
1000 Ellen davon zu Anker gegangen war, eroffnete er auf sie ein Schrapnellfeuer,
das sie sehr schnell zerstreute. Unsere Leute und die von der Manila stiegen darauf
aus und wateten zur Yacht. Das Wasser reichte ihnen stellenweise bis zur Hufte,
doch war der Marsch sonst leicht. Wir begegneten mehreren Eingeborenen, die uns
freundlich empfingen, wahrscheinlich dank der Begleitung von ungefahr 40 bewaffneten
Matrosen. Wir arbeiteten den ganzen Tag tiber angestrengt, und es gelang uns, eine
grof3e Menge Vorrate und verschiedene Sachen zu retten, die jedoch grUndlich durch
naf3t wurden, als man sie von der Yacht fortbrachte. Abends Iiefsen wir bei der Ab
fahrt einen Portugiesen, namens JOAQUIM, mit seinem Bruder an Bord zurlick und
versahen sie mit Revolvern und Munition, urn uns gegen Beraubungen durch die Ein
geborenen zu schtitzen.

Am nachsten Tage stellte es sich heraus, dafs die Dampfbarkasse betriebsunfahig
war; ich mietete mir daher einen kleinen Schuner, der im Hafen lag. Damit fuhren
wir urn 9 vm. in der Begleitung eines Oftiziers und IS bewaffneter Leute von der
Manila abo Wir mufsten aufserhalb des Riffs fahren, und als wir urn die Landspitze
bogen, merkten wir, dafs der Wind stark von vorn blies und schwere Brecher tiber
die Yacht gingen. Unter solchen Umstanden konnten wir unmoglich an das Schiff
~Ettekar.
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nahe herankommen; wir kehrten daher urn, ankerten im Hafen und warteten auf eine
Gelegenheit langs der Innenseite des Riffes fahren zu konnen.

Der nachste Tag, Freitag, der I .August, begann mit einem recht nassen Morgen;
doch fuhr ich urn 7 vm. im Rettungsboot ab und holte den Schunerein, derschon zur Yacht
vorausgesegelt war. Als wir urn halb acht Uhr dort ankamen, gingen wir sogleich
an Bord, nun sahen wir, dafs die Eingeborenen am vorherigen Tag und in der letzten
Nacht unsagbaren Schaden angerichtet; sie hatten das Schiff ausgepltindert und fort
geschleppt, was sie nur tragen konnten. Das Fahrzeug war ausgeleert; was die Ein
geborenen nicht mit fortnehmen konnten, war mutwillig von ihnen zerschlagen
worden. Die Schotten waren eingeschlagen, die Boden in den Kammem aufgerissen
- kurz das Ganze bildete ein armseliges Wrack. AIle meine mit ethnologischen und
anderen Gegenstanden gefullten Kisten waren aufgebrochen und der Inhalt fort
g-eworfen worden, so dafs die Sammlung, die ich in drei Jahren zusammengetragen,
die mich unendlich vieI Zeit, Mtihe und Geld gekostet, durch Bubenhande in aIle
vier Winde zerstreut worden war. Der unersetzbare Verlust dieser Sammlung machte .
mir, glaube ich, mehr Sorge und Kummer als der Verlust der Yacht selbst, JOAQUIM
und sein Bruder waren noch an Bord und gaben uns schaurige und hochdramatische
Schilderungen von ihren tapferen, aber erfolglosen Versuchen, die Eingeborenen von
der Pltinderung fernzuhalten.

Infolge von Benachrichtigungen, die uns am nachsten Tage gemacht wurden,
schopften wir Verdacht gegen ihre Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, und wir bekamen
Grund zur Annahme, daf3 JOAQUIM, anstatt auftragsgemaf das Eigentum zu schtitzen,
zusammen mit den Eingeborenen so viel wie moglich gestohlen und das Gut an Land
geschickt hatte. Nach Empfang dieser Nachricht teilten wir sie dem Statthalter mit,
derwahrend der Nacht eine Abteilung nach dem Hause JOAQUIM'S sandte, urn es grtind
lich durchsuchen lassen. ]OAQUIM, der von den Vorbereitungen nichts wufste und auch
nichts von dem Verdacht ahnte, den wir gegen ihn hegten, kam urn I Uhr mittags
an Bord der Man iIa und hielt wieder tonende Reden wie am Tage vorher tiber
seine Heldentaten. Er wunderte sich sehr, als er verhaftet und in Eisen gelegt wurde.

Am folgenden Morgen urn 4 Uhr, vor Tagesanbruch, fuhr ich mit dem bewaffneten
Kutter und einer Abteilung Soldaten ab, urn ]OAQUIM'S Haus zu durchsuchen. Der
Steuermann, Mr. GEORGE, und die Mannschaft des Rettungsbootes begleiteten uns
in voller Bewaffnung. Als wir ankamen, schliefen aIle Bewohner, und wir tiberraschten
sie vollig. Der Plan war gut ausgedacht, und die Unternehrnung wurde erfolgreich
durchgefuhrr. Urn die Hauser wurden Posten gestellt, urn jeden, der zu entkomrnen
versuchte, abzufangen, die tibrigen drangen mit Gewalt ein und hielten eine genaue
Durchsuchung ab, die uns einen grof3en Zug tun liefs. Unter dem Fufsboden In ]OAQUIM'S
Haus fanden sich rnehrere Fasser Wein und der Warpanker, wahrend die Neben
gebaude mit Segeln, Tauwerk, Leinwand, dem Faltboot, und einer grol3en Menge
anderer Sachen angefullt waren, die samtlich der Yacht gehorten. Meine Flinte war
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vergraben worden. Zwanzig Hauser wurden im ganzen durchsucht; den Einwohnem
wurde befohlen, samtliche Kisten, Schranke oder verschlossene Behalter zu offnen',
beim geringsten Zogern brach man sie schnell und ohne weiteres mit Gewalt auf.
Urn 9 Uhr vm. kehrten wir zur Manila zurlick und brachten eine schone Beute, ferne
als Gefangenen einen Verwandten von ]OAQUIM mit. ]OAQUIM wurde an Land zum
Statthalter gebracht, doch wurde er bald wieder mit dessen Befehl zurUckgesandt, dan
er in Eisen an Bord bleiben sollte, ihm aber jede Erleichterung zu gestatten ware,
damit er mit seiner Familie und seinen Freunden in Verbindung treten konnte,
urn von den noch fehlenden Gegenstanden soviel wie moglich herbeizuschaffen. lOA
QUIM wurde mitgeteilt, dafs er verurteilt war, zur Verbufsung von 12 Jahren Zuchthaus
nach Manila verschickt zu werden, vorausgesetzt, dafs er uns umgehend samtliches
gestohlenes Gut wieder zustellen liel3; wenn dies aber nicht in einer bestimmten Zeit
geschehe, wurde er an Land gebracht und erschossen werden. Auf seine Bitte hin
schrieb ich einen Brief an einen eingeborenen Missionar und ersuchte, ihm allen irgend
wie moglichen Beistand zu leisten; der Erfolg war, dafs uns noch am Abend eine
grol3e Bootladung mit den vermifsten Sachen zugestellt wurde.

Nach einem furchterlich langweiligen Aufenthalt (Yacht und Inhalt war flir 128 £
versteigert worden) verliefsen wir am 1. Oktober auf der An tonio Munoz und der
Sal vado ra Ponape«.

Die erwiesene, mittelbare und unmittelbare Teilnahme der amerikanischen Mission
an der Verbreitung und Durchflihrung der Karnpfe in Oa zwang die spanische Ver
wattung, auf die Ausweisung der protestantischen Missionare zu bestehen. Die Ge
legenheit war dazu gegeben, als wie )zufallig« - seit den 70er Jahren hatte sich
kein amerikanisches Kriegsschiff in den Karolinen blicken lassen - der Union-Kreuzer
)Alliance- im Oktober 1890 nach Ponape kam, urn die amerikanischen Angehorigen
zu besuchen; zwei Monate sparer nach der Rtickkehr von Rev. Rand! Der Gouverneur
bestand auf Entfernung der amerikanischen Mission; diese weigerte sich zu gehen.
So entspann sich eine lange Verhandlung zwischen dem spanischen Gouverneur und
dem amerikanischen Kriegsschiffskommandanten Taylor, die ganz evident das Ver
schuldenG> der Unruhen in Ponape durch die amerikanischen Missionare bzw. deren
Werkzeug Nanpei dartut. Luis de Cadarso schreibt an Capt. Taylor unterm 25·

@Der verstorbene Oberst Isidro Gutierrez schreibt tiber den AniaB zu den Unruhen von 1890 in einem amtIichen
Berichte aus dem September 1890: .... Die zweite Ursache ist ganz natiirlich und konnte nicht anders er
wartet werden. Wir kamen in ein Land, das schon seit 40 ]ahren erforscht war durch eine moderne, aktive,
praktische Rasse, die durch ihre Missionare das Land sanft beherrschte und zugleich ihren Handel trieb ....
Die Amerikaner hatten schone Hauser, eroffneten tiberall Schulen, erzogen die talentvollsten der Eingeborenen
und schafften sich in ihnen eine Hilfe in Ettekar, David, Nanpei .... Ais dann wir kamen, brachten wir Sol
daten mit von einer niedrigeren Rasse als die Kanaker, die Indios (Philippiner), brachten Missionaremitarmen
Mitteln ftir den Kultus und ftir ihr Auftreten im Hause und auf der Strafle, gekleidet mit sonderbarer, wenig
anziehender Tracht, und wenn auch nicht geleugnet werden kann, daf das hiesige Personal im allgerneinen
sehr sympathisch ist, so fehlt ihnen doch ein Hauptelement fiir diese Lander, das die Methodisten fiir ihre
Predigten ausntitzen: Die Frau, die auf die Frau erziehend einwirkt; sie habenzudemin den method. Versamm'
lungen, in guten Hausern Harmoniums, die den Kanaker fesseln.
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Oktober 1890: >So zufrieden ich einesteils wahrend der langen Zeit von drei Jahren
mit allen Eingeborenen der lnsel war, so schmerzlich ist es mir andererseits sagen
zu mUssen: Der Einflufs der Methodisten hat in nichts die Interessen Spaniens be-

. gtinstigt. Das Benehmen von Rev. Doane und Rev. RanJi> von fruher und jetzt steht
in so inniger, unmittelbarer Beziehung zum Aufstand in Oa, dan ich mich in die Not
wendigkeit versetzt sehe, das Geschehen Ihnen vor Augen zu ftihren, damit Sie un
parteiisch beurteilen, ob ich mit meiner Ansicht tiber die methodistische Mission recht
hatte, die in unserer Besprechung Ihnen vorzutragen ich die Ehre hatte.

Man hort allgemein von den fremden Ansiedlem und etlichen Eingeborenen, dan
zumal Rev. Rand vor dem Antritt seiner Reise nach Amerika in einer Spanien ab
traglichen Weise gepredigt habe; eine hier zu Lande recht angesehene Personlichkeit,
die sonst sehr gute, innige Beziehungen mit den Missionaren unterhielt, die heute
aber mit ihnen gebrochen hat, erklarte mir, diese Behauptung ware wahr; sie fugte
noch hinzu, in dem meeting, das in Oa nach der Rtickkehr von Rev. Rand.aus
Amerika kiirzlich abgehalten worden ware, hatte dieser den Aufstandischen seinen
Unwillen daruber geaunert, dan die Regierung dort einen Militarposten einrichten
wollte; denn Oa, sagte er, sollte ausschliefslich den protestantischen Christen gehoren;
durch solche Reden hat er den Geist des Aufruhrs geschtirt. Gelegentlich eines Be
suches, den neulich eine Truppenabteilung in Kiti machte, wurden zufolge des Be
richtes des FUhrers, die Soldaten uberall dort sehr gut aufgenommen, wo sie es nur
mit Eingeborenen zu tun hatten, dagegen wurden sie auffallend ktihl von den Missio
naren in ROi en Kiti behandelt; einer cler Bewohner des Nordens bemerkte, wo
Methodisten waren, wUrdeman ZurUckhaltung bemerken. Der Amerikaner Mr. Grifford,
Vertreter einer Firma in San Francisco bemerkte im selben Sinne dem Kommandanten
des Kreuzers >Ulloa- gegentiber, er habe die feste Uberzeugung, clan der Aufstand
in Oa ausschliefslich durch die methodistischen Lehrer heraufbeschworen; in dem
Protokoll, das ich aufgenom men habe, erscheinen als die Haupturheber ein gewisser
Ettekar, der heute sich als Gefangener auf der >Ulloa- befindet, und Henry, Lehrer
und inniger Freund von Rev. Rand; es ist erwiesen da£) Henry den Bau der Be
festigungen leitete und die Rebellen anfeuerte; als Rev. Rand am 9. September nach
ROi en Kiti zog, ging er mit und wurde von Rev. Rand beschutzt, obschon dieser
genau wufste, dan Henry sich des Hochverrats gegen Spanien schuldig gemacht
batte. Wenn Sie mit derrr Deutschen Mr. Narruhn sprechen wtirden, der im Ubrigen
mit den Amerikanem auf gutem Fufse steht, wUrden Sie wenig gtinstige Urteile iiber
die Methoclisten horen, Mr. Narruhn ist der festen Uberzeugung, dan einzig und
aIlein der Einflun der genannten Missionare der Ehre und Herrschaft Spaniens im
boehsten Grade gefahrlich ist. Wie ich schon sagte, sind es drei Jahre, seitdem ich
~ cler Spitze der hiesigen Verwaltung stehe und gleichzeitig das Amt eines Richters

(i)Vgl. hierzu auch Cabeza y Pereiro: Ponape S.227, wo man auch erfahrt, daf Rand urspriinglichSchuhmacher
war.
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erster Instanz ausiibe. Bei allen Streitfragen, die aus dem Staate Matolenim vorgebracht
wurden, sich auf das Grundeigentum, den Hausfrieden und Einzelpersonen bezogen,
erschienen stets als Vermittler die Missionare zumal Rev. Doane, so dal3 ich mich
verschiedene Male veranlafst sah, ihn ernstlich zur Rede zu stellen.

Ich mochte pun aber auf einen anderen Punkt eingehen, auf den Sie mich in Ihrem
Schreiben aufmerksam machen. Die Beschiefsung von Oa war unbedingt notwendig,
da man sich dort, sogar in der Gegenwart von Rev. Rand, stark verschanzt hatte,
und Rev. Rand mich erst dann hiervon in Kenntnis setzte, als ich ihn nach der Lange
der Laufgraben fragte. Anfangs hatte ich Rev. Rand und den Missionaren volle
Sicherheit zugesagt, damit sie in ihren Hausern weiter wohnen konnten. Als ich aber
sah, daf die Eingeborenen sich hier starke Verteidigungswerke errichteten, dan der
Nanamareki und Henry enge Beziehungen zum Rev. Rand unterhielten und von ihm
Unterweisungen erhielten, teilte ich dem Rev. Rand mit, dal3 ich wohl doch nicht
mehr fur die Sicherheit der Hauser mich verblirgen konnte, falls die Aufstandischen
sie in ihre Bollwerke einbezogen. So kam es, dafs er mir den Vorschlag machte, sich
in Rm en Kiti niederzulassen ; ich war damit einverstanden.

Als die Aufstandischen in Oa angegriffen wurden, verschanzten sie sich in dem im
Bau befindlichen Fort, dann in der Kirche und den Hausern von Rev. Rand, von
wo aus sie uns etliche Verluste beibrachten. In diesem kritischen Augenblick sah sich
der Befehlshaber der Truppen Don Victor Diaz veranlafst, mit der ganzen Kolonne
anzugreifen; die F olge<il des Angriffs war die ZerstOrung von Oa, die ich sehr bedaure.

Da wir nun uber diesen Punkt uns unterhalten, halte ich es fUr angebracht, Ihnen
auseinanderzusetzen, wie die Lage in Oa war. Die sogenannte Kirche war ein
Schuppen, von den Eingeborenen erbaut, die stets bei solchen Gebauden fur die
Missionare umsonst arbeiten, das Dach bestand aus Blattern usw. Daraus mogen Sie
auf die Grol3artigkeit des sogenannten Gebaudes oder der Kirche schliel3en~. Die
Hauser der Missionare befanden sich zum grofsen Teil in ziemlich schlechtem Zu
stande, und das grol3te derselben, das des Rev Rand, kostete im ganzen 1000 $.

G>.Das Dorf Oa wurde mit dem Bajonett genommen, aile Hauser verbrannt, denn in allen hatte sich der Feind
verschanzt. Da dieser sich desto hartnackiger verteidigte, je besser die Hauser waren, und da gerade von den
besseren Hausern aus unsere Kolonne zwei drittel aller Verluste erlitt, so mullten notwendig die der amerika·
nischen Mission gehorigen Gebaude eben so wie der Rest des Dorfes verbrannt werden« (a. d. Bericht des
Leiters der Operationstruppen an den Gouverneur von Ponape, vom 13. Dezember 1890).

>>In der Kirche von Oa und in den Hausern kampften die intimsten Freunde von Rev. Rand; der Leiter
der Laufgraben, die sehr nahe bei jenen Hausern aufgeworfen waren, war ein Eingeborener Henry, protestan·
tischer Lehrer und beauftragt im Namen von Rev. Doane, die indirekten Steuern von allen Getauften der lnsel
einzutreiben..... Beim Prozesse erklarte eine Person, die seit langem mit Rev. Rand befreundet ist, dieser
habe nach seiner Ankunft im vergangenen Monat August in einem »meeting« gepredigt, er sehe mit Unwillen
unsere Herrschaft in jenem Stamme.« (a. d. Bericht vom Gouverneur von Ponape an den Generalgouvemeur
in Manila vom 13. Dezember 1890).

(iDie amerikanische Mission war urn Schadenersatz wegen ihrer Hausverluste von 1887 in Kenan urn 1890in
Oa eingekommen. Sie bezifferte den Schaden auf 30000 $ Die spanische Regierung lehnte zunachst mit Recht
aile Anspriiche ab; unter dem Druck diplomatischer Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und
Spanien wurde es 1894 gezwungen, den Missionaren 17500 $ in Gold auszuzahlen.

I

L



~Ver~ der Kirchenversammlungen.
Bereits zehnTage nach der Abreise des Rev. Rand kommt das Peilboot Ed 0 n nach Ponape mit dem Tokosa
(Obethauptling) von Kusae, zweiEnglandern und zweiAmerikanern an Bord, die beim Gouverneur Verwahrung
dagegen einlegen, daB Rand sie besteuern will. •

Das von Rev. Doane war verlassen und alt, und im aIlgemeinen batten aIle schon ihre
guten Dienste in diesem regnerischen Klima geleistet. Den Rest des Dorfes bildeten
EingeborenenhUtten, die sarntlich den Missionaren ergeben waren, die dort eine Art
Stadt bildeten, in dem nur die Autoritat des Rev. Doane anerkannt wurde.

Nachdem Sie so unterrichtet sind, bin ich gem bereit, Ihnen entgegenzukommen,
und nehme, soweit es von mir abhangt, die Entschadigungsanspruche, die Rev. Rand
vielleicht an die spanische Regierung zu richten beabsichtigt, entgegen.....

Ich komme nun zu einem andern Punkt,@ den Sie in Ihrem Schreiben erwahnen,

Es steht fest, dal3 ich am I I. Oktober eine Bekanntmachung veroffentlichen liel3 und
darin Versammlungen jeder Art verbot. Diese Anordnung stiitzte sich in erster Linie
darauf, da13 am I 2. September in einer anderen Veroffentlichung der Kriegszustand
tiber die Insel verhangt war. Sie wissen sehr gut, da13 bei Erklarung eines solchen
Zustandes, in Spanien wenigstens, die konstitutionellen Garantien aufhoren und aIle
Versammlungen verboten sind, urn zu verhindern, dal3 sich irgendwo ein Herd des
Aufruhrs bilde. Damals aber war zu meiner Kenntnis gelangt, da13 seit der Anwesenheit
des Rev. Rand in R@ en Kiti das Benehmen jener Eingeborenen sich sehr verandert
hatte, die vorher der rechtmafsigen Obrigkeit zugetan gewesen waren; man bemerkte
eine grofse ZurUckhaltung und Kalte unter den Hauptlingen, die Rev. Rand ganz zu
Willen sind; in R@ en Kiti wurde eine Versammlung abgehalten und ein Fest ge
feiert, das neun Tage dauerte. Ich iiberlasse es Ihrem eigenen Urteil, ob es notwendig
war oder nicht, die Bekanntmachung vom I]. Oktober zu erlassen oder nicht.... c

- 1m Antwortschreiben vom 30. Oktober 1890 ging Capt. Taylor auf die Argu
mente von Cadarso nicht ein; er schrieb nur: -Jch rate den Missionaren sich von
Ponape zuruckzuziehen und auf einer anderen Insel sich niederzulassen, urn hier den
Zeitpunkt abzuwarten, zu dern die spanische Regierung die Insel als beruhigt betrachtet
und die Verhaltnisse derart geworden sind, da13 die Missionare ihre fruheren Privi
legien wieder genie13en durfen. c Einige Tage sparer, am 2. November zog Rev. Rand
mit den Ubrigen wei13en Missionaren auf der »Alliance c von Ponape ab und begab
sich nach Mokil bzw. Kusae.~ Der amerikanische Kriegsschiffskommandant hatte die
Gerechtigkeit der spanischen Sache anerkannt und seine Landsleute daraus die Fol
gerungen ziehen lassen. Die folgenden Jahre zeigten denn auch, da13 die protestan
tischen Missionare die BegUnstiger, Ratgeber, Teilnehmer und bestandige Schilrer
des Feuers der Zwietracht und Auflehnung gegen die spanische Herrschaft gewesen
waren; Ponape wurde ruhig; und es ware ruhig geblieben, harte Spanien auch mit
den protestantischen Missionaren den Nanpei en Kiti ausgewiesen. Seine Tatigkeit
gegen Spanien zu allen Zeiten, obschon er sie geschickt zu verschleiem wu13te, dal3
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ihm fur die Rettung der Kapuziner in Oa eine Ordensauszeichnung gewahrt wurde,
hat mir mein Dolmetscher Ettekar (Edgar) zu wiederholten Malen erzahlt und ge.
schildert. Eine Unterwerfung der Aufstandischen nach der Einnahme von Oa war
nicht erfolgt; sie waren nur zersprengt worden. Die Entscheidung stand noch aus,

Wiederum war eine protestantische Missionsstation, die von Kitam im Staate Mato

lenim, zum Sammelpunkt der Aufstandischen gewahIt und sehr stark befestigt worden,
in einer Art und Weise, die deutlich die fremde Anleitung offenbarte. SchUtzengraben
und Palissaden. Allerdings lagen diese Befestigungen, dreifach gestaffelt, nur nach
der Wasserseite hin, nach dern Pil lap en Letau zu; auf der Landseite glaubte man
vor Uberraschungen sicher zu sein. Die Spanier konnten diesem Treiben zunachst
keinen Einhalt gebieten, da sie nicht uber die geeigneten Krafte verfUgten. Am 2. Novem
ber trafen von Manila das Transportschiff >Cebu c mit den Marinefahrzeugen »Nervi6n (
und -Uraniis- ein, die zugleich den neuen Oberbefehlshaber der Strafexpedition den
Obersten Don Manuel Serrano y Ruiz mit einer Kompagnie eingeborener Soldaten
und ftinfzig ArtiIIeristen unter Don Antonio Rivera mitbrachten. 25 1 Mann war das
Expeditionskorps stark. Nach wohlUherIegten Planen wurde am 20. November zum
entscheidenden Schlage ausgeholt. Es wurden zwei Hauptangriffskolonnen gebildet,
deren eine in Oa landete und tiber Mesiso von der Landseite her Kitam angreifen
sollte, wahrend die zweite Hauptkolonne auf Tsamnin landen, nach dem FestIande
iibersetzen und von der Wasserseite her die verschanzte Stellung der Ponapeleute
nehmen sollte; von den Kriegsschiffen Velasco, Ulloa, Manila, Cebu und Uranus
wurden im Matolenim-Hafen weiterere T ruppen in drei Boote gebracht, die als
Schleppzug den Ptl lap en L~tau hinauffahren und gleichfalls von der Wasserseite
den Feind angreifen sollte. Dieser war 500 Mann stark und hatte sich wie gesagt
ausgezeichnet verschanzt. Der Marsch der beiden Kolonnen durch den Busch war
recht schwierig, zumal sie dauernd von den verborgen bleibenden Ponapeleuten be
schossen wurden; die Boote mufsten ebenfalls fruher als berechnet verIass en werden
und im versumpften Gebiete vorrUcken. Ein geradezu morderisches Feuer empfing
sie. Zwei Tage, den 22. und 23. November iiber dauerten die Kampfe an. Erst nach
einer kraftigen ArtiIlerievorbereitung wurde Kitam sturmreif gemacht und mit dem
Bajonett gestUrmt. Die Verluste der Spanier waren schwer. jeder dritte Mann fiel
oder wurde verwundet. Der Feind wurde auseinandergesprengt; sein offener Wider
stand, der jetzt nach Ausweisung der protestantischen Missionare deren moralische
Unterstiitzung entbehrte, war gebrochen. Der Nanamariki, der sich am T61 en
Maraui verschanzt hatte, suchte urn Frieden nach; ein Friede wurde geschlossen,
der die Vorteile des Erfolgs von Kitam nicht ausnutzte, sondern in den Augen der
Eingeborenen durchaus das Gegenteil davon war. Gestanden doch die Spanier die
Schleifung und Einziehung des Militarpostens von Alenian in Kiti zu und errichteten
keinen neuen Stiitzpunkt in Oa. Man war mit demErreichten zufrieden und beschrankte
sich auf die Kolonie, in der die Spanier schliefslich mehr Belagerte als freie Herren

l
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waren. Ein kraftigeres Zugreifen nach den Tagen von Kitam hatte sie unbedingt zu .

Herren der InseI gemacht; den Eingeborenen ware die Lust zu allen spateren Auf
standen vergangen. So aber wurde der Aufschub von Bestrafung, worunter der Ein
geborene nur Schmerzen und T od versteht, Zogern und Handeln fur Schwache ge
haIten. Eine Schwache, die zumal Nanpei ftir sich und seine Plane auszunutzen verstand.
Die Verluste der Spanier waren allerdings erheblich gewesen, die Kosten desgleichen;
beides mochte sie abhaIten, noch einmal starkere Krafte einzusetzen, urn die InseI
endgtiltig in ihre Hand zu bringen. An Verlusten hatten sie zu verzeichnen:

Tote Schwerverwundete Leichtverwundete

1887 58 Mann - Mann -- Mann

28 "

6 "

1m Ganzen 118 Mann 73 Mann 14 Mann

Nach Beendigung der Unruhen von Matolentm schien fllr Ponape eine friedlichere
Zeitanbrechen zu wollen. Luis de Cadarso wurde im Februar 189 I durch JULIO MERAS
abgelost. Nach kaum einjahriger Tatigkeit machte dieser dem Gouverneur JULIO PADIMAN
Platz, der jedoch bereits nach 57 Tag-en Ponape wieder verliefs, da er sich den Ver
haltnissen nicht gewachsen flihlte. Bis zur Ankunft des neuen Gouverneurs FERNANDO
CLAUDIO besorgte der Regierungssekretar BIENVENIDO FLANDES die Geschafte. Unter
ihnen entwickelte sich das Land ruhig und friedlich; eine Wirkung, welche der Aus
weisung der amerikanischen Mission zu verdanken war; man neigte nunmehr dem
Katholizismus zu, der etliche Fortschritte zu machen begann, zumal in den Nord
staaten Not, TSQk~s, die geftihlsmanig ohnehin gegen die tibrigen Staaten eingestellt
blieben. Doch auch K i ti und V bemtihten sich urn katholische Missionare. Nicht etwa,
weil sie sich besonders zu diesen hingezogen fuhlten, das Christentum blieb auch jetzt
ein oberflachlicher Firnis, sondern aus reinen materiellen Vorteilen, hier empfing der
Eingeborene Gaben, wahrend er bei den Protestanten kaufen und zahlen mufste,
So schien sich aufserlich eine fur die katholische Mission erfreuliche Entwicklung vor
zubereiten, als der Gouverneur CLAUDIO bereits nach einem Amtsjahre 1894 von
seinem Posten zurticktrat. Mit seinem NachfoIger DON JUAN DE LA CONCHA endete
dieruhige Zeit aufPonape. Dessen ziemlich gewaltratiger Charakter, sein kriegerischer
Sinn, einige ungeschickte Mafsnahmen machten ihn sogleich nach dem Antritt seines
Amtes unbeliebt. Schon dadurch entfremdete er sich die Eingeborenen, daf erdieAb
sicht laut werden lief3, einen schoneren und bequemeren Weg von der Kolonie nach
Kiti zu bauen - war der alte doch von R@ en Kiti tiber Alenian, Tsapuerak nur bis
Oa gediehen. Die Eingeborenen argwohnten sofort, dafs der Weg nur den Zweck

babe, leichter Soldaten nach Matolentrn schicken zu konnen. Am 4. April 1894 wurden
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samtliche Hauptlinge nach der Kolonie geladen und ihnen der Plan vorgelegt. En
stimmig lehnten die Hauptlinge ab und wiesen auf die Unrnoglichkeit hin, den Plan
auszuftihren. Tatsachlich standen g-rol3e Schwierigkeiten im Wege; von den tech
nischen abgesehen, lag die Gefahr nahe, dal3 die Soldaten bei der Wegebauarbeit im
Busche von Eingeborenen Uberfallen und ermordet wUrden. Stand DE LA CONCHA
auch zunachst von seinem Plane ab, so hatte er damit doch die eben beruhigten Ge
miiter der Eingeborenen auf's neue erregt, und ihnen einen Gesprachsstoff geliefert,
der ausgiebig in den Versammlungen erortert, die GemUter wieder erhitzte - was
bei der Veranlagung der Ponapeleute nicht weiter verwunderlich ist. Ein neuer Auf.
stand bereitete sich in Matolentrn vor. In T's a p a l a p hielten die Unzufriedenen sich
verschanzt. Leider wurde der spanische Gefechtsplan den Eingeborenen zu fruh bekannt,
so dafs die -Ulloa- wohl Tsamurn beschiefsen konnte, die Landtruppen aber erfolg
los von ihrem Auftrag, die Aufstandischen zu zerstreuen, nach der Kolonie zuruck
kehren mufsten. Diese wurde eilends in Verteidigungszustand gesetzt, da Geriichte
umliefen - in ihrer Erfindung und Aussprengung sind die Ponapeleute geradezu
Meister - dal3 man ihr das Schicksal von 1887 bereiten wollte. Da Matolentm jedoch
die VnterstUtzung anderer Staaten entbehren mufste, ja NQt und TSQk~s die Kolonie
sicherten, blieb die Aufstandsbewegung lokal beschrankt. Oberfalle auf kleinere spa
nische Streifabteilungen, Ermordung einzelner Soldaten, die bei Spaziergangen sich
zu weit von der Kolonie entfernten, blieben jetzt und bis zur AblOsung der spanischen
Herrschaft durch die deutsche etwas ganz g-ewohnliches. Bevor de la Concha nach
Ponape abreiste, hatte der Konsul der Vereinigten Staaten bei einer privaten Unter
haltung angefragt, ob die protestantischen Missionare wieder nach Ponape zuruck
kehren konnten ; de la Concha hatte ihm geantwortet, der Ruckkehr stande nicht nur
nichts im Wege, sondern er wUrde sich sogar daruber freuen, weil er mit Rev. Rand
befreundet ware; aber es lage nicht in seiner Macht, die Rtickkehr zu erlauben, sondem
dies stunde bei seiner Regierung; alles was er tun konne, ware die Abfassung eines
gUnstigen Berichts, wenn er urn seine Meinung gefragt wtirde. Auf Ponape wollte
de la Concha seine Absicht in die Tat umsetzen. Nanpei wurde von ihm bevollmach
tigt - ohne Genehmigung des Generalgouverneurs in Manila - Rev. Rand mit
zuteilen, dal3 er sogleich nach Ponape zuruckkomrnen und auf Mant Haus, Schule
und Kirche erbauen sollte. Dieser Auftrag wirkte sich unter den Eingeborenen so
aus, dafs sie an die baldige Riickkehr der amerikanischen Missionare glauben muflten.
Der religiose Friede war gestort. Die Schulen und Kapellen der Kapuziner verodeten.
Nanpei's Hand wurde spurbar ; und die Eingeborenen in V, Matolenim und Kiti, die
er durch seine Predigergehilfen Ettekar und William en V ziemlich in der Hand hatte,
glauhten sich nun dem Gouverneur, der den Protestanten freundlich gesinnt war, mit
den Kapuzinern aber auf g-espanntem Fufse lebte, gefallig zu erweisen, wenn sie sich
wieder mehr der protestantischen Richtung zuwandten. Aber schnell wechselte die
Stimmung, als der Generalgouverneur die Plane de la Concha's verworfen und sie



(j) Aus einern Schreiben des PATER BERNARDO an den Gouverneur joss PIDAL:
oIn derKolonie ist alles schlechte diese Worte legen Sie mir in den Mund; Sie werden wohl wissen, woher Sie
diese Worte haben, denn ich weill es nicht. Weder habe ich dies noch ahnliches gesagt. Ich habe den hundert·
sten Teil von dem gesagt, was ich gesehen babe, und die Eingeborenen wissen besser als ich, daf unter dem
Vorwande in die Messe zu gehen, viele Weiber in die Kolonie gehen, um zu hurerr; und dall die Soldaten durch
ihreUnsittlichkeit unsere Arbeit vernichten. Daf der Sonntag der Tag der grollten Unsittlichkeit in der Kolonie
ist, dall man nach keiner Seite spazierengehen konne, ohne dall man nicht tiber Soldaten in der unsittlichsten
Lage mit Kanakenmadchen stolpere. Dies habe ich gesagt, und es ist allgemein bekannt und wahr. Ich be
nutze diese Gelegenheit auch, urn Ihnen zu sagen, daf mir die Eingeborenen - nicht die von TS9k~s - unter
vielen anderen Dingen gesagt haben: oIch erlaube nicht, daf meine Sohne und Tochter nach der Kolonie
gehen, damit sie nicht verdorben werden. Die Kiolonie ist der schmutzigste Ort von Po nape, welche Unsitt
lichkeit, Unreinheit und Schweinerei I Ich weill sehr gut, wie es zugeht : aber Ihr Missionare willt es nicht,
denn Euer heiliges Amt und die Schicklichkeit hindert Euch es zu erfahren.s

I5 Hambruch: PODape.

als J leichtsinnig und unklug c bezeichnet hatte. Er wurde zugleich abberufen und
1894 durch Jose Pidal ersetzt, Als am 9. September das amerikanische Missionsschiff
sMorningstar- erschien, pochte es auf die Wiederzulassung der puritanischen Missio
nare. Pidal schlug sie rundweg abo Pidal hatte keinen leichten Stand, denn sein Vor
ganger hatte durch den eigenmachtigen Versuch, die amerikanische Mission wieder
zuruckzufuhren, die eben beruhigte Insel wieder in Unfrieden gebracht. Seit dem
Aufstand von 1890 war der Staat Matolentm stolzer und unabhanger geworden; kam
er sich doch als der Sieger von 1890 vor. Zumal die spanischen Gouverneure urn
ihre und der anderen Staaten freundliche Gesinnung buhlten anstatt einmal scharf
zuzugreifen. Jeder Oberhauptling empfing eine jahrliche Rente; auch Nanpei bekam
recht erhebliche Geldzuwendungen, dazu die Bestatigung eines grofsen Landbesitzes
in Kiti. Bei ihm waren diese geldlichen Untersttitzungen am wenigsten angebracht.
Er verfolgte im Stillen trotzdem seine ehrgeizigen und eigennutzigen Plane weiter.
Er hatte in denJahren einen japanischen Schuner in seinen Diensten, der ihm Waffen
und Munition zuflihrte, welche er alsdann gegen die entsprechende Bezahlung an die
Eingeborenen abgab. Im September und Oktober wurden - unter Umgehung des
Nanamariki von Kiti, dessen Einflufs in dem Grade geringer wurde, wie der Einflufs
des kleinen Hauptlings, aber machtigen Kaufmanns und Predigers Nanpei stieg -

. in Matolenim und Kiti Umztige und Paraden abgehalten, bei denen die neuen von
Nanpei eingeftihrten japanischen und amerikanischen Gewehre in Ehrensalven fur
den Nanamariki von Matolenin bzw. Nanpei in Kiti ausgeprobt wurden. Bezeichnen
derweise wurde dabei die amerikanische Flagge herumgetragen, fand das Treffen in
Matolenim beim dortigenNanamariki, in Kiti bei Nanpei statt! Der spanische Gouver
neur schritt dagegen nicht ein. Die Matolenim- und Kiti-Leute glaubten ihn daher
umso mehr auf ihrer Seite. Zumal obendrein gegenseitige bureaukratische Verarge
rungen eine starke Spannung zwischen Gouverneur und Kapuziner eintreten liefsen,
die zuletzt recht scharfe Formen annahrn. Diese hatten ihre Leute vor dem Besuch
der Kolonie verwamt, ihnen verboten, Lebensmittel U. a. dort zum Kauf anzubieten,
wei! die Zustande in der Kolonie sie verderben wtirde. In ihren Predigten hatten die
Kapuziner den Bogen tiberspannt; gewif3 mochten die sittlichen Zustande in der Kolonie~
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die Aufrechterhaltung von BordelIen, die Saufgelag~ keinen glinstigen EinfluG auf

die Ponapeleute ausuben ; was hier offentlich geschah, war seit vierzig Jahren jedoch
auf der Insel gang und gabe. Die Besserung, welche hier von den Kapuzinern herbei
geftihrt werden soIIte, wurde mit unzureichenden und verkehrten Mitteln versueht

Nanpei wollte diese Sachlage fur seine Zwecke ausnutzen, urn zur gegebenen Zeit
gegen die katholischen Missionen einen Hauptschlag zu fuhren, der indirekt dann aueh
die spanische Verwaltung treffen sollte. Diese galt es zunachst in unbedingte Sieber
heit zu wiegen. Als au13eres Zeichen sollte die Beendigung des Kriegszustandes
zwischen Spanien und Matolenim gelten. Zu diesem Zwecke Iie13 er den Nanamariki

von Matolenirn, derden TaufnamenPol (Paul) hatte, folgendes Schreiben an den Gou- "
verneur senden : »Matolenim, den I 1. November 1894. Guten Tag, HerrGouverneur~
Seit unserer T rennung bis jetzt habe ich noch an keinen Gouverneur geschrieben. Heute

aber schreibe ich, urn Ihnen als Vertreter des Konig's von Spanien meine Achtung zu l.

bezeigen. Ich lobe Gott fur die Glite und Gerechtigkeit, mit der er das Herz des ,
Konigs von Spanien und Ihr Herz ausgezeichnet hat, das Herz seines Gouverneurs
auf dieser Insel, urn denen zu verzeihen, die noch nicht voIIkommen das Gesetz der
Zivilisation besitzen. Ich will Ihnen mitteilen, dafs, wenn ich seit unserer Trennung
bis jetzt nicht vor dem Gouverneur erschienen bin, es nicht aus Stolz geschah, son-
dern aus begrlindeter Furcht wegen unserer vielen Vergehen; denn ich sehe selbst
ein, dafs wir vom rechten Wege abgeirrt waren. Gegenwartig bin ich krank, deshalb
schicke ich einen Vertreter, den N9S mit Nanpei von Kiti, denn Nanpei ist mein Rat-
geber in allen meinen Unternehrnungen, seitdem ich wegen meiner Furcht im Schatten
hocken mufs. Ich habe nicht den Mut Ihnen zu schreiben, denn ich bin ein Sunder. Ihr
Diener, der Konig Po~ c Der Brief wurde von SO Eingeborenen unter Fuhrung
Nanpei's uberreicht. Nanpei erreichte in den Verhandlungen seinen Zweck. Der Gou
verneur wurde vollig getauscht, Die Matolenim-Leute waren zufrieden, dan man sie
wegen ihrer Umtriebe und vieler Grausamkeiten nicht mehr zur Rechenschaft ziehen
woIIte, dan sie ihre Waffen nicht abzuliefern brauchten, dan man ihnen wie den besten
Freunden schmeichelte, sie reichlich bewirtete, ihre Hauptlinge mit Geld beschenkte
und sie in Frieden entliefs, Die Spannung zwischen dem Gouverneur Pidal und den
Kapuzinern, die Pidal am liebsten von der Insel verwiesen hatte, wurde von Nanpei

ausgenutzt. Mit Hilfe des Gouverneurs richtete er auf Mant eine Schule und Kirche
ein fur Protestanten, die erst noch zu gewinnen waren. Diese »Friedenspolitik- Pidal's
wurde von seinen Nachfolgern DON MICHEL VELASCO (1896) und DON JOSE FERNANDEZ
DE CORDOBA Y CASTRILLO (1897) fortgesetzt. Nanpei, der dauernd mit der amerika
nischen Mission in Fuhlung blieb, ihr Vertrauensmann war, nutzte die Stimmung der

<PDer squarebottJe-gin wurde von den Eingeborenen kistenweise gekauft, der Inhalt in grot3e Holzschalen ent
leert und mit Kokosschalen wieder heraus geloffelt oder getrunken, Sinnlose Betrunkenheit mit Exzessen aller
Art waren die Folge.

B Ber icht von Nanpei geschrieben, vom N anamariki mit einem + unterzeichnet.

t
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spanischen Beamten, den en die Vorhaltungen ihrer Priester recht unbequem waren,
weiter gegen die Kapuziner aus, die nur ihrem Missionsgedanken mit einwandfreien
Mitteln lebten. Wahrend er sich offentlich gegen die Kapuziner wandte und ihnen
Schwierigkeiten tiber Schwierigkeiten bereitete, tiberall ihre lnteressen zu durchkreuzen
suchte, galt sein Streben doch insgeheim dem Sturz der katholischen spanischen
Regierung, die durch die unter Druck der Vereinigten Staaten von Nordamerika ge
zahIte grofse Geldbufse von 1894 an die protestantische Mission in den Augen der
Eingeborenen unterlegen geblieben war. Das gab ein prachtiges Agitationsmaterial ab,
urn neue Verwicklungen herbeizufuhren, Die spanische Verwaltung war kurzsichtig
genug, die uneigenntitzigen Vorstellungen der katholischen Mission zu mifsachten,
die in engerer Ftihlung mit den Eingeborenen, neue Zusarnmenstofse voraussah. Die
wiederholten berechtigten Vorhaltungen der Mission tiber die sittlichen Zustande in
der Kolonie, und den nicht stets einwandfreien Lebenswandel der Beamten und
Soldaten hatte zu schweren Verstimmungen gefuhrt, die jetzt der schlaue Nanpei
fur seine Zwecke zu verwenden wutste. Mit Nichtigkeiten begann es. Der katholische
Adlige 5cfulrk en Auak war 1896 unter Pidal des Mordes an einem Mant-Manne,
seinem besten Freunde, beschuldigt worden. Beim Fischen war dieser durch einen
Unfall urns Leben gekommen. Scfulrk wurde freigesprochen. 1898 wurde unter Fer
nandez de Cordoba die Sache von neuem anhangig gemacht. Ende April erschien
der Beamte Moya, ein guter Freund Nanpei's, und suchte den Pater Jose zu be
stimrnen, dafs er den Saulrk tiberrede, nach der Kolonie zu kommen und dort ein
}ahr Gefangnis abzusitzen, urn den protestantischen Eingeborenen von Mant Genug
tuung zu geben fur den ihm unterstellten Mord. Der Pater weigerte sich, diesem
Wunsche nachzukommen; 5cfulrk jedoch erklarte sich bereit, mit Pater Jose zusammen
zum Gouverneur zu gehen und seine gerechte Sache selbst zu flihren. De Cordoba

v

empfing sie freundlich. Pater Jose dolmetschte. Der Gouverneur nahm Saulrk ins
Verhor und lien sich von ihm den ganzen Hergang erzahlen. Dann lien er ihn frei
gehen. Zur grofsen Wut seiner Feinde von Mant und Nanpei's, der gehofft hatte,
mittels dieser Machenschaften die Insel in Aufruhr zu bringen, was ihm jedoch nicht
gelang. Doch wurde der Freispruch Scfulrk's derAusgangspunkt eines neuen Versuches,
unter dem Deckmantel der Religion seine protestantischen und katholischen Lands
leute zu verhetzen, urn die spanische Partei weiter zu schwachen. Der Lehrer der
protestantischen Schule William en Mant war das Werkzeug Nanpei's. In den Schulen
trat dieser Eiferer auf und predigte dartiber, da13 jetzt die Stunde gekommen sei, in
welcher die katholische Religion von Ponape verschwinden wtirde und dafs in kurzern
die Eingeborenen von Matolenim und Kiti im Verein mit ihnen (den Mant- und U
Leuten) aile Angehorigen der katholischen Stamrne hinaustreiben, das todliche Blei
in die Kolonie tragen und mit allem Spanischen aufraumen wurden. c Auch versuchte
es Nanpei, wie auf Mant und in U, auf der zu Not gehorenden Insel Param eine pro
testantische Schule zu errichten, urn so revolutionare Herde naher an die Kolonie
IS·
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heranzurticken. Dieser Versuch schlug fehl. Mitte Marz 1898 hatten sich die Dinge
so zugespitzt, dan die Leute von Mant und Matolenim sich auf Takaiu versammelten,
urn .fu't~k anzugreifen und vor allem die katholische Missionsstation zu zerstoren.
Am 18. Marz erschienen die Manter und Matolenimer mit ihrer Flotte vor kI~k; die
Leute von .fu't~k hielten sich klugerweise in der Defensive; urn nicht das Odium auf
sich zu laden, die ersten Schiisse abgegeben, und damit die Manter und ihre Freunde
herausgefordert zu haben, beantworteten sie nicht einmal die Schtisse, weIche ihre
Feinde auf sie feuerten. So entfernten sie sich wieder. Wenige Stunden spater kam
der Lap en Not mit seinen Mannschaften, urn den ~~kern Hilfe zu Ieisten. Wahrend
im Versammlungshause die Lage beraten - wohl an die 200 Manner mochten daran
teilnehmen - und eine Beschwerde beim Gouverneur erwogen wurde, erschien

,.-...

die Mant- und Matolenim-Flotte wieder und stellte sich Auak gegentiber in Schlacht-
,.-...

ordnung auf. Die jtingeren Leute von Auak drangten mit allem Eifer darauf, sich so-
gieich gegen den Feind zu wenden. Der Einflufs des Paters verhinderte zunachst noch
die Feindseligkeiten. Ais gegen Abend einige Not-Kanus heimkehren wollten, und
dabei von den Mantern und Matolenimern mit Gewehrsalven tiberschtittet wurden,

,.-...

liefsen sich auch die Auaker nicht mehr halten. Es kam zu einem dreisttindigen See-
gefecht, in dessen Verlauf die Manter sich nach U zurtickzogen. Die .fu't~ker ver
trieben sie auch dort und zerstorten dabei die dortigen Siedlungen. Der Kreuzer
)Quiros- sollte die Ordnung wiederherstellen. Der Gouverneur erschien in ~~k

und sandte an die Manter ein Schreiben, dan die Radelsfuhrer sich an Bard des
J Quiros- einfinden sollten, andernfalls wtirden die beiden Mant-Inseln beschossen
werden. Es blieb bei den Worten. Zur festgesetzten Stunde erschien niemand. Man
lien die Matolenimer sich mit den Mantern ruhig angesichts der )Quiros c vereinigen,
beschrankte sich darauf zwei blinde Schtisse abzugeben und nunmehr Nanpei, dessen
Anwesenheit unter den Mantern inzwischen bekannt geworden war, aufzufordern,
zur Rechtfertigung mit den bereits aufgeforderten Radelsfuhrem an Bord zu kommen,
Da die Matolenimer abzogen, hielt Nanpei es fiir geratener, der Aufforderung des
Gouverneurs nachzukommen, dessen wankelmtitigen Charakter er gentigsam kannte.
Am Tage darauf fand in der -Kolonie eine Untersuchung statt, deren Ergebnisse alle
tiberraschte. Nanpei und die Radelsfuhrer gingen vollig frei und straflos aus. Nanpei
hatte gestanden, den Putsch gegen Auak angestiftet zu haben; er hatte nunmehr
aber das forrnliche Versprechen abgegeben, niemehr derartiges sich zu Schulden
kommen zu lassen. Dan wenige Tage spater ein Dampfer; ohne seine Flagge zu
zeigen, vor Kiti erschienen war und Nanpei tiber den bevorstehenden Abbruch der
Beziehungen zwischen Spanien und Nordamerika unterrichtet hatte, blieb dem Gou-

,.-...

verneur zunachst verborgen. Dan der zweite Putsch gegen Auak am 19. April unter-
nommen wurde, dem Tage, wo die diplomatischen Beziehungen abgebrochen wurden,
mag ein Zufall gewesen sein. Die Handlungsweise des spanischen Gouverneurs war
von den Eingeborenen ais Schwache, Einfaltigkeit und Leichtglaubigkeit angesehen

I



1. GESCHICHTE. 229

Es ist deshalb nieht weiter verwunderlieh, wenn naeh wenigen Woehen die Vnruhen
wieder begannen. Nanpei hatte trotz seines Verspreehens die Mant-Leute, dann die
von Matolenim und Kiti wieder gegen ~~k aufgewiegelt. Die Mitteilungen aus
Amerika hatten ihm neuen Mut gemaeht, sein Endziel zu erreiehen: Ponape von den
Spaniern und Katholiken zu befreien und den Puritanern in die Hande zu spielen,
welche diesen Getreuen als Saehwalter ihrer Interessen einsetzen wurden. Am 16. April
erschienen die Flotten von V, Kiti und Matolenim mit 900 Mann vor ~~k, das etwa
60 Mann in Bereitsehaft hatte. Boten wurden naeh T s 6 k ~ s und N Qt gesandt; zu
gleich aueh die Kolonie benaehriehtigt. Die Lage war kritiseh. Sie wurde dureh die
Ankunft der Ts6k~s-Leute und der JQuiros c am nachsten Tage erleiehtert. Der
Gouverneur, der alles ruhig vorfand, glaubte nieht an die ernste Lage, zumal Abge
sandte von Matolenim ihm erklarten, daf ihre Leute und die von Kiti bereits abge
zogen, sie selbst unterwegs seien, urn die Oberhauptlinge von N Qt und T s 6 k ~S zu
bewegen, deshalb nieht einzugreifen und Frieden zu halten. Tatsachlich hatten die
Manter und Matolenimer in der Nahe von ~~k einen Hinterhalt bezogen, mit 300

Mann, zu dem noeh die Kitileute unter Nanpei stofsen sollten. Als dies bekannt wurde,
begann aueh de Cordoba nieht mehr an dem Ernste der Dinge zu zweifeln. Er er
suchte seinerseits jetzt T SQk ~ S und N Qt darum, den Leuten von ~~k Hilfe zu
leisten und bereitete auf den 19. April 10 Vhr morgens den Angriff auf die Aufstan
dischen vor. N Qt und TSQk~s sandten ihre Mannsehaften, so daf ~~k urn 500

Mann verstarkt wurde. Da Nanpei und William en Mant der Aufforderung des Gou
verneurs sieh an Bord der )Quiros c einzufinden, nieht befoIgten, eroffnete der Kreuzer

..........
urn 10 Uhr das Feuer auf die Aufstandischen. Zugleieh stlirmten die Auakleute geg-en
die Versehanzungen ihrer Feinde vor. Naeh einem heftigen Feuer flohen die Auf
standischen trotz geringer Verluste. In Selat~k in V versuehte Nanpei, der sieh am
Kampfe nieht beteiIigt hatte, sie von neuem gegen die kr~ker zu fuhren ; ohne Er
folg; jeder suehte seine eigene Haut in Sieherheit zu bringen. Am 20. April wurde
""'Auak befestigt. Mit Hilfe der Quiros-Mannsehaften wurde eine grof3e Mauer aufgeftihrt,
die ~~k gegen einen erneuten Angriff schutzen sollte. N Qt und T s Qk ~ s kehrten
heim, nur 20 T SQk ~ S-Leute blieben zur Verstarkung zuriick. Einen Erfolg hatten
die Aufstandischen nur in Kiti zu verzeiehnen, wo es Nanpei dureh prahlerisehe
Reden gelungen war, den ganzen Staat, dazu V 6 na zu einem Heerbann gegen
""'Aua k aufzubieten. Die Missionsstation A len ia n wurde von Grund aus zerstort und
geplundert und die Katholiken zum Abzug naeh der Kolonie gezwungen. Die Vnruhe
auf Ponape hielt weiter an; die Naehrichten uber den Aufstand auf den Philippinen,
dann tiber einen bevorstehenden Krieg Nordamerikas gegen Spanien starkte den
Mut der Nanpei-Anhanger wieder, sodafs de Cordoba den Kreuzer JVillalobos s von
Yap naeh Ponape beordern liefl. De Cordoba sandte den Kreuzer naeh Kiti und Iiefs,
urn die Ruhe herzustellen, Nanpei verhaften. Etliehe Adlige und Parteiganger
wurden gleichfalls verhaftet, als sie gegen die Festsetzung Nanpei's protestierten,
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Sie wurden samtlich nach der Kolonie geschafft, doch wieder freigelassen. Nur Nan.
pei sollte vor ein besonderes Gericht gestellt werden, da aIle Eingeborenen ihn als
den alleinigen Urheber der letzten Unruhen bezeichneten. Die Spanien ergebenen
Oberhauptlinge und Adligen unterzeichneten eine Erklarung, worin sie Nanpei als
den einzigen Unheilstifter von Ponape benannten, eine strenge Bestrafung, zum min.
desten seine Verbannung verlangten. De Cordoba schien diesmal wirklich gewillt
gegen den Rebellenfuhrer vorzugehen. Doch geriet dies Vorhaben in's Stocken, a1s
von Jaluit der Dampfer -Merkur s mit der Nachricht von der Vernichtung der spani
schen Flotte in der Bucht von Cavite in den Philippinen eintraf. Der Gouverneur
mufste nun damit rechnen, dan amerikanische Schiffe nach den Kriegsschiffen in den
Karolinen suchen wUrden. Er 109 daher die »Quiros c und »Villalobos- von ihren
Stationen vor ~~k bzw. Matolenim zuruck und versteckte sie im Tau en Zokel~,
wo sie von See aus unsichtbar blieben. FUr die Aufstandischen war dies die Gelegenheit
ihre Plane wieder aufzunehmen. Au~k wurde von neuem belastigt und taglich be
schossen. Ein Detachement von 25 spanischen Soldaten wurde zum Schutz der Mission
befohlen, das auch die Aufstandischen in Schach hielt, gleichzeitig aber zu einer der
artigen Belastigung der weiblichen Eingeborenen infuI~k wurde, dan die Missiongegen
diese Aufflihrung Einspruch beim Gouverneur erheben mufste. Neue schwere Zer
wiirfnisse zwischen Regierung und katholischer Mission waren die FoIge, die den
Rebellen nur Vorschub leistete. Dan sie keine groneren Erfolge verzeichnen konnten,
lag daran, dan ihr Haupt und FUhrer Nanpei im Fort der Kolonie festgesetzt war.
Ende Januar I 899 war die Spannung aufs hochste gestiegen. In den Tagen waren
etliche Walfanger in den Hafen von Matolenim und Kiti eingelaufen, welche die Auf
standischen mit reichlicher Munition versahen.Wahrend andererseits diese den der Regie
rung ergebenen Eingeborenen auszugehen drohte. Es stand schlecht urn .fur~k, als
am 8. Februar die »Villalobosc nach ~~k beordert wurde. Mit ihrem Erscheinen
stell ten die Aufstandischen die Feindseligkeiten ein. »Friedensverhandlungen c wurden
eingeleitet, welche damit endeten, dan Nanpei aus dem Gefangnis entlassen wurde
und zum soundsovielten Male versprach, keine Handlungen gegen die Spanier unter
nehmen zu wollen. Die spanische Zeit war ihrem Ende nahe. Am 3 I. Mai erschien
der spanische Dampfer -Espana c unter amerikanischer Flagge in Ponape. Er brachte
den interimistischen Gouverneur Don Ricardo de Castro, der de Cordoba ablosen
und die Geschafte flihren soIlte, bis von Deutschland die von Spanien kauflich er
worbenen Karolinen iibernommen wurden.

Wie die Eingeborenen zu den Spaniern standen, was von beiden Seiten versaumt
wurde, lassen recht deutlich die elf Aufsatze der Frau Amerina erkennen, die im
Folgenden hier wiedergegeben sind.
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FlaggenheiBung. Einzug der Spanier in die Kolonie. Erste Streitigkeiten.

Bei Beginn ihrer Ankunft in Ponape Nzntapznaratlkot(JitPonpe£sop'jJot,
erschien zuerst(i) ein Schiff, namens Ma- me /Juaroto mas, me atanki Manzla. I
nila. Es hifste die spanische FIagge an- me koto apiata kzs zn !ikau en s£panzs
stelle de! deutschen in allen Staaten von uz!iankiti kzs zn likau en 'i erm en ni uei
Ponape. en Ponpei karus.

AIs es zum zweiten MaWkam, brachte Kariau en a puaroto, a uato Kopena
es den Statthalter, 50 Soldaten, 3 Patres 0 sau en pei 5°0 patre 3 0 fat r e 3.
und 3 Fratres. Nach ihrer Ankunft begab 4r£ ni aratl pudroto Kopena ap' ko!ait
sich der StatthaIter zum Lap en Not r§n Lap en Npt ka!e!apak r§uilSa, me
und erkundigte sich nach einem PIatze, a pan kousi:Jit ya, 0 inq,1fkita pua7n en ta
wo er wohnen konnte, und setzte fest, tauk nzn tSounepuit eu m(Jni 30 t(J!ar.
daG der Arbeitslohn flir einen Monat 30 {In Lap en N.(Jt ap' muiit (In Ko Zo n ia.
Dollar betragen sollte. Lap en Not tiber- iratl q,n'kotoit Ko!onia kaudta im lz'kau
lieG ihm die K 0 Ion ie. Sie begaben sich (ki£, ir q,ri k6us(Jit !(J!e; re ap tapiata ta
nach der Kolonie, errichteten etliche ZeIte, tauk muats 0 kaudta inenen im. Ari ni
in denen sie wohnten; dann begannen sie ans6u re k6usM§y Ko!6n ia (J! 3 kot(Jit
mit dern Roden undbauten ordentliche reratl kous(Jit!a rera7!; iet a/a en i:J! szli
Hauser. AIs sie in derKolonie sich nieder- menetS: Krzstian, Kariu, Manuel.
lieflen, blieben beiihnen drei Manner ,diese 4ri inn! ap' panauieki Kopena en i!aki
drei Manner hiefsen: Kristian (Barbus), (Jit nanamdn'ki en Pon'pei karus en uiito
Macario, ManueI(Torres,tY. Sie gaben dem neiratl aramas akan, pue ren koti:Jit iait
Statthalter den Rat, den Nanamariki von tat[JU;k. {Iri karuzia men Ponpe-i kzn
ganz Ponape zu befehIen, etliche von ihren Pi:Jkonpene ait K 0 ! 0n i a 0 nanama-rz'ki
Untertanen zu stellen, damit sie bei der kan. Ari Kop ena ap' masiini i:Jit nana
Arbeit erschienen. Es versammelten sich mdrz'ki kan rf:n kito na7r aramas akan,
nahezu aIle Manner und Nanamariki in pue r§1't zait tatq,~k Ko!6nia. 4ri nana
der KoIonie. Da befahI der Statthalter man'ki kan kzn muiit i:Jit saumas tzketzk
allen Nanamariki etliche ihrer Leute zu kan en kaunta aramas akan r§n koti:Jit
stelIen, damit sie in der KoIonie arbeiteten. iait tatauk. Ari aramas en uii karus kin. . .
Und die Nanamariki uberliefsen es den poki:Jitpene ait Ko!6nia tatq,1fk ya. 4n'
Unterhauptlingen, etliche Leute, die zur uzk enKopenakznpua7niirtatq,"ifk. /In
Arbeit kamen, zu beaufsichtigen. So ka- Kr t s t ia» ape tS(Jta kzn gasa!§ zait sau
men Leute aus allen Stammen in der Ko- mas akan 0 aramas akan. 4ri tatq,?'tk ka
lonie zusammen, urn dort zu arbeiten. ;'1/,S, me men Po n p ei kan kz~ iait uia

(j)
~7. 7.1886.

.. 3· 1887.
~Der Spanier Manuel Torres war 1833 als Schiffbriichiger nach Kusae gekommen. Nach kurzem Aufenthalt

daseIbst hatten die amerikanischen Missionare ihn mit nach Ponape gebracht, Ais ihm die Eroffnung eines
Branntweinladens in Oa von der Mission verboten wurde, wurde aus ihm ein erbitterter Gegner der Mission
IIIId spater Parteigangsr der Spanier.
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Nach einer Woche lief3 der Statthalter
ihnen den Lohn auszahlen. Doch Christian
war den Unterhauptlingen und Arbeitern
nicht freundlich gesinnt. Und die Po
napeleute, die in der Kolonie arbeiteten,
erhielten nichts, denn Kristian, Macario
und Manuel gonnten ihnen fur ihre
Arbeit nicht den geringsten Lohn. Sparer
befahl der Statthalter den Nanamariki,
alle Gewehre in Ponape bei ihm ab
zuliefern. Da sammelten die Nanamariki
alle Gewehre ein und brachten sie zum
Statthalter in die Kolonie. Und alle Nana
mariki, Unterhauptlinge und Leute blieben
in der Kolonie, urn dort zu arbeiten. Et
liche begaben sich auch nach Kit i, Sumpf
palrnenblatter zu holen, urn die Hauser
zu decken; andere arbeiteten nur in der
Kolonie. So arbeiteten sie einen Monat
lang bis sie fertig waren. Und der Statt
halter bezahlte dem U a 5a i en N 6 t selbst
9 Dollar, als das Macario erfuhr, wurde er
bose, und befahl dem Uasai den Weg zu
roden und zubauen, der vom Krankenhaus
zum Gebaude des Statthalters fuhrt. Der
Uasai beaufsichtigte nun seine Leute bei
dieser Arbeit. Als sie arbeiteten erhielten
sie dafur keinen Lohn, denn Kristian, Ma
cario und Manuel waren die Aufseher
bei ihrer Arbeit. Sie nahmen den Lohn
in Empfang und unterschlugen ihn und
waren nicht nett mit ihnen. Da begab sich
ein Mann zum Statthalter, namens D. Die
go Baena;() er sagte zum Statthalter:
J Wenn ich fortgehe, achten sie auf die Po
napeleute, denn ich glaube, dafs sie, wenn
ich fortgegangen bin, Sie toten werden,
weil Sie ihnen so schwere Arbeit gaben. c

Doch der Statthalter glaubte dem Manne
Q Infanterieleutnant.

K 0 16n i a, a re ap' tS(Jta kak tiar mfk~tJ,

pue Kr ts tia «, K ariit 0 Manuel tsota

gasal§ (In iratI ak'l1puatn en arm'l tatlJ.?tk.
{1ri mur en mets K open a ptl ilaki {Vi
nanamariki kan rfn P'll uapene kastk C1l

Ponp'ii karus. .!Jri nanamariki kan ap'
kipene kas'lkkan karits uati:hi rfn K open a
K 0 16n i a. {1ri nanamariki kan purapr
san, a Saltmasakan 0 aramas akan re ktn
k6uk6us(Jli Ko 16nia ian uia tatq"itk. Akol
P'll k'ln kola Kzti ale »«n param, m'C1i
uia im , a akOi k'ln ian uiuia tatii/k m
Kolonz·a. 4ri i'Puia tatt;i'ilko lei en !Soii·
nepz'l1i a nekela. .JIK open a ap' piin tat.
Hklii1i Vasai en N(Jt m(Jni tuau; ari
K ar i u ap' tidrata, makar kita, kirl1i
Vas a z en iali muatSi 0 uia ai, me kOfa'i
Tivision 0 let lik'ln 1m en Kop ena.
..:Jri Vasa i ap' kaunta na kan ian irall
tatq1!k. {1ri ir uia tatq',;k, tS(Jta kak ale
puii'n en ar tatq?tk, puc K r'l s tz'an 0 K d

riu 0 Manuel, me ktiUn ita'll ni aral!
ta#?tk. .-:Jri re k'ln alg tSe puatn en me
tatq?tk kan akila, tsota gasalg (In irazl.
.;1ri (JI amen me ian Kopena kol(jnoto,
ata en (jl 0 Tiego Patna. Ap' 'lnta Mt
Kopena: »Ma i koiiila a komiil kana?
(In men Pon'p ii, pue 1 lemeleme, me i

pan koiiz'la, a re pan kamalkomii'la, puc
komatl me sak(Jneira'll.« 4ri kopena tS(Jta
kam§lele (Jl o. .{1ri (jlo ap' ian sop' prJ!

purala1i Man '1la, a K ope n a ap' p'll ita·
ki (In nanamariki kan ren P'll uapeneara
mas lztakan. Ari Lap' en Npt 0 Uasai
en T s pk as tS(Jta ian katito, pugkisdUmas
akan 0 aramas ian tatii/k kan, re kope·
san§r, solar ian tatii'k, pu§ki (jl !Zli me
nets, mekapuiipuii ira'll mglel. Ari ni au·
sou, me K open a ilaki (In nanamarild
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nicht. Und der Mann begab sich zu Schiff
nach Man i1 a, und der Statthalter befahl
den Nanamariki, auch den Rest der Leute
zusammenzuholen. Doch Lap en Not
und Ua sa i en TS9k~s erschienen nicht,
denn etliche Unterhauptlinge und Arbeiter
waren nach Hause gegangen und wollten
nicht mehr arbeiten; weil die drei genann
tenManner sie an der Nase herumflihrten.
Als der Statthalter den Nanamariki den
Befehlgab, kamen der N anamari ki von
Kiti und der Nanamariki von Mato
len im zum Statthalter nach der Kolonie,
denn Kristian, Macario undManuel hatten
den Statthalter benachrichtigt, daf etliche
Aufseher sie bekampfen wollten. Da
rtisteten sich die Weifsen und die Ponape
leute taten das Gleiche in der Kolonie. Sie
horten auch von Macario, dafseinAufstand
ausbrechen wlirde. Da benachrichtigten
sie die Nanamariki. Die Nanamariki von
Kiti und Matolenim verliefsen darauf in
der Nacht die Kolonie. Und am folgenden
Morgen holten sich Macario, Kristian und
Manuel die Soldaten zusammen und be
gaben sich nach Jokasch. Hier brach der
Aufstand von Ponape aus.

kan, Nanamariki en Klti 0 Nana
mariki en Matolenim, me katz"t{jit r€n
Kopena Ko i on ia tu{jit en Kr!stian
o K ariu 0 Man u eI aratt kaZr€kz§r K 0

pen a, me saumas akan pan piz" {jit irii"l.
{1ri men uaz kan ap' k!n on{jpata a men
Pon'pez: ian uia tatq,'itk atSa Kolonia.
Re iip' ron r§n Kariu ape, me mdutn'

pan uiaui. .(1rire ap' kaZr§ki nanamariki
kan .(1ri Nanamariki en KUi 0 Na
namariki en Mat{jlenim ap' pura/a
san Kolonia nipun o. A puiz"ti manta
a Kariu, Kr t st ia «, lVlanuet kipene
sau en pei kan katzlan Ts{jkas. ,.4ri iiz"
uasa tapita mau!n ni Po n'p e£.

Gefecht in Jokasch, Ermordung des Statthalters.
Als sie sich nach J 0 k a s ch begaben,

fuhren sie in zwei Booten und ankerten
vor dem Versammlungshaus in Tan e 
pei; hier hielten sich der Lap en Not und
der Uasai en Ts6k~s mit ihrer gesamten
Gefolgschaft auf. Sie gingen den Strano
hinauf; eine AbteilungG>ging auf die Gale
rie, eine andere in den Hof des Ver
sammlungshauses; Manuel stellte sich vor
~etwa 30 Soldaten.

{1ri n!n t{jk{jn ar kol{jn T s~ k as 0 bot
riau, me re take re all' seila pez'ti{jn lik!n
nas eu mi Tanepez:; iei uiisa Lap' en
N~t 0 Uasai en Ts~kas gatfz'gatya
o tSap'uil!m ara aramas akiin. Art" ir

peitz" karatd; eu. karas 0 mi lempdntam;
a eu mi nan s{iit'n nas 0; a Manuel ap'
piftol{jn kola uta pon U asa i en T s~ k as
t" Lap'- en N~t kalelapak re ira, ma
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dem Uasai en Ts6kM und Lap en Not hin
und fragte sie, ob sie nicht nach der Kolo
nie kommen wollten; sie antwortetennein.
Da begab sich Manuel zum FUhrer der
Abteilungen und sagte, daf beide nicht
nach der Kolonie kommen wollten. Die
Manner welche die Abteilungen fuhrten
hiefsen Kalepario und Martinez; zu diesem
Mann ging Manuel: sie besprachen sich;
und beide befahlen den Abteilungen an
zulegen. Da erschraken die Ponapeleute,
sie standen auf, nahmen Steine und bewar
fen sie. Da feuerten die Fremden auf die
Menge. Und sie kampften, Und die Po
napeleute toteten sie alle ; die Ponape
leute nahmen ihnen ihre Gewehre weg,
gingen los und wollten nun den Statt
halter mit den Ubrigen Leuten bekampfen.
Bei diesen Kampfen in Jokasch fiel von
den Ponapeleuten ein Mann; und als der
Kampf in Jokasch beendet war, erhoben
sich die Ponapeleute und zogen zur Ko
lonie; sie karnpften vom Abend bis zum
Sonntag fruh. Und die Katholiken be
gaben sich auf ein Kriegsschiff, das im
Kanal lag. In dunkler Nacht begab sich
der Statthalter mit seinen Leuten an den
Strand. Doch die Ponapeleute bekampften
sie; sie karnpften, bis der Statthalter mit
seinem Gefolge tot waren. Ein Mann
entkam von ihnen und schwamm aufier
halb T a kat ik' s bis zum Schiff; sie zogen
ihn dann ins Schiff hinein. Da feuerte das
Kriegsschiff in der Einfahrt nicht mehr,
weil der Statthalter mit seinen Leuten tot
war; doch fand ein Kampf noch am Sonn
tag statt. Da feuerte das Schiff mit den
grol3en Geschutzen und totete einen Po
napemann. Und zwei von den .Ponape
leuten fie1en also; einer durch eine Ge-

ira tSpta pan koton K 016 n i a; a ira mao
stini, me spf. {1ri Manuel ap' purdla
"tnta "tn saumas en karH (ko, me ira tS(Jta
pan katZlon K 016 n £a. .Ari iet ala en ~l)

me kaun kar"tl ko, ame~ Kalepario a
amen Martines; £ei 01 me Manuel
kola; z"-nu'l lokolokaz.a; 0 ari ira rug$ia
karzs ko. {ir£ men Pon'pC£ (ko ap' ripu
kita, uta, ale takaz katgktn ir, .Ari men
Uat ko tiP' kaS£k£ata pokon o. Ari ir mdu
enta. {lr£ men Pon'ph ko ap'. kamf}.
£ralla 0 ari, a men Po n'p e£ ko ap' ale
ne£rall kaszk (ko, koto, itt mduzniki Ko
pena 0 na aramas lit aea«. {iri ni mauln
en Tl(Jkas 0 aramal amen, me l§lflpeila
r§n men Pon'pe£ ko; ani aulou e nekz§f
mauzn en Tl(Jkal 0, men Pon'pii ko
uta koto, monti on Kolonia: ir maui
auenpene n£ pun nzn ran lau leI ran sa
rdui. )[ katilzk (ko ap' ui1ZklMz ni lop'
'pot peipi£ nan kaPe/au o. )[punpene a
K open a 0 £an akan ap' kotilan ni of(Jf.
{1ri men Pon'ph kan ap' mdu"tnianiraZ!.
Ar£ ir mdutnpene 0 Kopena ian ako lau
~eket£. 01 amen me pZlisan irall ap' pa
palan likzn Takauk likugf ian ni sop'
0; re ap' koto £tolan ni sop' o. lri lop'
o pezpe£ nan kapetau 101ar kastk, puc
K open a £an ako neket£a; puc' iet ptl eu
mau"tn u£du£ ran en sardu£. Ari sop' 0 aj/
k£lon ka1Zk lapalap ap' kamgla amen men
Pon'pii ko. {irz me riame« me l§l§piila;
r§n men Ponph ko; amen me kila ka
1Zk akeUk, a amen me kila kalZk lapalap;
a akoz son. {ir£ nelda mau"tn uets, ptd
K 0pen a 0 £an a m£ K 010 n £a <ko nc
ket£gf. 4rz' £ii ui£ en T 1 (J k a S, me tapiata
mduzn £on men zipan"ts, pu§ki aramas
s"tl£menetS me kau§la nanpun araZ!
Kr"tst£an, Manuel 0 Kar i«.
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wehrkugel,(i) der andere durch eine Gra-
nate; und etliche wurden verwundet. So
fand dieser Kampf ein Ende, denn der
Statthalter und die Leute in der KoIonie
waren getOtet. Und im Staate Jokasch
begann der Krieg mit den Spaniern, weil
jene drei Leute Kristian, Manuel und
Kariu Zwietracht gestiftet hatten.

Als hiernach ein Schiff ankam, fand es,
dal3 der Statthalter samt allen Leuten
getotet war. Sie stell ten Nachforschungen
an, weshalb der Statthalter und seine
Leute getotet waren. Sie holten viele
Soldaten herbei und einen neuen Statt
halter. Als einige Schiffesie brachten, fand
ein gro13er Rat beim Lap en Not und
Uasai en Ts6k;1s statt. DerStatthalter,
Uasai en Tsokas und Lap en Not berieten
sich miteinander mit Erfolg. Zwei Leute
wurden gefangen und nach Manila ver
schickt, denn die beiden hatten den Statt
halter erschlagen. Da benachrichtigte der
Statthalter den Uasai en Tsokas und Lap
en Not, daf keine Schuld mehr bestande,
weil dieLeute sich vertragen wollten. Und
einige Schiffe setzten darauf den Statt
halter und sehr viele SoIdaten abo Sie
liel3en sich in der Kolonie nieder, arbei
teten und bauten einige Hauser, und die
Patres hielten Kirche und Schule, denn
nun gab es keine Rachegedanken mehr,
denn die Ponape-Leute befreundeten sich
mit den Fremden, und diese schatzten
wiederum die Ponapeleute, denn sie halfen
allen Leuten, beschenkten sie und be-
~intlli1 en Palikir.
-L.ap en Paramo

235

{lr£ munn metS sop CPiJt, me pudroto,
tidrata, me Kopena 0 £an ako m~lar

karus. Ap' purala kaVrfZk£ ir, me kopena
£an ako m§lar. 41'£ re ap' k£pene tsau en
pel ~otp 0 pzl amen R. opena. Ar» sop'
(ki£ .ap' uato u£ata kopun lapalap r§n
Lap en Nrt £ Uasa£ en Tsrkas. 11'£
Kifpen,a 0 Uasa£ en Tsrkas 0 Lap'
en Nrt re ap' kiJpukiJpun 0 (Jr£. Aramas
namen ap' salet£ u£Hk'la ManZla, pue
tena ira, me kamda Kopena. 11'£ Ko
pena ap' £nauk£an Uasai en Tsrkiis
£ Lap' en Nrt, me solar suet mta, pue
aramas ako kamaun£ala. Ari sop' ako
ap' puzlz'kit£ K open a 0 tSau en pH t.if~if

m§lel. {In' £r miJnt£ Kol6nia uia tatliitk
o kaunata zm akan, i5 patre akan kzn ka
pua'?ata saraui 0 skul, pue solar znsensuet
m£a, pue men P ifn'p e£ kan kzn purean
poke(Jn iratl if men uazkiin kzn piJkeiJn
mete! men Pon'pei, pue re kzn apual£
aramas karus, kzsakZ1 aratl 0 puam mau
iJn £niil ni aratl nat£kila m§kiJtS re.,.aZ! 0

men spanzs men P ifn'p e£ kzn t(JntiJ!pene
nan KoI6n£a,. amen tS(Jta kzn suetki amen.
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zahlten gut, wenn sie etwas bei ihnen
kauften, und Spanier und Ponapeleute
lebten eintrachtig zusammen in der Ko
lonie; einer tat dem andern kein Leid.

Wegebau von der Kolonie nach Ki t i ,

Zu der Zeit, als Frieden und Ordnung
in den Stammen Not und T's o kas herrsch
ten, befahl der Statthaltereinigen Leuten,
einen Weg zu roden, der von der Kolonie
nach Kit i tuhrte, Da begannen ein Leut
nant, der die Manilaleute befehligte, und
auch etliche Spanier den Weg zu bauen,
der von der Kolonie nach Kiti fuhrte.
Wenn sie nun bei ihrem Bau an die ver
schiedenen Platze gelangten, dann unter
stiitzten sie die Gauhauptlinge, sie wiesen
ihnen Platze zum Aufenthalt an und be
schenkten sie ; und andererseits schatzten
der Leutnant und seine Leute sie eben
falls. Sie halfen den Gauhauptlingen, und
die Soldaten befreundeten sich mit den
Leuten. Sie hatten einander gern, denn
die Soldaten beschenkten die Leute, und
diese machten es andererseits ebenso. Sie
tiberliefsen dem Leutnant und seinen Leuten
alles, was sie haben wollten. Und in der
.Zeit, als sie an dem Wege von der Kolonie
nach Kiti bauten, fand kein Zwischenfall
statt, denn sie waren zu den Ponapeleuten
sehr freundlich, und die Ponapeleute mach
ten es ebenso, sie halfen ihnen ttichtig,
wahrend sie den Weg nach Kiti bauten;
sie durchstreiften aIle Gaue im Stamme
Kiti bis hin zum Nan pei en K i ti. Hier
war der Platz, worauf sie sich sehr freuten,
denn Nanpei half ihnen tuchtig und tiber
lien ihnen Platze zum Aufenthalt. Dann
machten sie von Nanpei fort, urn den Weg

Bau der katholischen Kirche in U 0 na.

4ri ni ansou, me znsenamau miltir ni
ueienN/Jt 0 TS(jkasKopenaaj;' mala
ni lJn ian akan rfn matitua a pot til en
kofan K olonia leI KUi. Ari teniente
amen, me kaunta m~n Mantla kii 0 pll
men sip an zsian ir muatsi al 0 koJQ1i
K 0 Ion ia leI K:t i. Ari ni ar muatJimu
atS kokouei lau leI ntn tSM) akan saumas
akan kzn apualt' iraZl, kian iraZluasa ren
puei# ya 0 kzsaktf iraZl,. 0 ptl poke o1i
iraZl 0 pzl tUftSa tenienU ian akan. Re
pzl kzn apuali saumas akan, 0 tSau ~n pii
kan kzn pOke (jn aramas aea«. Re kln
pokepOkepene nanpun arazl, pue sau en
pei kan kzn kzsakzsa aramas akan 0 ara
maS akan pzl tUftSa. Re kzn mueit ~it

teniente ian akan me karus, me re kln
mauki. Ari ni anson re muatSisan Kola
n ia leI KUi tS(Jta znsensuet eu, re iuir,
pUfki katek on men Po n 'p it m§lel 0 men
Po n 'p e i kzn tapuk (jn irail apual£ iratJ
mflel, pue ni anson re muatomuatS 0 III
Kzt i, rekzn papan koutSap' enue£ en K:ti
o leI rfn Nanp e £en Kt ti. Ari £iiuala,
merektnperenta mfUIy a,pufk£Nanpe' i,
me ktn apual£ £nul mel?l 0 muet'ton iratJ
uasa rfn puiit£ ya. 41'£ ir pzl mua1elata
san rfn N anpe£ muatHmuatS til 0 koko
uei ni koutSajJ' akau leI Uo n a.

J
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zu roden, der durch den Gau bis nach
U0 n a fiihrt.

Es fand sich keine Gelegenheit, irgend
welches Ubelwollen bei den Hauptleuten
oder Aufsehern und auch den Arbeitern
an den Tag zu legen, denn sie waren zu
allen Leuten wirklich sehr freundlich; und
dieKitileute schatz ten auch alle Fremden.
Sie halfen ihnen bei der Wegebauarbeit
nach Vona. Der Nanamariki von Kiti
trathervorihnen tlichtigzuhelfen; der Nana
mariki von Kiti uberliefs ihnen ein grofses
und schonesHaus. So fuhlten sichderLeut
nant und seine Leute recht behaglich im
Lande Kiti, wei! der Nanamariki und sein
Anhang sich ihrer gehorig annahmen;
und zu der Zeit, wo sich der Leutnant in
Kiti befand, lieG sich ein Pater beim Na
namariki von Kiti in Uona nieder. Der
Nanamariki gab einen Platz her, urn dort
das Haus des Paters Augustin zu er
richten. So bauten sie ein kleines Hauschen
aufeinemkleinenPlatzenamens Pan tsap:
auch uberlief er einen dem Leutnant und
dessen Leuten, ihn zu roden. So rodeten
einige, andere fallten Baume bis die Rode
arbeit getan war; und der Nanamariki er
laubte ihnen, ein Haus zu bauen auf dem
kleinen Platze P 6 n ~ tH n t s~ p. Sie bauten
ein recht geraumiges Haus und umgaben
es mit einemZaun und zogen einen Graben
urn den Platz, wo sich das Haus befand.
Dort pflegten samtliche Soldaten zu
bleiben; und die W ohnung des Paters
Augustin befand sich nahe der Behausung
des Nanamariki von Kiti. So fuhrten die
Fremden ihre Rodearbeit zu Ende und
machten sich dann daran, das Haus des
Paters zu errichten. Zur Zeit, als die
Spanier nach Alenian kamen, machte der

1ri tS(Jta kiik r~n tiar insensuet r§n
saumil1 laut kiin 0 kaun en kbutSiip' akiin
o fll aramai akiin, pue irall me kzn katek
on m~lel aramai karus,. 0 aramal en uii
en Kz t i karus pzl kzn poke on men uai
kiin. R§ kzn apuapualz' on irall ni arall
muiitSimuiitSi ar » lau leI Uona. {lri
Nanamarzki en Rui ap' ut apual£ irall
m§lel,. Nanamdriki en Kui kzn mueit
on irall im kalalmun 0 mau. 4ri tem"enti
iiin akiin kzn tiar insenamau m~lel ni uei
en Kztz', pu§ki Nanamdriki 0 iiin akan
kzn poke onirall m§lel,. 0 niansbu ten ie nte
leI Kz t i amen patre ian i montz' ren
Nanamdriki en Kui Uona. {lri
Nan am d ri k i kzn mUetlOn uasa rf!n
kauuate ya im en patre Augu s tin. {lri
ir kauata kzsen iin kl1 uiisa kiS, me atanki
Pan tSii p',. 0 ipzlmueit on teniente ian
akiin r§n muiitS. {lrz' akoz kzn uia muato
mUiits, a akoz kzn /Jalapiil tSuka lau nek
dr mUiits; aNa n a m d rik i ap' mueit
on ir r§n kauuata im uilsa kzs atauki Pon
an zn is iip'. .I1rz· ir ap' kauuiita im eu
im kalalmun m§lelo kllepene uiisaot§kata
uarauii a pot, kllepene uiisa im 0 mia. {lri
iei uiisa sau en pei karuzia kzn kbuson
ya,. a tenPiis en patre AUffUstin 0 tJri
karaniiin tenjJiis en Nan a m d r ik i en
Kzti o. {lrz' men uaz kiln ap' muiitSimuiits
lau nek, a re tip' pzl ut kauuata tenpas
en jJatre. {1ri ni ansbu me,t sipiinls montz'
on Aleniiin saraui en jJerotestant 0 kzn
jJueita m§lel ya. {1rz' katakateo patre ap',
ut uidta a skul; tJrz' seripein fllimen me
iiin skul 0 saraui en ktitz'bk; a ran en
saraui kiln akoz aramiis kzn kouei petolon



ALLGEMElNER TElL.

Protestantismus gute Fortschritte. Nun
errichtete aber der Pater eine Schule; und
drei Madchen fanden sich in der katholi
schen Schule ein; und am Sonntag be
suchten etliche Leute den Pater in der
Kirche; und einige gingen auch wieder
zum protestantischen Gottesdienst zurUck.

Zur Zeit, als der Pater Kirche und Schule
abhielt, pflegten die Palikalau-Leute ihn
gem zu unterstlitzen, denn der eine kam
heute in die Schule, der andere morgen,
andere den nachsten Tag, bis es viele waren.
Und der Pater beschenkte die ganze Schule
aIle Monate. Etliche mochten diese Art
des Paters gem und liebten ihn wirklich.
Sie kamen schnell zum Pater in die Schule,
freuten sich tiber das Benehmen der Sol
daten und waren recht nett zu ihnen, denn
jeder Zeit konnten die Ponapeleute die
Hauser der Soldaten betreten; sie be
schenkten sie mit allerlei Sachen, woruber
sich die Ponapeleute freuten; und aIle
Tage, wenn sie in ihre Hauser kamen,
gaben sie ihnen Essen. Wahrend ihres
Bleibens in Alenian fand keine TrUbung
zwischen den Ponapeleuten und denFrem
den statt, denn sie liebten sich einander
wie Leute desselben Landes, die Ponape
wie die Manila-Leute, deno etliche kamen
in die Hauser, andere afsen und besuchten
sie ebenfalls, und die Ponapeleute gaben
ihnen zu essen; anch bezahlten sie sie,
und der Nanamariki half ihnen nach besten
Kraften, gab ihnen allezeit zu essen und
beschutzte sie stets und gestattete den
Leuten, sich dem katholischen Glauben
zuzuwenden. Das ist der Grund, warum
keine Zwischenfalle zwischen Ponapeleuten
und denFremden eintraten, weilderNana
mariki von Kiti wirklich sehr liebens-

utial en jJatre a saraui; a 11' pillura/a
jJlI ian saraui en jJerotestant akan.

~ri n i aus6u me patn kopualala sa.
raui 0 skul men Palikalau, me kzn mao
tan sauas§ta, pue amen kln kolo irui skul
ran uels, a amen lakajJ, amen palipajNili

ran ka1'us lau totoiar. ~ri jJaln ap' kIn
klsakl1a ton skul nln tS6unepii1i kan's.
~ri akol ap' mdUkita tu en pain a kolalj·
en m§lel. Re ajJ' jJlteplt iit1iala en patre
a skill, 0 re jJlI perenkita tu en sau ttlpii
kan d»: katek (hi ir m§lel, jJue ansou ka
rus men Po n p Ci kan kln jJetollJn (hi nan
1m eu sau en peikan,. 11' kln klsaklsa kIn

11' ako"l kian kajJue, me men Pon 'pei kIn
inanian; 0 re jJlI kln kiali 11' kl1 In m('nia
ni ran karus, me re petollJn lJn nrall nan
1m arml kan. Ari niarml kouk6uslJn Ate.
n ia n tS(Jta insensuet mia nanjJuli en men

P iJn p e i 0 men ua"l kan, jJue re kin p"
kejJlJkejJene ir tu§tsa ton tSajJ' elsa eu, men
PonpCi 0 men Manlla, jJue ako"l Idn
kouii jJetollJn lJn nan im, en ako"l mana 0

jJetoi kouii a jJlI tu§tsa, ako"lo men Pon'·
jJei kan kln kamana 11'; a re jJlI kin iit

topt7k on 11' tu§tSa 0 Nanamariki pll
kIn ajJualz" iraZ! m§lel, kamana irati an
s6u karus; 0 slnslla iraZ! ans6u karus, 0

jJlI muiit lJn aramas akan en ian lamalam
en kdt£llk. A ri iii me kar§ta tS(Jta eu in

sensuet miaki nanjJuli en men Pon 'pei
omen ua"l kan, pu§ki Nanamariki en
Kl time kalanan m§lel, jJue a kln mueil
lJn lamalam oko karus en jJueita ni uti
en Unn a.
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wiirdig war und jeglichen Glauben irn
Stamrne Von a zuliefl.

So kam es, dan der katholische Glaube
wuchs und der protestantische Glaube ab
nahm, bis er keinen Erfolg mehr hatte und
keine Schule rnehr abhielt; etliche predig
ten nur noch; und andere schlossen sich
demkatholischen Glauben an. Soverliefsen
sie den Protestantismus und besuchten
die katholische Kirche und Schule; auch
gab es keine Streitereien rnehr zwischen
ihnen, weiI der Nanamariki die Patres
untersttitzte. Und der Nanamariki war
wirklich grofsherzig; denn obschon er dem
Glauben nicht angehorte, gestattete er
doch diesen Glauben im Staate Kiti. Noch
eins. Dieser Nanamariki war wirklich gut,
dennererlaubteden Patres, wassie wollten,
beim Glauben und allen SoIdaten bei der
Arbeit; er Ieistete ihnen bei allem Hilfe
und schiitzte sie vor allem. Und so er
eignete sich wahrend der Zeit, wo sie beim
Nanamariki von Kiti waren und den Weg
bauten, der von Alenian nach Mat 61 e n i m
fuhrte, nichts Schlechtes.

.Ari katakatio l(J.mal(J.m en katillk kln
kokota, a l(J.mal(J.m en p~rotestant kokoti
lau solar pue£ta, solar skul kln uiau£,. a
ako? tS(J. knl sansarai, a ako? kln i(J.li(J./a
l(J.malam ~n kaliak. {lri katakateo Iama
l(J.m en p~rotest(J.nt pUll£tz: a ir karns kln
tauila im sarau£ en katiltk 0 skul eJZ kati
Ilk,. ap' pl1 tS(Jta kar~ta. insensuet nan
pun araZl, pu§ki Nanamariki, me kln
samSlta patre akan . .flri Nanamariki,
me kalan(J.n m~lel, pue a tf(Jta zan lama
lam, ap' kln muh"t on aHa lamalam en
puiita ni ui£ en KUi. 0 £etpl1 eu. N a
n amari k i menets me mau m~let, pu~ a
kln muiit on insenen patre kan nlu lama
lam 0 sauenpit'kan n'fntat'iitk, 0 Pll apu
apuali iraZl n£ me karus 0 s'fns'fla iraZl
san ni me karus. {lri ni ansIJu re klJU
soner ren Nanamariki en Kui tS(Jta
insensuet eu me re tiar lau leI on araZl ut
maratSi aI, me kosan Alenian leI Mato
lenim.

Ermordung des Leutnants Marcello Porras; vergeblicher Strafzug.

Ein Spanier begab sich aus der Kolonie
fort; er hief Xerento Perez; er ersetzte
den Leutnant'Y und lien sich beim Nan a
mar ik i en Ki ti in Ale n i ail nieder. So
wohnten Xerento Perez und einige SoIdaten
in Aleniail; und der Leutnant und viele
Soldaten rodeten den Weg, der von Ale
nian ausging tiber die Berge fuhrte bis
T sa puera k, und sie karnen durch aIle
Gaue von Ma to Ie n i m his gen Ga. Ais
sie nach Oa kamen, hielten sich einige

() Marcello Porras.

pI en sipanls men, me kolasan KollJ
«ia, ata en 01 0 Serentop eres,. i me
ullianla teniente utmontionr~nNana
mariki en KUi A lenian. Ari Seren
toperes 0 akoz sau en phmonti on Ale
nian,. a teniente 0 sau en pei t(Jt(J zan
£ re muat1£ al apot ko san A l~nian ko
kouei pon nana 0 lei Tsapuerak, a re
ap' kakan kIJusap' en Matolenzm lau
let 0 a. {lr£ ni anSIJu re kolan 0 a, sau
en butak en Amer i k a <klz: me /dn kIJu-
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~Auf Veranlassung der Methodisten unter Fiihrung Nan p ei.
~Die aramas mulil der Tip en pan m e i von Tslipallip und Oa, unter Anfiihrung des Ke r o u en L~tau.

amerikanische Missionare, die sich dort
befanden, urn seit langem den protestan
tischen Glauben im Staate Matolenim zu
predigen, bis zur Ankunft der Spanier in
Ponape auf. Und als die Spanier bis Oa
vordrangen, tiberliefsen ihnen die Ponape
leute etliche Hauser, urn sich darin nieder
zulassen. Wahrend sie dort waren, rude ten
sie einen kleinen Platz, namens Kit ie t ik
und entfernten den Busch; sie holten auch
den Pater Augustin herbei und brachten
ihn nach Oa. So nahmen sie das Roden
vor, und etliche schlugen Baume, urn
einige Blockhauser zu errichten; dann
bauten sie die Hauser. Eines Tages be
nachrichtigte ein Junge einen der Soldaten,
dan die Ponapeleute sie bekriegen wollten.~

Doch die Fremden pafsten nicht gut auf.
Was solIten sie auch tun? Einige Ponape
leute a. besprachen sich sie zu ermorden.

Sie versammelten sich in der Nacht und
beratschlagten, wie sie am folgenden Mor
gen die Spanier angreifen wollten. Sie
versteckten sich vor dem Hause des Leut
nants bis es tagte. Der Leutnant kam da
heraus und begab sich ins Haus des Paters
Augustin, wo er blieb. Die beiden redeten
miteinander ; dann ging der Leutnant zu
seinen Soldaten inein Versammlungshaus.
Der Trompeter blies zum Beginn der Ar
beit; sie zerstreuten sich, einige gingen
mit dem Leutnant nach Kitietik, wo sie
die Hauser bauten, andere wollten in den
Mangroven Holz schlagen, andere Rotang
holen und andere auf Posten ziehen. Als
sie sich so zur Arbeit zerstreut hatten,
verabredeten sich die Ponapeleute nach
dem Platze zu laufen, urn ihre Gewehre

kos(Jn ya lamalam en perotestant krn pli.
eita m§!elni uti en Mat (J Ien 2m san mal,

kokoto lau leI en men sipanzs dr kotlJil
Ponpit". 4ri n!n t(Jkon en men SipanlJ
leI 0 a men Po n'p it" kan P!l k!n muiit
(Jli irtu"l akoz 2m r§n put£ti (hi l(Jle. 1'"
ir koukoUSOli !(Jle muatSz'muatS£ uasa Ids,
me ataneki KUieuk 0 masas; are ap'
pil ale patre Aug us tin ualali 0 a. A,.,'
21' uia muatSimuatS, a akOiP!l ut pale
tSuka lau lei araZt kauata akoz tSuka Nt

2m 0,. r,rri i1' uiuia 2m o. A ran ht putak
amen tip' kalr§ki amen sau en pei ko, me
ml!1z Ponpiz'pan mazdn i (hi irazl.(i)A,.,'
men uaz ko tSpta apudl£ mau. Tamep~"
uidui? 1ri men Pon'j)(j£ 'ko!P ap' inau
kita r§n kam§iraZta.

-1ri 21' pOkonpene ni pil1i kopukopun
tu en ar pan pei ion men s ip an!s ko lau
lei uen sOran. A re ap' kola ruki im en
ten i en t e lau lel uasa a ranpesrl1i. A
t en ie n t « ap' petoi kola ren patre Au
gu s tz'n nan 2m ue k!n kouson ya o. .{1ri
ira mamaien , 0 ten iente aripurala rtn

na sau en pei ko nan nas eu. .Ari k01'neta
tatfiit,k 0 lokata, a i1' kopesa~, akol ian
teniente kolan KUieNk, uasa 2m 0 re
uiuia ya, a ako?kolan pale tsitka nan iak,
a akOi: nan Uti, a akoz ale itanuel a akOt
s!ns!la 2m ako. 1ri ni ausou re kopesaitff
tat/iitk, men Ponp C£ ko ap' inaukita YfR

tsana uasa 0, pue ren ale kas!k 'ko, pul
zei uasa kas!k karus mimi ya. -{1ri men
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wegzunehmen ; denn alle Gewehre standen

an einer Stelle. So eilten die Ponapeleute
fort, drangen ein, ergriffen die Gewehre,
und die Fremden liefen und fluchteten aus
dem Hause; die Ponapeleute verfolgten
und erschossen sie. Als der Leutnant und
seine Leute dies horten, fluchteten sie zu
den Holzfallern in die Mangroven. Dort
verbargen sie sichalle, denn sie hat ten
keine Gewehre, urn zu kampfen, denn
wahrend sie arbeiteten, hatten die Ponape
leute ihnen die Gewehre weggenommen,
urn sie anzugreifen. Etliche Ponapeleute
eilten in die Mangroven und fanden dort
den Leutnant mit den Seinigen. Sie mach
ten sich an die Versteckten heran, ergriffen
und erschlugen sie; den Leutnant und einen
Spanier konnten sie nicht finden, denn
die beiden waren gefliichtet und hatten
sich aufserhalb der Mangroven in einem
Wasserpool versteckt. Ein Kanu fuhr in
den Pool hinein, und fand den Leutnant
zwischen dem Hibiskusgebusch der Man
woven liegen. Sie stiirzten auf ihn los und
erschlugen ihn; sein Begleiter lag eben
falls im Hibiskusgebiisch und sah die Er
mordung des Leutnants mit an. Als sie
soauf die Weifsen schossen, eilte Nan pei
en Kiti sich der Patres zu versichern,
er brachte sie dann nach Po n 10n: die
noch im Busch waren und die Schiisse
vernahmen, liefsen sogleich ihre Arbeit im
Stich und rannten fort; sie eilten zum
Leutnant und ihren Gewehren, doch war
das nicht mehr rnoglich, denn die Ponape
leute pafsten ihnen auf und erschlugen sie
samtIich; die Katholiken und der Begleiter
des Leutnants, der sich mit ihm an einer
Stelle versteckt hatte, ferner ein Soldat,
der sich in Kitietik verbarg, sind die
16 Hambruch: Pooape.

Pon'p e£ ko aj/ tlanala pelollJn plJ1'lJn k~

J:tk (ko, d men UtU (kaap' pelo£ IsanaJ~n

nan im 0, a men Pon'ptH (ko ap' puak£
iraZla, ka}rkat1ki iraZl. Ari lenienle 0

ian ako ap' rlJnala Isanalan 1'§n me pa
lapa! lSiika nan iako. 41'£ zr karus ap'
rakela, pue 1S(Jla kasrk r§n mauznikz~ put
re uta lalfiitk, a men Pon '» e i ko alei§1'
kas'fk (ko miuiniki. ~rimen Ponpei (ko
ap' Isanalan nan iak 0 rapaki lenienle
ian ako. {lri i1' kola re rukpesan§1', re ap'
rapdkin zrkam§irazla,. a lenienle oamen
sipa1ZrS ~ko, me re ISpta liar, pue ira
tsanala b'kio rukela zmpen l§ak iu. {lri
uar aptj/ tiP' Hito nan l§ak 0, tidrata
ten iente a ounon nan kalau en iak ako.
Re ap' supz~n kam§la; a lJI ian i 0 ounon
nan kalau en iak 0 kilekil~n tu en tir
kam§la t en ie n te. 4ri ,zi ausou re kasz~

kaszki men uaz ko Nanepei en Kui
ap( lSanala koleti patre ape kareinu'ltlJn
re Po n I iJ n ,. a me mi nan uel <ko riJnata
kasrk (ko kasfla araZl tatfiitk, lanto1~1i,

re !Sanatsana teniente 0 naz1' kasr£ko,
tS(Jta kak oto, pue men Ponpei (ko aut
iraZl lSota kam§kam§iraZla lau nekela,. a
katz'lrk (ko 0 iJI, me ian teniente, ira
rukela uasa ka, 0 amen stiU en pei (ko
rukela K:tieUk, inu'l ISe me pitisan tS(Jta
ian m§la. Ari iJl ian len i en t e ira uta
iu rukela 0 ap' ounon uiUa0 lau leInipuiz ,.
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a ap' ale tep ~n tsuka lep kian panali o.
:1 (Jr£ pampap kok61a 0 uasa ranplSMl Ii

a supel(jn (jn ako7. uasa rukela uiuia fit

kokola lau lei K apir tit,. a tip' karatd id

lSan nan uet lau leI Kfti. .{1r£ ni iinSMt
a lei Kzt i 0 a kola rakela karaniaiz lin.
pas en patre ape, a lS{Jta pudrata, pUl a
leme£an, me k~s en Mat (j len 1m uasa o.
.(1ri men Pon'ph ki£ ap' kola tiarala a
ounon uasa 0, re ap' £tak re uasa a kola;,
yo,. A a lS{Jta mak~t a uia sanisali tsa,
pue a lemeian, me inn! men MatMenfmj
a re ap' ~nta i(jn a t§;; san, pue ira1l1"
kar§lan r§n patre ape. A iet P~l cu. Rii"
me ten iente ape kamakam§la 0 Seren
toperes men kosan U(j no, kolan momiit
ren men sipan~s (ko 00,. j1.ri ir kola
tu(jn uiir ap(jt lik~n Mat(jlenim, ap'
ka7.r§ki !;erento, me teniente ape kama
kamelar. .;41'£ Seren t 0 ap' ~nta en ia,;
ako r§n kilo, uar arall 0, pue re en Nila
nan matau. j1.ri sezseikola, a men Malfl
len 1m <kii take zuir ap(jt puakiirii'la ;11
kamfirazla, a putak en Kzti men me ian
Serento ape. .{1riputilk 0 ISe me blair
a Serento ian ako mfla karus,. a amln
{rater (ko tanoto ita R 07. enSeIatax, re
ap' itant(j,i Kolon£a. {lri ni ran olse fit
en Amer£ka men kosan Nan Tiatie«

emzlgen, welche dem Tode entrannen.
Der Begleiter des Leutnants machte sich
ein Versteck und blieb dort Iiegen, bis es
dunkel wurde; dann band er sich an einem
Balken (est; dann schwamm er los, bis es
Tag wurde, suchte sich einen Winkel zum
Verstecken und machte es stets so bis
er nach Kapiroi gelangte; dort kam er
zum Vorschein und begab sich in den
Busch bis nach Kiti. Auf dem Wege nach
Kiti versteckte er sich in der Nahe der
Wohnung des Paters, aber er kam nicht
zum Vorschein, denn er dachte, daf die
Stelle zu Matolenim gehorte. So fanden
einige hinzukommende Ponapeleute ihn
am Boden liegen: sie fragten ihn, woher
er kame, er riihrte sich jedoch nicht
und weinte unaufhorlich, denn er meinte,
sie waren Matolenim-Leute; da sagten sie
zu ihm, er solIe nicht mehr weinen, denn
sie wurden ihn zum Pater bringen. Und
noch eins. An dem Tage, wo der Leutnant
ermordet wurde, begab sichXerentoPerez
von U 0 n a fort, urn die Spanier in Oa zu
besuchen. Unterwegs trafen sie imGebiete
von Matolenim ein Kanu, dasXerento die
Nachricht brachte, daf der Leutnant er
mordet worden sei. DagabXerentoseinen
Leuten den Befehl, zu wenden, urn auf
das offeneMeer hinauszufahren. Sie fuhren
also los, aber etliche Matolenim-Leutever
folgten sie im Kanu und ermordeten sie
ebenfalls. Auch einen Jungen aus Kiti,
der beim Xerento war. Ein Junge blieb
nur ubrig wahrend aIle andern mit
Xerento umkamen; einer der Bruder lief
nach Roi en Selatax; sie brachten von
dort die Nachricht zur Kolonie. Und am
andern Tage begab sich ein Amerikaner
von Nan T ia tien Matole n i m nach
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Langer; er hiefl Die k ; er traf etliche
Wei13e, die fuhren in der Dampfpinaf und
schleppten zwei Boote; sie wollten dem
Leutnant Material und Proviant bringen.
Der Mann erzahlte ihnen, dafi die Mato
lenim-Leute sie erschlagen hatten. Da
kehrten die Boote zur Kolonie urn, urn
den Statthalter zu benachrichtigen, dafi
cler Leutnant ermordet sei, ebenfalls Xe
rento, als er sie von Uona aus besuchen
wollte; so seien sie aIle getotet worden.
Der Statthalter holte sich etliche Soldaten
zusammen; sie fuhren in acht Booten. Und
die Pinafs 109 die Boote und brachte sie
nach Matolenim. Sie gingen in der Ein
fahrt von Takearei vor Anker. Sie
stiegen urn in einige Boote, zwei ruderten
und ein Boot blieb an der Stelle zurtick.
Da sah der Mann, der an dem Tage, als
der Leutnant ermordet wurde, sich in
Kitie t i k verborgen hatte, die Boote.
Er kam zum Vorschein, als sie vor Anker
gingen, und rannte nach den Booten; als
die Ponapeleute das bemerkten, verfoIgten
sie ihn, urn ihn zu toten. Doch vermochten
sie es nicht, denn er war schneller, er lief
zum Boot, stieg ein, und die Bootsmann
schaft fuhr ab; sie bildeten einen Kordon
von T a keare ibis zur Ecke von Ga. Darauf
fuhren sie nahe an's Land heran. Die Po
napeleute beschossen sie, und es kam zum
Kampfe. Die Ponapeleute toteten sie, und
der Rest der Boote sammelte sich bei der
Pinafl, welche die Boote ins Schlepp
nahm, urn sie nach der Kolonie zu bringen,
wo sie dem Statthalter berichteten, dafl
seine Mannschaften umgekommen seien.
Der Statthalter entsandte darauf ein
Schiff°; das Schiff fuhr in die Einfahrt von
~Manila.
16-
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M at(Jlenim kot(Jn L(i ner, ata en fJlo
T i k ; iiP' tufJn men uaz (kii; ap' t(ike bot
k'tl£niii 0 a luka bot n'au; re ui1'tk k(iIJUe
o m(ina en teniente ape. 010 ap' katr~ki

iratl, me men Mat 0 len i m kam~i-niilar.

~ri bot ako ap' purot(Jn K 010 n ia katr~k£

!(ojJena, me teniente iipe kamakam~/ar
o p'tl oSeren to kos(in U 0 n a kotfJn mo
matt: (tri ir karus kamakam~/ar. ~ri

K ope n a ap' kipene sau en pei kii; ir (tri
tak~ta bot u(ilu. ~ri bot k'tl£niii ° iip'
luk~ta bot akau ualitn Mat0 len t m. Re
iiP' kola peitiitn ni kitpentau en T a
kearii. 4ri ir keretiS(in niin bot ako,
o me ISe riamen k'tn titke, eu bot mimi
uitsa o. {lri 01 me rukela riin teniente
iipe kamakam~la 0 iiP' mi tse KUieUk
ktlitn bot ako. A peitz,. i (tri uta lSitlialitn
ni bot ako; a men Ponpii ko ap' tidrata,
puitki,pue re en kam~la. 4ri tir tS(Jtakitk,
pue me miiriirii a lSitn~tsa bot ako karatit1i
IfJle, a ton bot akau koton; re iritk sitIi T a
kearei leI tmu'tn lSitp' en Oa. ~ri ir koko
Ion °karaniitn nan tsitp' o. A men Pan':
p i i ko kits:tki iratl, ir ari mau'tnta. ~ri

men Ponpei (ko iijy' kam~tratla,. a me
liiua bot aktiU iijy' kopene niin bot k'ts:tnih"
o ir luk~ta bot ako puroton Kolonia p'tl
katr~ki Kopena, me nii aramits oko neke
tz§r. Art' Kopena ap' katardla sop' 'pfJt ..
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Al 0 k a p ein und strandete; sie ver
suchten es abzubringen; aber es konnte
sich nicht von der Stelle bewegen; ein
Amerikaner namens Poker kam von
Tie n herbei und unterwies die Schiffs
mannschaft: sie sollten alle Sachen vom
Vorderschiff nach hinten bringen, damit
es von der Stelle loskame. Und sie taten,
wie der Mann ihnen gesagt hatte. Und
gegen Abend, als auch die Flut kam,
machte sie das Schiff flott ; es konnte den
Platz verlassen; und zwei Boote blieben
an der Stelle, urn die Anker des Schiffes
zu holen. Und die Bootsmannschaft holte
die Anker auf; etliche Ponapeleute aber
griffen die Boote an, und die Bootsmann
schaften sammelten sich in einem Boote
und fuhren damit los; ein Boot blieb an
der Stelle zurUck. Da nahmen die Ponape
leute das Boot und fuhren damit ans Land.
Und das Schiff kam wegen des Bootes
zurtick. Doch bekam es das Boot nicht,
denn die Ponapeleute ruderten schneller,
bis sie in die Einfahrt gelangt waren. Da
kehrte das Schiff urn zum Statthalter nach
der Kolonie.

f lJj/ 0 aly' kola tanollJn lJn nan kape/au til

Al(J k ap,. ap' Ierata , re ap' uidut't'iiti mp..

aka " 0 a tiota kak a san ulUa0; a ~l hi
Amerika men, q,tanki mista Poker tip'
kosan Tien koto batdki lJn ton sop' 0; rt
en ale kapue en nan mon sop', kila nan
muri, pue en kak kosa1i uasa o. {In' if'

uidta tu en me lJI 0 inta en iraZ!. -{In' uMa
lau pun, a tio ap' itUa lau IIJI; ap' kah/a
sop' 0,. ap' koiii san uiiSa 0,. a botriau me
pitj}(!z' uasa 0, pue re pan ale ptiittak tn
sop' o, {1ri ton bot ako apiapi ptiittak 0;

a men Pon pii kii ap' Siilan bot akau,
a ton bot akau PoklJnpene an nan a,z' bot {1

11' q,ri seitdui; a eu bot 0 peipe£ utisa o.
{1ri men Pon p ei (ko ap' ale bot0, seik;
tdui. {1ri sop' 0 ap' punlla jJutiki bot o.
{1ri a(JtakIJno, puemen Po n 'pei kokeliil
lJn araZ! sei; re tai, petollJn min kape/au
o. .{1risop' 0 purotlJn r~n Kopcna Ko
Ionia.

Ankunft der Truppen
unter Oberst Sot 0; Landung in Matolen'im; erstes Bombardement.

Nach diesen Ereignissen fuhr ein Schiff
nach Man i1a ab, urn die Spanier zu be
nachrichtigen, da£.\ der Statthalter keine
Leute mehr hatte, denn sie hatten ge
kampft und waren alle gefallen. Man sandte
acht Schiffe mit einem Obersten als Be
fehlshaber und zahlreiche Soldaten. Sie
gingen in der Einfahrt vor Anker. Sie
begaben sich zum Statthalter nach der
Kolonie. Dort wurde Rat gehalten. Der

Ari mur en mets sop' PIJt ap kolMt
Man'tla katr§ki men sipan'ts ko, me lolar
nein K opena aramas, puc re mduim'if,
11' q,ri m§la karos. Ari re ap' katara/o
sop' oaliPlJt Calone] men me kaun sait 111

pit' toto m~lel. 11' q,ri kotopeiti (jiz nan
kapetauo.lr kollJnotlJn r§n Kopena kolO·
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Statthalter sagte zum Obersten: -Sie
werden die Ponapeleute aueh nieht be
siegen; besser, wir verzeihen ihnen und
stellen jeden zufrieden.« Der Oberstwollte
aber durehaus nicht; er sagte zum Statt
halter: -Sie wissen, dan ieh nieht zu
Ieben hierhergekommen bin, sondem zu
sterben !s Da stand der Statthalter davon
abo Und der Oberst und sein GefoIge be
gab sich wieder aufdie Schiffe. Die Schiffe
fuhren darauf nach Matolenim; sie be
gaben sieh naeh 0 a und ankerten in der
Passage von Pan tie i en U. Mit einigen
Booten fuhren sie an Land; etliehe be
gaben sieh naeh T sam u in, andere nach
Na und einige nach TolopuaiI. Auf
ihrem Marsch trafen sie keine Mensehen
an, denn die Ponapeleute hatten sieh samt
lich verborgen. Die naeh To lop u ail ge
langten, trafen mit Ponapeleuten zusam
men, die sich im Busch versteekten und
siebesehossen. Doeh die Weifsen kumrner
ten sieh nicht darum, sie sehossen stets
nach den Stellen, von denen aus gefeuert
wurde. Schliefslich zogen sie ab und zun
deten sarntliche Hauser an, keins blieb
Ubrig; die Ponapeleute hielten sieh in
den Versteeken und feuerten auf sie und
erschossen zehn Mann. Da begaben sie
sich wieder auf die Sehiffe. An diesem
Tage setzten sie die Hauser von Tsamuin,
Na und Tolopuail inBrand. Amandem
Morgen ersehienen sie wieder, etliche
fuhren im Boot und begaben sieh naeh
Thp'uerak. Aber es gelang ihnen nieht
Puelipuel zu erreiehen, sie zogen ab
und wollten naeh T's a p a l a p, aber aueh
dies war unrnoglich, so zogen sie wieder
ab auf die Sehiffe und beratschlagten dort,
Dann kamen sie wieder in Bo~ten und
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nia. ]r'!rt" kopakoPi'tn o ari Kopena ap'
maJant" on CoIon eI: »J§remen komatl
mauznz." on men Po n 'pet", memau kitau
en makeki on £ratl 0 kopunalatse lau
maula. « ~rz." colonel kan m§lel ap' znta
en on Kapena: »K6ue §Sia, pue i tSpta
koton mfi'itr, pue z." kotiJit m§la.'« ~rz."

Kopena ap' muez't on £ratl. ~ rz." colon eI
o ian ako ap' pure£ t" on nzn sop' ko. ..:Jri
sop' ako ap' taululan Matolenim; ir

kola tauN 0 a kola peiti on nan kape/au
en Pantiez' en U. ..:Jri ir tak§ta botakoz
kolonon nan tSap'0; akozinena T samu zn
a akoz Na a akoz Tolopuazl. Art" tr
kolon tS(Jta aramas re Har nan tSap' 0

pue men Pan'p ei kan re ruke1an§r.
Ar« me kalon oli Tolopuazl ko, re ko
kolon a men P a It 'p it" ko kzn ruk nan
uN 0 kaszk£ iratl. Ilri men uaz ko tS(Jta
£nsen(ji;ki, re kzn kaszkuean Be uasa, re
En kaszkisan ya o. ~ri ir pzlttonottiisali
£Sik~t£ im kan karuz£a, tS(Jta iu IUfte, a
men Pan 'pei ko rukeruk tSa kaszkaszkt
ir 0 kaJZkiet£ me fk . .Ari ir purMan n'tn
sop <ko. ~ri ran otla re iSikatdl an im en
Tla muzn 0 N a 0 To!opttazl. ~r£

puiiti manta ir pzl pura/an, akoz take
bOt ako kolon on T sap' u era k. ~ri re
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zogenaufTolopuail.EinigeBootefuhren tS(Jta kako/iJiz ni Pue/ipuel 0, a re />II
los und ankerten, sie landeten dann; und pUreiSalZ 11' ptl kolali Tsap alap , 0 ,.,

sie begannen mit dem Schlagen eines ptl tS(Jta kakolon, re ap' ptlpurei lan n1"
Wegs,dervonTolopuailnachTsapalap sop' ko, re ap' kopukopUli. .{1ri11' pllpu
fiihrte. Sie rodeten den Weg vom Strande reannanbOtakaupureali Tolopuazl.1ri
bis nach oben; zwei Leute begaben sich bot akau ap' feisei koldli 0 peiti, ir ~,-;

von Ka pin e fort und verbargen sich wo karatlt,. lJri 11' tapiata muatli al apot 1"
man rodete. Die beiden schossen den kolan To lop uazl let Tsapalap 0.1,-'
Oberst in den Mund, dal3 die Kugel zum 11' muatilali 11i (Jr(Jr 0 lel pane,. aramaJ
Hinterkopf herauskam. Da wurde das riamen ap' kosan R'apine kola ru.kerfJ.k
Roden eingestelIt; sie nahmen den Oberst i ar uia muatlimuats. Ira ap' kas1ki
und brachten ihn aufs Schiff. Die Schiffe Co1011 e! leI nan aue puarala lik/n pdiki.
verliefsen nun Pantiei en U und fuhren Ari 11' solar muats,. re ap' ale Colonr]
vor Oa, und ein Schiffbrachte den Oberst 0 pur~kilali n/n sop' cko. .{1ri sop' cko ap'
und etliche verwundete Soldaten zum pureisan Pantiiz' en 0 kotopetolon iJ1i

Statthalter nach der Kolonie. Als einige 0 a a apot na colonel 0 akOi: lau enpit:
Schiffe vor Oa erschienen, machten sie me leI en l§t Mo, taulitl ton rfln kopena
eine Fahrt von Me s i s o bis vor Takere i: kolonia. .{1ri ntn tokOli lop' akau a,
eins von ihnen ging bei Au~ t a k vor talia/on liktn 0 a re iroksali kamene
Anker. Da begaben sich Ponapeleute auf M?lis(J lelliktn Taker ei, ar apot kolo
den Berg und beschossen die, welche auf peiti oli pan Au~tak. -I1rimen Pon'pti
dem Schiffe geblieben waren. Sie er- ko ap' koto mipon to! kastki ar mimipOn
schossen welche von ihnen; da verlief da!L sop'. -111'£ 11' kaSikieli akoz 11',. lJr£ sop' 0

Schiff den Ort und ging in der Passage ap' pureilan uasa 0 kola phtionkapentau
von Takerei vor Anker. Dann beg-annen ell Takerei. -!1ri ir tapiata ar kaslki
sie mit der Beschiefsung von Oa; als die Oa , ni anSOtt re tapiata dr kas/ki tsap'
Beschiefsung ihren Anfang nahm, schossen 0 re tapiekita kalik pir§r§r katakateo Iti
sie mit Revolverkanonen. Von Mitter- pUli 0 leI nin tS(J ran a re ap' itt tapiata
nacht bis zur ersten Damrnerung dauerte kastk lapalap lau III uasa ranpelan m[lll
sie, dann schossen sie mit den grofsen are ap' kerftiJan ntn lOll' kokololi on Oa.
Kanonen bis es helIer Tag wurde, dann Akoz keretiUi/an MeSts(J, a akoz kenti
fuhren sie von dem Schiffe ab und be- lit/a1i A r u , are ap' kokopene lau kaznene
gaben sich nach Oa. Die einen Landungs- 0 a. -I1ri ni anSlJ1t re kereti.faJi n'ln lop
truppen marschierten vor Me siso, die ko, akoz kereti mas a akoz muri, ap' mala
andern vor A ru: sievereinigten sich in der
Nahe von Oa. AIs sie sich ausbooteten,
stiegen einige friiher die andern sparer
aus, dann riickten sie in geschlossener
Kolonne zu zweien vor, die beiden Enden
wurden von den grofsen Geschiitzen unter
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{lri mur en ar purasan Mat 0 len i m
o re pzl kopukopun,. 0 sop uiilu pot 0 pu
raltin Mat0 len i m. {lri a pot uar sau
en pe£ tptp ya, kola piitz' on 0 a, a zsipot
taulztlan Pantz"ei en U. .{1ripuiiti manta
q,ri ton s~p'en pei likzn Oa ap' kareli kolon
on Oa. Ir me limapuki sau enpii me kere
t£an 0 a. Re tiP' sapasapal kolon 0 lei
M?H~(J, tip' kokolon on Tsapalap o. A
men Po n 'p ei kan tiP'pelepelian », tana
Han nan uel kan kaSZRaSz'ki ir lel ako? ir
kamekamgla,. ti men ua?<ko re kzn tsopit'u
e£tsa kaszk uean uasa men Pon 'pit" ko kzn
rukelakaflk sanya. 4riirPll6uonauezsan,.
ti sop me pit' Pantii£ en U ko, ako? sau
en pe£ ko take bot, akot sezlan ntin tau en
L§tdU, ti akot kerelt' T sam u zn kolon on
Tamuro? lei Kap£ro?, kokolan Tsapu
era k tip' papan tsap' akan kolan,. ti men
Pon pii kan ap' pzl rukeruk kaSikalikz
ir. 4r£ men ua? cko pzl tsopi£ue£Ha kaszR-

mas r£apar kolon a n£ £mu£ e!ep 0 elep re
k£kilan kaStk tapalap,. re u£dta alualon
on en nan Hap kareta uasa kls atank£
Ponpatp,. re ap' kotanKU£etlk, uiisa
ten£ente kanim mia o. A re al/ kola
£slkata im kan karuz£a, tspta en IUflt'. Ir
q,r£ puit'ti on 0 a , manta ni mensan ir q,ri
pureian nln sop' ko. ~ri sop'ko ap' muafel
tanezsan uasa o. ~ri t'iittak en apot ap'
taliala,. ari bot en sop' tiiko ap' purolon
zan ape Pti'ittak 0 f Hpta kak a re lepuket£
on uasa o, ir q,ripuroton K 0 Ion £a .

Nach ihrer Rtickkehr von Ma tolenim
berieten sie wieder; und acht Schiffe er
schienen vor Mat ole n i m. Eins der vielen
Kriegsschiffe ankerte vor 0 a und sieben
fuhren zur Passage von Pan tie i enO.
Am foIgenden Morgen schifften sich die
Mannschaften des Kriegsschiffes vorOa in
Oa aus. Es waren funfhundert Soldaten,
die in Oa landeten. Sie marschierten da
rauf bis M~sisQ und zogen weiter nach
TS11 pal ~p. Die Ponapeleute begleiteten
sie im Busche, sie liefen im Busch und
schossen bis sie etliche getotet hat ten ;
und die Fremden wendeten und schossen
nach der Richtung, wo die Ponapeleute
verborgen waren und feuerten. Doch sie
rtickten vorwarts ; von den Kriegsschiffen
in Pan t i e i en U gingen etliche Soldaten
in die Boote, andere segelten nach dem
Kanal von L ~ tau, etliche landeten in
Thmuin, marschierten auf Tamur@

Feuer gehaIten; so gingen sie gleichzeitig
auf den Strand los und landeten auf dem
kleinen Platze Po n p a ip; sie begaben sich
dann nach Kitietik, wo sich die Hauser
des Leutnants befanden. Nach ihrer An
kunft ztindeten sie samtliche Hauser an,
nicht eins blieb ubrig. Sie zogen darauf
nach 0 a; am folgenden Morgen schifften
siesich wieder ein. Dann fuhren die Schiffe
ab und verliefsen den Platz. Der Anker
eines Schiffes ging verloren; das Boot
eines anderen Schiffes versuchte ihn auf
zuheben, doch war es nicht imstande, ihn
von der Stelle zu bekommen; so kehrten
sie nach der Kolonie wieder heim.
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bis K a p iroi, gelangten nach Tsapuerak
und marschierten kreuz und quer durch
die Landschaft; die Ponapeleute hielten
sich aber verborgen und beschossen sie.
Und die Fremden machten oft kehrt und
schossen auf die Stellen, von denen sie
Feuer erhielten, und sie rtickten vor und
kamen nach T'sa p a la p ; hier sollte der
Kampf entbrennen. Ais die Abteilungen
sich in Tsapalap sammelten, andere Ab
teilungen in 0 a Iandeten, signalisierten
sie mit Schtissen nach T sam urn ZlI

kommen und sie soilten sich beeiIen, sonst
wiirden sie aufgerieben. Da sammelten
sich die Abteilungen, sie rtickten von 0 a
ab und marschierten schnell bis zum be
festigten Platz.~Als sie den Pallisadenplatz
nehmen wollten, konnten sie es nicht, denn
sie waren zu sehr geschwacht worden; und
die andern marschierten vorwarts, bis sie
an die Pallisaden gelangt waren. Nun
wollten die Ponapeleute sie bekampfen,
doch hatten sie keinen Erfolg, denn die
Fremden eroberten den Platz. Sie fluch
teten insgesamt, versteckten sich und
eilten zum Nanamarikitach T'o l mar au i.
Die Fremden liefsen sich innerhalb der
Pallisaden nieder, kochten und afsen.
Wahrend sie afsen, beschossen etliche Po
napeleute, die sich verborgen hielten, sie
und toteten einige. Aber sie ktimmerten
sich nicht darum, sie afsenerst fertig, dann
ztindeten sie samtliche Hauser am Platze
an und gingen wieder in die Boote, die
Verwundeten und T oten nahmen sie mit;
einige begruben sie in Tsapalap, denn sie
hatten viele Tote. Bei diesem Kampfe
war Pater Augustin mit nach Tsapalap
gekommen und seine Leute hatten sich
~Kita1ll. fi)Paul.

ueali uasa re ktn kasikSMzya 0 ir ptl Qu.

onaueisan kokolon on T sap a Iar « tit

uasa re pan mautn ya. {1ri alZS0U alialu
(ko kopbleil1i T sap a Iapo, alialu kenli
Oa, 0 kzn paparli me kololi Tsamuzl1,
o rgn ptteptt'loli, pue 1'e neketl§P. Ari i1'

kokopene 0, me sapalaStl1i Oa 'ko, matali
mas lei ni kgl o.CP~ri ir ale kglo re apia

kak on, puc re meltfitltiUlar,. a me teyo ap'
kokolate uon'lali kgl 0 lau kaloueti. An
men Po« 'ph" ko manuiutn iali irall, 0

tsaUfY kak, pue men uar ko kaloetlfff tsap
o. ~ri re ap' !Sanpesali rukgla, a akol
!Sana/ali rgn Nanamarikli> Tst».«.
raui. 4ri mbz uar ko ap' monti (hi nail
kglo kamol ya,. 0 ir ptl malia ya. Ari ni
ansou re manamana men Po lZ 'pei (ko,
ktn ptl rttkeruktsa kaszkaszki'irati, pll
kamgla akor. ir a !S{J dr mangtSa re apua
puaN 0 nek, re ap' istkeltsan im en t.Ni/
o lau nekeSali, a botako ap' kololialeirail
o ian aki, me sOli ajJe, a me m§la ako, re
sarepeti on T sap alap 0, pue me toto mf·
leI. ~ri mdut« uefs jJalre Augustin iali
koliiJ'l Tsapalap 0 a ian sapalasaIi Tsa
mU1n lei Tsapalap a. ~ri ip'tliiiizstii,
eu ph" ko lake bol ako, purcioli n'tn sop'
ako. {1r£ sop' ko karus tip' muaselpurot~li
Ko io n ia. {11'i sop' ko puralan Man'tla
a K 0pcn a iali ako ter, me kouk6us~il

Pon 'p ei Uit uarcila ; solar mau'tn uidui
Pon 'pei; karus maula mglel ti me,z M a
n'tla 6 ap' !Sapola 11'tn nana 0 lei Mat~·
lenim. Ari ir kola inene TolmartiUi.
11' (J1'i kola luon 01amen, me atanki Pale
nuaz a uia umum uasa 0: ir (Jrl puara/ali
010; 010 ap' kareirlan Ke1'ou elZ L§ttiU.
{1ri re kali nameki men M a n11a ko, pue,
re !S(J Nki ir, puc re te kamgiralla. 4ri
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von TsamuYn nach Tsap a lap begeben.
Sie fuhren nun auch mit den Soldaten in
einigen Booten und begaben sich nach
den Sehiffen. Aile Schiffe gingen dann
Anker auf und kehrten nach der Kolonie
zurtick. Dann fuhren die Schiffe wieder
naeh Man rl a, der Statthalter und die Sol
daten nieht, sie blieben noch lange Zeit
in Ponape; kein Kampf fand mehr in Po
nape statt ; aile vertrugen sich und sechs
Manilaleut~ begaben sich tiber die Berge
naeh Matolenim. Sie begaben sich ge
radenwegs nach T 61m araui. Unterwegs
trafen sie einen Mann, namens Pn Ie nua i,
der beim Koehen war. Sie erschienen also
bei dem Manne, der sie zum Ker6u en
L~tau~fuhrte. Aber sie nahmen die Ma
nilaleute nicht auf, denn sie trauten ihnen
nieht und furchteten, dafi sie sie toten
wtirden. Da zogen sie weiter nach Tsapa
lap, betraten die Hauptinsel, begaben sich
naeh Kinaukap und gelangten naeh T s~

pueak, wo sie beim Ua s a i en Mato
lenim@ blieben. Der Uascii und seine
Leute sorgten nun recht gut fur sie.
Sie gaben ihnen zu essen, beschenkten
sie und halfen ihnen jederzeit. Nun ge
sehah es, dafi spater noch drei Leute ihnen
nachfolgten. Die begaben sich zunachst
nach Tsapalap ; als diejenigen, welche
sich beim Ua s a i en Ma t o l e n im auf
hielten, davon horten, kamen sie und
nahmen sie mit sich nach Ts a pu eak. So
blieben sie aile zusammen beim U asci i.
Sieblieben dort lange Zeit; und die sparer
Gekommenen begaben sich dann nach
Tsap a Iap zurtick; die andem blieben

~Deserteure.
1mAugust 1910 verstorben.

\WDer Nanamariki von Matolenim im Jahre 1910.
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ir P~I taulul.Ntn Tliipaliip 0, kokoto n~n

tJiiP akiin 0 leI Kl'nau kiip, 0 ir pzl ko
tfJn Tliipu~ak kIJuSfJn r~n Ualat' en
MatfJlenim, ~ri Uasat' 0 tsiipuelzm na
aramiis akiin kzn kana? fJn t'rat! m~lel,

Re k~n kamiina £nii'l 0 katikiiin £rat! to
rat! 0 apuapualt' iratl anslJu karns, ~ri
katakateo eu anHm a me silt'men.ap' pzl
£tauent'rat!a. ~rt'irpzlkola t'ta Tsiipaliip
0,. a re mimt'ren Ua sat' en Mat fJ len t m
<ko ap' rfJnata kola p~:l karet'ratltfJn T s ii 
Pu~ ak. ~ri ir karul ap' kbulfJnla r~n

U as a £. -<Jrt' re ap' kokbulfJn lau uarez'la ,.
a men kola mur ko ap' p~1puraliin T s a
paliil',. a me tit'ko ap' mt'mt'r~n Ua sat'
en Mat fJ len i m. Art' ir an' kt'neta It'kiim. . -
'pfJt, me tena men Dpatt koliin mauzn
fJn men Matolenim. .Ari men Man~la

<ko ap' inaukita rf1Z szns~la tenpiis en
Ualai 0, pue men Ute kOla kapuiiila.
-<Jrt'ir k~n lznszlla tenpiis eu Ualat' en
Mat fJ Ie 1l i m 0 pun karnl. -<In' katakateo
apan en pun a re ap' mfJmfJt lik'tn im °
iniz'n'iitk£ rfn kamatala U asa i. -<Jri en
Uas a i a lz'kiind ap' kaupfkita a tfr Sii
mfJk, pue men 11Ian 'tIa ko inein(ji)kt' rfn
kamatala. -<Jrt' Ualaiap' opelauiisa, -<Jr£
ir soiar iniin'iitk£, ~ri pueiti manta a
Nanamart'ki en MatfJlenim ap' p(Jro
Ian Ualai en kiitilan re Tlamu'tn. 4r£
Ual ai ap' mua1e1 katt'la rfn N anama
riki,. ira tJn' katikatl Tlamuzn. ~n
men Man'tla (ko ap' s'tnS'tla im, 0 pop(;itt
eu 0 putiik ame«, me iiin men Man z!a
,ko s'tnS'tla tenpas en Uas a i o. -<Jr£ nipun
karul re k'tn matomatfJn, katakataue men
Pon 'p e£ (ko, PUf rfn mez'rkaltk'!a, a re
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beim Ua s a i en Ma t c l e n irn. Da er
fanden sie eine Luge, namlich die, dan
Leute von 0 die Ma t o l e nim-Leute be
kriegen woIlten. Die Manila-Leute ver
abredeten sich, das Haus des Ua s ai zu
bewachen, damit die 0 -Leute ihn nicht
toteten, So bewachten sie das Haus des
Ua sa i en Matolenim Tag undNacht.
Und nach vier Tagen, als sie aufserm
Hause waren, besprachen sie sich, den
Uascii zu ermorden. Und die Frau des
Uasai weckte ihren Mann und sagte, er
solIe nicht mehr schlafen, denn die Manila
Leute batten sich verabredet, ihn zu er
morden. Da schlief der U ascii dort nicht
mehr. Und sie beredeten sich nicht mehr.
Am folgenden Tage befahl nun der Nana
m a r i ki en Ma to l e n i m dem U ascii
zu ihm nach T's a m u rn zu kommen. So
fuhr der U asci i ab und begab sich zum
Nanamariki; die beiden blieben in T sa
murn. Doch die Manila-Leute bewachten
das Haus; eine Frau und ein Knabe, der
bei den Manila-Leuten war, huteten im
Hause des U ascii ein. AIle Abende spiel
ten sie, sie woIlten die Ponapeleute tau
schen, damit sie recht ermiideten, urn dann
eine Gelegenheit zu haben sie zu toten.
Doch vergeblich, denn die Ponapeleute,
die sich bei ihnen befanden, schliefen aIle
mal nicht ein. Sie warteten auf den U ascii,
ob er nicht kame, doch der N anamariki
erlaubte es nicht. Und die Ma t o le n irn
Leute versammelten sich gewohnlich urn
sie, urn ihnen beim Spiel zuzuschauen, das
sie stets zu tun pfl.egten; und sie wufsten
nicht, dan die Manila-Leute sie nur hinter
gehen woIlten, urn sie zu ermorden. Eines
Tages scharften sie ihre Messer bis diese
recht scharf waren, dann begaben sie sich

ap' is(ptJneki kam§iralla. {iri !S(J,pul ml"

P jj n 'I ei 'ko P u kin ieiali irall tsl pejJ(1
ansou karus. {iri irduidui Vas di a tSpla

kak puroto, pUl N anamdriki solarka
tar. {iri men Mat0 len i m kan hn kOPblt
ian utial maton re kzn uiuia kiln, Pul re
kikiiln, me maton mual eu,. a re SfSf, me

men Man zIa ko uitiuitzna ira?, puc r{1I

kam§iralla. 4ri ran eu re ap' ata nazr
nazp' akan lau kanla m§!el, 0 re ap' kola
kzn matomaton,. a men Po n 'pe£ kan tiP'

hn kopene utial lau nek ar matihi. Are
ap' kzn kokopesan. {iri akan en pUli re
ap' pzl miltomaton lau let nzn tsord», ti

m~n Po n 'I ei 'ko ap' kokopesali, a men
Man zI a ko 0 popaut 0 putak amen, £niil
t§r me mimi uasa 0,. {lri re ap' Pelolon bit
nan im 0 uznti meirela lau leI anUm po
p;Wt 0 0putak 0 a1'allmet1'kalzk'la , ti men
Man zIa ako ap' kola ale !Suka 'kii kale
pene uasa popaut 0 uon ya lau nek,. ti re
ap' ale nei1'all nai}' ako petfkzsan mbli
en putak 0,. a re ap' katuki seripei11 0

naif',. {l1'i se1'ipein 0 ap' u§riki a re tip'

pel§ki u(Jr 0,. {l1'i kil en U(J1;' 0 !Sff kolokb/.
41'i ni ansou re kam§la1' popf;ii;t 0 0 PU

tak 0 re petoi tSanalan nzn nas eu, mi ni
(Jr(Jr 0 en serzjJein 0 a papa 0 ria me ldUl
o kzn k6uk6uson uasa o. 4ri ni dr tSalia
Ian nzn nas 0 re likamata u§riu§f kola,
re kzn lipu§ri 01 0, re kzn znta: 'Papa,
papal men Ii mi metSl« 41'i ni ansOu bl
o 6unontSe re tsana/a kapzlpene 01 o. lr
Pll znfa: ' Papa I men [; mi metSI ( Ari
010 ap' lemfta, me re ultiultzlia, puc rflt
kam§la. {iri 01 0 ap' utatse lusporati,
tSanala kazr§ki men Ponpei <ko tii en
son, me men ManZla <ko uiatar. .(11'£ nt'
ansou 010 tSanalan 1'§n men Pan 'Pit' (ko,
men M anz I a 'ko isaniki porpene an ten
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wieder an's Spiel; und die Ponapeleute
samrnelten sich urn sie bis das Spiel be
endet war. Dann gingen sie heim. Nach
vierTagen spielten sie wieder bis derTag
anbrach; die Ponapeleute gingen dann
nach Hause, und nur die Manilaleute, die
Frau und der Knabe blieben allein auf
dem Platze; sie gingen in's Haus hinein
und legten sich zum Schlafen nieder bis
dieFrau und der Knabe fest eingeschlum
mert waren; die Manila-Leute holten nun
etliche BUsche, und umgaben damit voll
standig den Platz, wo die Frau lag; dann
nahmen sie ihre Messer und schnitten dem
Knaben den Kopf ab; darauf erdolchten
sie ein Madchen mit dem Messer; und als
das Madchen schrie, schnitten sie ihm die
Kehle ab: nur die Haut hielt den Kopf
am Rumpfe fest. Als sie so die Frau und
den Knaben ermordet hatten, fluchteten
sie in ein Versammlungshaus, das am
Strande lag und wo der Vater und die
erwachsene Schwester der Frau wohnten.
Als sie zurn :Versammlungshause liefen
logen und schrien sie, sie riefen nach dem
Manne und sagten: )Vater! Vater! die 0
Leute sind hier!- Als der Mann sich erhob,
eilten sie auf ihn zu, umzingelten ihn und
sagten: )Vater! die O-Leute sind hier !«

Der Mann dachte, dan sie ihm etwas vor
logen, urn ihn zu toten. Der Mann machte
sich von ihnen los, lief weg und benach
richtigte die Ponapeleute davon, was die
Manila-Leute begangen batten. Als der
Mann zu den Ponapeleuten lief, nahmen
dieManila-Leute die Gelegenheit war, sich
des Kanus von U asci i zu bemachtigen:
das Kanu befand sich im Versammlungs
hause; da hielten die alteste Schwester
des Uascii und noch eine Frau das Kanu

uar en Vas d i, uar apot mimi nan nas 0;

CJri lz' me lap a san Vasai a jitl amen lz'
ian i, ira poYjJene on ud»: 0,. koleti a men
Man 'tIa <ko nantionata udr 0 lau let nan
set o. <1ri i1al.l karatan pauue feitaui; a
men Pan'pei kan ap' tsanpene men
Man'tla ko tSauu§y mz§y, pue re fez§r
taui; a re ap' tUnala petoloft on nan im,
me re k'tn kouson lole 0, tiarata iir lepu
kasan§Y mon en pop{iitt 0 0 putOk o. ~ri
akol men Pan 'p e i cko ap' 'tnta r§npuaki
iral.la,. ma re tS(J pan tuon iral.l nan set,
pue re en kamt}zraZla. ~ri akot men Po n'
p ei ko kan, pue ar lamlam, me men
Man'fla <ko mz§y Ko i on.ia. {lri men
Pon'pei cko ap' l'tke!ikam kaSikitSik'la
muY zral.l, a re samalar; pue ma men
Po n 'p ei <ko puakiiral.la, re pan kono
iraZftz~ pue tS(Jta paUl re Siiki, pue katia
riapot, me re q.rilaneki lau leI K 010n i a.
A me mi T sap alap ako roitiUa, me tel'kO
a tSaut}Y mi 'mo, (In irP'f1 sep(Jla puroton
Kolonia. A men Pan'pei <ko ap ale ri
en Vasai en Matolenim, senpein 0,

o a PCJ?d, nalan Ts amu'tn sarepeti on
ya. A putak 0 sarepeti on Ts aput}ak.
.(1rimen Mat 0 len t m cko ap' insensuetki
sauraZl ko. ~ri ir in;;;tkita r§n koton iki.
{In' aramitS akol ap' kosait Tsapalap
koto rukeruk Lloui; a men Man'tla
riame« ap kolan lopalop L lou i. {lri ira
kola taa lapolap,. (tri men Matolenim
tko, ap' puarata kam§irala. {lri men
Mat0 len i m cko (In' jJ'tlpuralapon nana
tel Ts apalap o. <1ri ir ka'J'us 'tnsena
maula. ~ri mau'tn u~ts i tspta #ia tapi,
pue akol 'tnta; me men sip a n 'ts tko, me
suetki perotestant, a akii 'tnta, me perote
stant cko, me su~tki katil'tk mi Mat 0

lenim. Are P'tl tnta, me tena sau en pii
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<ko me kolan rauen tfuka ran iu, f1.n

Uasai en Matolenimaj' kasos()itirii/
ni arall tattJ,1,tk o. Re aj' makarekita, ko.
leti, u{Jki. !1ri iet pzl iu,. ntn tok()n tir

mauzn sapalo, sau en pei t{ltp me 1nfla;
a men Po n 'p ei iu mepzl ian m§/a, pu{ki
arazl rukeruk nan k§l, re ap' mamauln
i Mt men uit <ko,. ma ir karus, me sanshl,
men P on 'pii toto pan pzl meia, puc sau
en pii kan, me tptp m§lel. 0 re pzl IS(1la
insentiitki, pue re nekell§r, a tfe, jue re
kzn uonaueitfa lau koloeti MatiJlenim.
!1ri mur en me pukatf znsenamau ml~f

ni uei karla, 0 pzl r§n men uat kan,. ir

karus mznimzn'lar,. 0 N anamarikiktzn
karus pzlpCiki on ar K 0pen a , 0 kojcna
pzlpiJke oli irall kokolate.

fest; die Manila-Leute bernachtigten sich
aber des Kanus und schoben es zum
Wasser hinab. Dann stiegen sie ein und
fuhren ab; die Ponapeleute liefen zu
sammen, doch die Manila-Leute waren
nicht mehr da, denn sie waren abgefahren;
sie eilten nun zurtick und begaben sich in
das Haus, wo sie gewohnt hatten, dort
fanden sie die abgeschnittenen Kopfe der
Frau und des Knaben. Etliche Ponapeleute
schlugen vor sie zu verfolgen ;doch konnten
sie sie nicht mehr auf dem Wasser ein
holen, urn sie zu toten, Andere Ponape
leute wollten es nicht tun, denn sie dachten,
dan die Manila-Leute inder Kolonie bleiben
wurden. So schossen diePonapeleuteaufs
Geratewohl hinter ihnen her, und sie ent
kamen; doch wenn die Ponapeleute sie
verfolgt hatten, hatten sie sie eingeholt, denn sie ruderten nicht mit Paddeln, sondern
mit zwei Stofsstangen, mit denen sie bis zurKolonie stakten. Und als die in Ts~pal1tp

horten, dan die andern nicht mehr dort blieben, liefen sie auch fort und erschienen
wieder in der Kolonie. Die Ponapeleute nahmen die Schwester des Ua s a i en Ma t o
l e n irn, das Madchen und seine Frau, brachten sie nach Tsamurn und begruben
sie dort. Der Knabe wurde in T's apu e ak begraben. Die Matolenim-Leute waren
dartiber hochst erregt. Und sie verabredeten sich Blutrache zu nehmen. So begaben
sich etliche Leute von T sap a I~ p fort und versteckten sich am L l6u i li>; zwei
Manilaleute wollten nun im L16ui waschen. Als sie zum Waschen gingen, erschienen
die Ma t o le n irn-Leute und toteten sie. Daraufgingen die Matolenim-Leute wieder
tiber die Berge nach Ts~ pal ~ p zurUck. Sie waren alle recht befriedigt. Nun weif
ich nicht, wie dieser Streit entstanden ist, denn die einen sagen, dan die Spanier die
Protestanten schlecht behandelt hatten, und die andern behaupten, dan die Pro
testanten die Katholiken in Matolenirn schlecht behandelten. Auch erzahlten welche,
dan eines Tages, als die Soldaten zum Holzholen ausgegangen waren, der Ua s a i
en Mat 61 en imsie bei ihrer Arbeit erschreckt habe. Sie waren bose geworden,
hatten ihn gefant und geohrfeigt. Und noch eins: als der Kampf wiederum ausbrach,
fielen viele Soldaten; von den Ponapeleuten fiel nur einer, denn sie hatten sich hinterrn
Pallisadenwall verborgen; von dort aus bekarnpften sie die Fremden; aber wenn sie
alle draufsen gewesen waren, waren auch viele Ponapeleute getotet, denn der Soldaten
waren sehr viele; doch die ktimmerten sich nicht darum, dan sie aufgerieben wurden,

WFliillchen, das an der Westgrenze M~sen ieil's in den Tau en Ts~kola fliel.lt.
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denn sie rtickten vorwarts bis sie Mat ~ len im erobert hatten. Doch hernach
herrschte tiberall bei allen Stammen und auch mit den Fremden Frieden; sie befreun
deten sich aIle miteinander; und aIle Nanamarikis gehorchten dem Statthalter; und
der Statthalter war ihnen immerdar ein guter Freund.

Ober das Verhaltnis der Ponapeleute zur spanischen Verwaltung
und den Missionen.

Als die Spanier nach Ponape kamen, ..;1ri nrn toklJn en m~n sip an r s iir ap-
begaben sie sich sofort hierher.U;> Sie baten t§n pudroto Me Pan 'ph', re krn in~n tlJn
den Lap en N<.>t urn einen Platz, wo sie paNet. flrireap' Pl!kir§n Lap en NlJt
bleibenkonnten. Der Lap en N<.>t tiber- uasa re en k6uSlJnya. {1ri Lap en lv{Jt
lie13 ihnen da die Kolonie. Der Statthalter ap' krn m1teit Me inul Kolbnia. 4ri Ka
ging mit seinen Leuten daran zu roden pen a 0 ian akan iiP' kolan muath' 0 kan
und dort die Stadt zu bauen. Zur Zeit, im ya. ..;1ri ni ansbu, me re apt§n uia ta
als sie gerade an der Kolonie arbeiteten, tq;i;,k Kolonia, amen sau en batak en
wohnte dort ein amerikanischer Missionar. Amerika kln kbuslJnya. {1ri ni ansbu
Als sie die Arbeiten in der Kolonie be- re krn tapiata tat;Wk Kolbnia re kln
gannen, waren sie Herm Do an e gegen- apuali mau (In mlsta Tan, 0 re Pll kln
tiber sehr entgegenkommend, und erlaub- mueit (jn en ian irati kokbus(jn Kolonia
ten ihm auch mit seinen Leuten in der {1ri nln toklJn aratl apt§npudrotlJn Pan'
Kolonie zu bleiben. Als sie so aufPonape pei Lap en N{Jt, me krn tapiata apuali
erschienen waren, begann La p en N <.>t men sipanH, muet! (jn irati tsap', oPll
den Spaniem zu helfen, er uberliefs ihnen kal§nan (jn irati m§IU; 0 Kopena prl
den Platz, auch war er recht freundlich tu§tSa 0 saumas akan re krn kalananpene
zu ihnen; der Statthalter und seine Haupt- nanpun aratl;pue ni ansbu Kopena kln
leute waren es insgesamt auch; denn wenn piJrun (jn Nanamdriki kan, re krn matan
der Statthalter einen Befehl an die Nana- uia tu en me Kopena mafani; ore Pll
marikis erliefs, taten siesofort schnell, was kln klfakrsa Kap en a ansou karus, 0

der Statthalter gesagt hatte; sie be- Kapena Pll krn kllaklla ir tu§tsa; tSrta
schenkten auch den StatthaIter jederzeit, en Kop~na 0 Nanamariki kan insen
und der Statthalter beschenkte sie eben- sue/pene tau lei en Krrstian 0 Kariu
falIs;keineMi13stimmungentstandzwischen a Man ueI aratl kansensueti aramas
dem Statthalter und den Nanamarikis akan. Ap' kar§ta mauYfn ni Pan 'Piz".
bis Kristian, Macario und Manuel et- Ari ni ansbu mauln uiaui 0 lau nekesan
tichen Leuten Unrecht getan hatten. uei en MatlJlenim solar inlensuet mia
Das war die Ursache des Kampfes in Po- r§n Kapena 0 Nanamariki kan ka
nape. Als der Streit ausbrach und in rill. Nanamariki krn peiki lJn Ko
~tolenim beendet wurde gab es kein pen a 0 saues§ta tatl.!'l;tk en lam/am mau
~Ml§eni!D.
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Mifsverstandnis mehr zwischen dem Statt
halter und den Nanamarikis. Die Nana
mariki gehorchten dem Statthalter und
unterstiitzten das Missionswerk gut in
allen Stammen Ponapes: und sie vertrugen
sich auch vorzUglich; die Nanamarikis und
auch der Statthalter unterstiitzten sie in
jeder Weise. Etliche Patres lehrten den
katholischen Glauben; L a pen N <) t,
Ua s a i en Tsok~s, Na n a mar i k i en

v ""'

KHi und auch S:fullk en Au~k erhoben
den katholischen Glauben in den Gauen
von Ponape auf den Schild. Ais der katho
lische Glaube bei den Stammen von NQt
und T s Q ka s sich ausbreitete, gab es
dort keinen Glauben, denn der katholische
Glaube brei tete sich nun erst in diesen
beiden Staaten aus; auch im Staate K It i
fafste der katholische Glauben Fun, doch
drang er nicht nach allen Platzen, denn
wahrend im Staate U 6 n a der katholische
Glauben sich ausbreitete, breitete sich
in R oi en Kr t i der Protestantismus aus.

r-..

In A u ~ k, im Staate U [ante der Katho-
lizismus Fun, und im Ubrigen gesamten
Staate U der protestantistische Glauben.
DochimStaate Mat.o len im gabes keinen
Katholiken, denn aIle waren protestan
tische Christen, weil der Nanamariki von
Mat 61 e n i m und der Nanamariki von 0
von fruher bis [etzt den protestantischen
Glauben unterstiitzt hatten, denn der pro
testantische Glauben war bei allen Stam
men von frUher her, bis die Spanier nach
Ponape kamen, in aIle Staaten ein
gedrungen. Ais die Spanier erschienen
und sich auf Ponape niederliefsen, hatte
sich der Protestantismus ebenso aus
gebreitet bis spater die Patres den Katho
lizismus verbreiteten; aIle breiteten sich

n£ ul£ en P iJ n'P ei kant}, 0 ir kart'llp~.
kepokepene m§leI,. 0 Nan a m d r z'k z' kifn
o pzl K ope n a £ratl kariH apuali ~lll.

Patre akan saues§ta lam/am en katihk;
Lap en Nrt 0 Vas d£ en Tl~k~I 0

N a namariki en Kzt£ 0 pzl Saulzk en
r-...... ....

A u ak £ra£l me katln kapuazata lam/am
en kat£lzk ni kautUp' en Po « 'ph'. Ari
ni anNu lamlam en kat£lzk kfn pueita ni
ut£ en Not 0 Ts~kas tS(Jta iu lamlam kl"
mia, pue lamlam en kattlzk me kznpue#a
ni uii riau uetS,. a ni uti en Kzti lam/am
en katilzk kfn puiita mglel ya, iip' tSpla
puiita uasa karas, pue ni uii en U~na

lamlam en kat£lzk kfn puc£taya ii R 01' e"
Kft£ lamlam enPerotestantme kznpuiita
ya. A n£uti en D AUak me kzn kapuit.
ata lamlam en kat£lzk, a uti en !! karid
lamlam en perotestant me kfn puiita ya,
A n£ uh' en lVIatolenim tiota amen ka
tilzk migf', pue karuzia, me saitlaiz en pe
rotestant, pu§k£ Nanamariki en Ma·
tolenim 0 Nanamar£k£ en V kzn Iau
§S£a lamlam en perotestant san mas ko
koto leI mets, pue lamlam en perotestant
me kzn puiz'ta n£ uei en Pon'p ii karl#
mas kokoto lau let n£ en men s£panzs ar
pudroto (jn Po « 'pei, ..(1r£ n£ anUm men
s£panzs pudroto mont£ on Pon'pei lam
lam en perotestant kzn tu§tu§tSa lau leI
patn akan dr kapua7ata lamlam ,en ka
t£lfk,. karus kzn puizta m§leI, lamlam en
katilzk kfn pu/£ta uasa mepatre (kan kl"
kIJuson ya. A lamlam en katilzk kzn put
ita r§n kau lapalap akan 0 kau'n tzkeflk
kan 0 aramas akan kartts,. 0 K ope napi!
kfn sau§s£a m§let lamlam, pue a tS(Jta kak
kauu§§la £nNn en katilzk 0 perotestant;
Kopena kzn sdU§S£a m§lel, pue a tS(Jta kl"
/UktHan a papan m(Jm(Jtls(J kan 0 sdUmas
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aus, der katholische Glauben stets dort,
wo die Patres sich aufhielten. Und der
katholische Glauben wurde von den
grol3en und kleinen Hauptlingen an
genommen wie von den gemeinen Leuten:
der Statthalter untersttitzte die Mission,
denner war nicht imstande die katholische
und protestantische Arbeit zuunterbinden;
derStatthalterleistetewirklichen Beistand,
denn er besuchte nicht eine Kirche allein
und einige Hauptlinge; wenn der Statt
halter die Kirchen besuchte, beschenkte
er die Schiller, jedesmal gab er ihnen
Geld; und die Schulvorsteher nahmen
stets grol3e Geschenke von den Schulern,
sie nahmen die Geschenke gleichrnafsig,
die Klugeren nahmen zuerst, die weniger
Gescheitern hernach, und etliche Leute,
die bei ihnen in der Schule waren nahmen
auch Geschenke an, sie machten keinen
Unterschied zwischen vornehmen und ge
ringen Leuten. Noch eins. Der Statthalter
untersttitzte die Schuler jederzeit, er war
mit ihnen sehr zufrieden, er beschenkte
und beIehrte sie jedesmal freundlich. Er
war auch freundlich zu allen Christen und
allen Schtilern. Noch eins, was der Statt
halter zu tun pfIegte wahrend er auf Po
nape war. Am Geburtstage der Konigin
von Spanien Iud der Statthalter aIle Na
namarikis, die Vorsteher der SchuIen und
die kleinen Hauptlinge zu sich ein. Dann
befahIen die Nanarnariki's es den kIeinen
Hauptlingen, und sie fanden sich aile beim
StatthaIter in der KoIonie ein. Sie ver
sammeIten sich an diesem Tage vor der
Messe der StatthaIter, die Hauptleute und
auch etIiche Soldaten, zusammen waren
es viele SoIdaten, gingen in die Messe;
nicht umsonst waren sie bei der Messe

akan,. ni ansou, me Kopena kzn pajJan
m{Jm{Jtis{J kan, a kzn kl1akzsa tonskulkan,
kian £ra1t mom: n£ ansou karus,. t;lri me
kzn kaun skul kan, re kzn ale kl1akzslaut
a ton skul kan, re ale kzsakzs tU~jJen~tsa,

me liJlokiJn kan re ale mas, a me tSp liJlo
kiJn kan mur, 0 ma aramas kii ian m£
nan im en skulo, re jJzt £an ale kaaka,
tS{Jta lipilipil r§n aramas laut 0 me tzketlk
kan. 0 zetpll ett. K open a kln apuali ton
skul (kan n£ ansou kartts katz/dan £ra1t
kap~r en laut nln skul, a kln kaaklsa
£razl, 0 pzt kaparek mau iJn £ra1t ans6u
karns,. 0 pll kalanan iJn karus tsaulan kan
oPll ton skul kan karus. 0 £et jJll eu, me
Kopena kln jJllttia n£a k6uk6usiJn POIZ'
pe£. N£ ran en 1£ Nanamar£ki en
S£panH KojJena kln ilak£ an Nana
mar£k£ kan 0 kaun en skul kanosaumas
tlketlk kan re» jiJkonpene. {Jri Nana
m arik i kan kln kaunta saumas tzkeNk
karns, 0 ir tiJkonpene r~n Kopena Ko
16nia. .Ari ir piJkonpene ran 0 lau let
ans6u en saraui; a Kopena 0 saumas
tzketzk kan 0 jJll akoz sau en pei kan, re
me toto m~let sau en jei, me kln ian sa
raui, re tspta kln mpmpt mual nansarauz:
pue ir me kln uiuia uaun sarau£, a kiS
karus men Ponpei kan, se ap' alalasan
Kopena ian akan, tSpta amen aramai,
me kln m~m~tmual nan im sarau£ en ka
tillk, pu§ki saumas en Ps» ph kan 0

tsojJeiti tlketzk kan 0 aramas akan; re kln
alalasan Kop ena 0 saumas tzketlk kan
o sau en jJei kan arazl nauneki saraui.
{Jri ni ans6u saraui kzn uiaui 0 nek, K».
jJena ap' kln uiata kamatZjJ lapalap nan
tenjJas O. {Jri Nanamariki karns 0

saumas laut 0 me ltketlk kan 0 kaun en
skulkan karus, iJl me kln kauntaskulkan
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anwesend, denn sie machten die heiligen
Ehrerbietungen, und vier Ponapeleute
machten es aIle dem Statthalterund seinem
Gefolge nach, nicht ein Mann blieb wah
rend der katholischen Messe mUssig, denn
samtliche Hauptlinge von Ponape, die
kleinen Adligen und das Volk sie ahmten
aIle dem Statthalter, seinen Hauptleuten
und Soldaten die frommen Handlungen
nacho v.,renn die Messe beendet war, fand
im Regierungshause ein grofses Essen
statt. AIle Nanamarikis, die grofsen und
die kleinen Hauptlinge, dieSchulvorsteher,
die Lehrer- und auch aIle Frauen unter
stutzten die Pat res ; und sie safsen an
Tischen im Hause des Statthalters, denn
der Statthalter wollte nicht einen Schul
vorsteher zuriicksetzen. Er kummerte sich
urn jeden; etliches Volk betrat ebenfalls
das Haus des Statthalters; sie afsen auch
von den Sachen des Statthalters, kein
Mensch konnte irgendwelche Nachreden
fuhren, denn etliche Leute gingen bei den
Unteroffizieren und Soldaten zum Essen;
sie mochten aIle die Ponapeleute gem;
und diese verehrten aIle Patres wieder
und sie schatzten aIle Katholiken und
Schulvorsteher. So afsen sie aIle Tage bis
sie satt waren und genug hatten; cia be
suchten sie auch die Fremden und spielten
mit ihnen einige Spiele; der Statthalter
bezahlte sie daflir. Wenn die Leute dann
abzogen nahmen sie noch das Essen mit,
das die Spanier schenkten, und die Katho
liken schenkten ihnen allerhand Sachen,
welche die Ponapeleute gem haben: Zeug,
Tabak und Zundholzer, AIle Ponapeleute
freuten sich dariiber. Etliche schlossen
sich schnell dem katholischen Glauben an.
Und so war es Brauch bei den Patres, wie

o fll Ii akan kariH me kln sau§St"a pa/rt
kan nln skul karztS; me kln ian mp/ (Hem1l
tepel ntin tenpas en K ope n a, pue kbpt1la
tSpta kak en mamualiki amen kaun ttl

skU!. A kln apuapuiiliatSa karus, akit
aramas pll kln ian petollJn lJn nan tenpflS
en K ojen a, re jll kln ian tunlJle a SMI

rrn K ope n a; tS(Jta aramas kak t1l
/£pduetlJla, pue akot aramas akan kl1l
koue£mana s§u tsaumas tlketlk kan 0 StlU
en pit' kan; ir karus klnplJkeCJn men Pon '.
j ei, 0 ir karus k"ln utiftnekipatre akan 0

re Pll kln uq:7tneki tldUlan en kat£l'tk kttn,
o kdUn en skU! kan. .Ari ran karUs kln
tuniJle me karus IdU matz~r; a re ap' kln
Pli tan utitil en men uat kan, a kln uia/a
slJn en matiJn kei; Kopena ap' klnpuot1t
CJn ir. 4ri ni ansou me aramas akan kl1l
purapesa1i, re kln ua kls en ar tunol ml

men SipanH akankln klSaktSaklnz1'aZl,
o Pll katihk kan Pll kln klsaklsa kln ir

akot kHen kapue, me men Pon 'pei kln
mauki: lilulu, tibakar, malses ape'. {In'
men Po « 'pei kan ape kln peren'kita.
Akot ap' kln matanianala lamlam en
katillk. /f.rz'iet tu en me patre kan kln
uia en nair tsau!an kan 0 ton skul kan j

re kln kl1aklsa irati ni tmui en Haune
pun karus, 0Pll akot aramas samuamue,
re jll kln iati koean r§n patre akan alear
likdu 0 me karztS me re kln maukz~, 4n'
katakateo en anS/JU, a re aj kln tamanfa
tu en en patre kan a kalanan CJn irill
m§lel" re ap' kln pltepU kota iniitkian
patre, me re kan tsattlan/a, pue re tiara/a,
me kojur en SiSus, me limplJk m§lel,
pue mas 0 re kln anane ar metz ian ane
ki m§kiJtS, 4ri tSpta moni en kar§iJn ir,
o tS(Jta amen lJI en uat me kak tu§tSa,
patn kan me kaliiniin m§let CJn tratl. {In',
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sie mit ihren Christen und Schulern ver
fuhren; sie beschenkten sie stets am Ende
des Monats und etliche arme Leute be
gaben sich auch zu den Patres und erhiel
ten von ihnen Kleider und was sie geme
haben wollten. Vnd zu der Zeit, wenn sie
die Gewohnheit der Patres liberlegten,
wie diese zu ihnen so freundlich waren,
gingen sie schnell zu ihnen und redeten
auf die Patres ein, dan sie sie tauften,
denn sie hatten herausgefunden, dal3 die
Gnade Christi die wirkliche Liebe ware,
wei! sie zuerst wUnschen durften, was sie
haben wollten. Man verlangte von ihnen
kein Geld, und kein Fremder benahm sich
ebenso, aIle Patres benahmen sich recht
freundlich zu ihnen. Doch, meine Herren,
recht viele Ponapeleute waren noch ver
stockt. Da fanden sie die Liebe der Patres
heraus; sie anderten ihre verstockte Ge
sinnung, sie liefsen sich im katholischen
Glauben taufen, und auch viele Prote
stanten schlossen sich dem Katholizismus
all, wei! sie herausbekommen hatten, dal3
die Patres zu allen Christen und Schulern
recht freundlich waren. Vnd dies ist ein
Grund, warum etliche Protestanten zum
Katholizismus Ubergingen, denn viele
Leute sagten: )Ich werde nicht mehr
Protestant bleiben, denn ich bin arm, ich
kann nicht mein Zeug, meine BUcher,
meine Tafel und Griffel noch bezahlen.
Ich werde Katholik, denn die Patres ver
langen nicht von mir, dafs ich bezahle,
und sie sind zu allen Leuten sehr freund
lieh, c Das sind die GrUnde warum etliche
Protestanten sich dem Katholizismus an
sch1ossen, und weshalb etliche verstockte
Leute sich anderten. Sie hatten die Liebe
Christi bei den Patres gefunden. Vnd noch
17 Hambrueh: Poaape.
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malnko, me t(Jt(J m§lel men Pon'pii
katiu(J, Ari re ap' tidrata tii, en IZmp?Jk
en patre kan. Ir q,r£ u£kzsan n£dr katt'u(J,
£an tlaulanla n£ lamlam en katt'lZk, 0 pll
tSaulan en per?Jtesiant toto ianala tamlam
en katt'lZk, pu§ki ar tidrata tu en patre
kan a kalanan ?In niiralt tlaulan kan, 0

ton skul kan. {lri iii me kar§ta en akol
tlaulan en perotestant ar ianala lamlam
en kalihk, pue me toto aramal me inta .
)I tl(Jtapan ian lamlam enperotestant,pue
i me lamuamue, tl(Jta me i pan putii:neki
ii likau 0 nii puk 0 sliit 0 pensl:! ape. ]
pan ian lamlam en kattltk, pue tl(Jta m§
kotl patre kan pan malam', i en puam, 0

iralt me kalanan on aramal karul. « {lri
iii me pukatl me kar§ta en akoz tlaulan
en perotes/ant ar ianala lamlam en kati
ltk, 0 en akot aramal katiu(J ar uikila.
Ari tidrata tu en limpok en Si 1u 1 r§n
patre kan. 0 iet pzl eu. Ni anlou karus
me aralt K 0 reo kln puarot?Jn Pon '» ii,
re kzn pzl uato akot kapue: likdu en Ii,
tlaket, urol, likatupuelo, en 01 akan Ii·
kau t§tf} 0 me tsota t§tf}, 0 ka zn kapue
tzketzk kan, karul utan kllakll en tlaulan
kan 0 ton skul kan. {1ri ni anUm kapue
kan kzn puaroto, patre kan kzn ale kapue
kan, katikiuii n.qk ?In tSaulan kan 0 ton
skul kan karul, 0 pzl kzlakz1eki akol ara
mas samuamue kan. 0 iet pzl eu, mepatre
kan kln pzl uia on niiralt tlaulan kan:
Ran en Krlstmel 0 Parakap' oakOi'
ran kalampual akan patre kan kln uidta
kamdtip lapalap r§n tlaulan 0 ton skul
kan, 0 laumas akan pzl kln ian m(Jteon 0

aramal toto kln ian ton kapar en patre
kan aralt kamdtip; 0 re pzl kln kzsakzla
kln ir akoz ka zn kapue, 0 re pzl kln pu
am on en aramal akan dr tatrwk puam
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eins. Jedesmal wenn ihre Postdampfer in
Ponape einliefen, brachten sie allerlei
Sachen mit: Frauenkleider, Jacken, Unter
rocke, Schleier, genahtes und ungenahtes
Zeug fur Manner, und allerhand Kleinig
keiten, aHesDinge, die sich zu Geschenken
fur die Christen und Schuler eigneten.
Und jedesmal, wenn die Sachen ankamen,
nahmen die Patres diese Dinge und ver
teilten sie an die Christen und die Schuler
und beschenkten damit auch die armen
Leute. Und noch eins, was die Patres fur
ihre Christen zu tun pflegten: an Weih
nachten, Neujahr und andern Festtagen
veranstalteten die Patres fur die Christen
und Schuler grof3e Essen; einige Haupt
linge feierten mit und viele andere Leute
nahmen an den Essen teil; und sie
schenkten ihnen auch allerlei Kleinigkeiten,
und sie bezahlten den Leuten fur ihre
Arbeiten recht ansehnliche Lohne ; und
die Schulvorsteher bekamen 26 Mark vom
Statthalter, und sie bekamen von den
Patres Zeug und aIleKleinigkeiten, welche
sie gern haben wollten. Der Statthalter
gab den Hauptlingen vierzig Mark im
Monat. Das sind die Grunde, weshalb die
Ponapeleute die Spanier gern hatten, auch
die fremden Herren fiihlten sich sehr
wohl, denn der Statthalter zog keinen
dem andern vor; nein, er schatzte aIle
Leute gleicherrnafsen.

Also, meine Herren, gab es funf'Haupt
linge in Ponape. Da war der La p en N (It
der die Fremden zuerst unterstiizte, denn
er trberliefs ihnen den Platz und half ihnen
bis jene drei Leute den Kampf anstifteten.
Nach dem Kriege in Ma t o l e ni m breitete
sich der Glauben in den Staaten Ponapes
aus. Der Nanamariki von Ki ti der Uascii

taut m§lel,. 0 kaun en skul kan kl" III
mark n'iSak uonu san r§n kopena, a,.,
ap' ale san r§n patre akan I£lulu ape bJ
tn kapue karus, me re ktn mauki. 0 K6
pena ptl ktn kian saumas akan mark 40

ntn tsounepun karus. ..(1ri iei mltS flit

kar§ta en men Pon 'p ei ktn plJke(Jn mhI

Sip antS, 0 saumas en uat karns kill
tnsenamau, pue K open a ISota kfn h.
sampualiki amen a amen,. s{Jr, a kf" ka.
sampualiki lSe karus aramai,

!1r,: maznko, saumas !'fmen mia "i
Ponpei. !Jri Lap en Nrt me kfn tap;.
ata apual£ men ua'? kan, pue i me kl"
mueit on ira'?l tsap' 0 aPual£ ira'?l lau III
01 szl£menetJ araZl kar§ta mdutn, -1,.'
mur en mdutn a uidui Matolenim la",.
lam kzn puNta ni uei en Pon'pe£. .-:1';
Nanamdriki en KUi 0 Uasdi 1"

Tsrkas kzn ian Lap en Nrt sauasl/a
lamlam en kat£lzk, 0 kaun en skul kiJ"
ktn sauas§ta skul 0 lamlam. !Jri skulkln
pueita mau, pue manakap kan 0 peinakap
akan kfn ian sauas§ta skul. .(1riskul tip'
ktn puNta mau r§n Jeri kan, pu§ki 1111

laut kan, ar ian skul kan, re ap' kin u,:
uia tu en tSriak en skul. !Jri seri kan tip'
kzn alalaSan me laut kan ntn tat(lltk 1n

skul. 4ri iei me kar§ta skul ktn putita
mau, pue mas ntn tokon men A merika
araZl uia skul Pon 'p ei karus kzn mj}/

on nan skul,. Jen' kan 0 nanakap akan 0

pNnakap akan 0 ako'? me malar kan fil
ktn inanian ian skul. !1riir pzl ian ti
tspta I£pilipU me ttkettk me laut, pU§ki
inan en aramas akan me uia. Ari mti1
en lamlam en perotes/ant kin pueita mtiU
o kelaz'l Pon 'p ii, pu§ki me laut kan Idn
saUes§ta me ttketzk kan. 4ri ma'?nko, ma
me laut kzn pzl saues§!a me tiketik kan
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Das Verhalmls der Stamme auf Ponape untereinander
und zur spanischen Verwaltung.

.-(1ri nrn tokiJn lamlam en periJtestant
a krn puit'ta Pon'pei ir karus krn tsau
aieta lau leI en men sipan rs dr pudrotiJn
Pon 'p hprl kapuatatalamlamenkat£hk.

{lri n£ ansou en lamlam en katilrk
apt~n tapiata ni Pun 'p ifi skU! me krn
pueita mas Kolonia, ser£kit' me krn ian
skul katakateo men sip a nH kan ap'
muatSi al kosan K 016 n £a leI A Iinia iz.
{lri ir kola kousiJiz r~n Nanamdriki
en KUi,. (lri Nanamariki tiP' mueit
iJiz zraZ! uasa krs atauki Pan au rn sap'.
{lri ir tapiata dr tat;;itk, ni ansou re
tapidta ar tat;;iitk; AUniaiz, Nanamd
riki 0 ian akan krn apual£ irtutlau leI
arat! uiata im arazt 0 nek: a re aI"
k~lekipene tSuka kfl mau m~lel, 0 re prl
mdta tenpas en piitre kau leI nek,. a amen
saumas ap' uala akii sau en pei 0 amen
patre ut url£anli ten i e n teo patre
A~g-ust£n. {lri nrn tokiJn tenilnti i

,.-...

patre Aug-us tin ara muatSz" til 0 leI 0 a,

nrn tat';iitk en lamlam ari lamlam pan
pue£ta mau kokolalo.

Zur Zeit, als der Protestantismus sich
auf Ponape ausbreitete, traten ihm viele
bei, bis dann die Spanier in Ponape er
schienen und den Katholizismus einfuhrten,

Als der Katholizismus auf Ponape zu
wirken begann, errichtete er zunachst
eine Schule in der Kolonie; Kinder be
suchten die Schule. Als nun die Spanier
denWeg von der Kolonie nach A len i~ Ii

bauten, blieben sie beim Nan a mar ik i
en Kr t i : der Na n arn a r ik i uberliefs
ihnen ein Platzchen, namens P 6 n au rn
Sll. p '. Dort begannen sie ihre Arbeit: als
sie mit der Arbeit in A len i a ri begannen,
half ihnen der Nanamariki mit seinen
Leuten beim Hausbau, bis er fertig war;
sie umschlossen es mit einem schonen
Pallisadenwall, unci' bauten dann auch das
Haus fllr den Pater fertig, ein Offizier
fiihrte dann einige Soldaten und einen
Pater herbei, urn den Leutnant und den
Pater Augustin zu ersetzen. Als dann der
17-

e n Tsqk~s und der L~pen N qt traten
zum Katholizismus tiber, und die Schul
vorsteher halfen in der Schule und im
Glauben. Die Schule machte gute Fortschritte, denn die jungen Manner und Madchen
besuchten die Schulen. Die Schule gewann auch die Kinder, denn die groBeren, die
in die Schule gingen, spielten gem Schule. Die Kinder lemten so von den GroBeren
was in der Schule getan wurde. Deshalb hatte die Schule gute Erfolge; denn als
fruher die Amerikaner auf Ponape die Schulen errichteten, wohnten sie in den Schulen;
Kinder, Manner, Frauen und auch Alte gingen da auch gem in die Schule. Sie
machten auch keinen Unterschied, ob klein ob groB, denn sie waren mit dem, was
die Leute taten, einverstanden. So brei tete sich frUher der Protestantismus in Ponape
sehr kraftig' aus, denn die Grofsen halfen den Kleinen. Denn, meine Herren, wenn die
Grofsen den Kleinen beim Glaubenswerk hilfreich zur Hand gehen, dann kann der
Glaube gut gedeihen.
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Leutnant und Pater Augustin am Wege
nach 0 a arbeiteten, stiefsen sieaufgro~en
Unwillen, denn ein Kampf entbrannte und
alle wurden getotet. Der Nanamariki von
Krti war .keinem G1auben beigetreten, er
stand ihnen aber freund1ich und fordernd
gegentiber, denn er tat weder Katho1iken
noch Protestanten Boses, er uberliefs es
den Hauptlingen und allenLeuten, welchem
G1auben sie anhangen wollten, a1s der
katholische und protestantische G1auben
in Uo n a Fufs fafste. Aber er Iiefs sich
weder katho1isch noch protestantisch
taufen, auch vertrieb er keinen der ein
gezogenen G1auben, sondern uberliefs
Allen ihren Geftih1en zu fo1gen. Und noch
eins. A1s der Krieg in Ma t o l enr m statt
fand, berief der Nanamariki von Ktti seine
Hauptlinge, Gauvorsteher und a11es kleine
Volk; sie versammelten sich beim Nana
mariki in Al e n i a n. Sie hielten Rat abo
Und der Nanamariki befah1 da seinen
Hauptlingen : )Ich wunsche, dafs ihr den
Fremden in KHi zur Seite steht, denn
niemand solI in Mat 61e n i m mitkarnpfen;
ihr sollt a11e die Fremden unterstiitzen,
die bei euch b1eiben werden; doch wenn
jemand im Herzen anders denkt, und er
die hier geb1iebenen Fremden toten will,
solI er kommen und rnich zuerst toten
und sie darauf ermorden. c So redete der
Nanamariki von Kt t i zu seinen gro~en

und k1einen Hauptlingen und dem Vo1ke
im Staate K r t i. Da hielten die Hauptlinge
mit dem Vo1ke eine Ratsversamm1ung ab:
) Ihr hort, was der Nanamariki von K H i
befoh1en hat, dan niemand den Staat KHi
ver1assen darf, urn in Ma t o le n i m mit
zukampfen, denn alle sollen hierb1eiben,
urn den Spaniern, die hier bei euch b1eiben,

£ra Har £nsenfuet lapalap, pue mdu~n krn
pui£ta, kam§la ir karus. !1ri Nan amd
r£k£ en Kzt£ tSeJta £an lamlam, ap' krn
gasal§ta a kalanan m§lel, pue a tsota kak
suetk£ katillk te Perotestant, pue a krn
muHt on lnsenen montsap' akan 0 aramas
karus 0 p~l lamlam akan, fue' nl ansou
lamlam en katillk 0 perotestant kln putili
U'o n a. A tSpta tSaulan en kattllk tepert!
testant a ap' tsota kan lamlam ako en
pueita, pue a k~n kattn mueit01ietsa tn
senen karus. 0 iet pll cu. Ni anSim
mduln uidui Matolenim 0, Nanamd
riki en KUi kln kapokonpenearsaumas
akan karus if ktiUn en kat/tSap akan 0

aramas me ttketlk kan karus,. ir karus
pokonpene an r§n Nanamariki AU
n ia Ii. !1ri k{Jpun ap' uidui. Ari Nan a
mdriki ap' masani on ar saumas akan:
».imen komalt en apual£ aramas in uat
en K: t i, pue amen te kola ian mdu~n

Mat 0 len i »z , pue kitazl karus pan apu
ali men uaz, me mimi koukouson reta1l
kan,. pue ma aramas amen lemenSi:in nan
kapet, a me a pan kam§la men uaz mimi
rii metS akan en koto mas kam§iila a re
ap' pan kam§£ralta.« {4ri £ii tu en me
Nanamdr£k£ en Ktti £n'iitkian na
saumas laut kan 0 r« me ttketlk kan 0

aramas en uei en Ku£ karus. Ari sdU
mas akan ap' kopun on aramas akan:
»Komaz'l ron tu en me Nanamdriki
en KUi masani 0 pue tS{Jta aramas amen
pan kak kosan ni ui£ en KU£ kOla ian
mduln Matolenim, puc karuzia pan
m{Jmpt afuapual£ men s ip a n 1s mimi
retalt kan lau lei ansou me mau'tn ldUte
lar te nekz§f,. pue ma aramas akoz koto
kam§la men uazmz1ni r§n N anamariki
en KUi kan, gri a pan kar§ta mdu'tn



Abb.12. Fort .Kiti« in Al e n i a n (Uona)
n. Cabeza Pereira
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nanjJuft atatl men Pon ' jJ1£ kan!« ~ri

iii tu en Nanamariki en Kui ° z"aft
akan ariZ! ki1jJukbjJun nanjJun arau
A ten ia n. ~ri ni amlJu me re kojJun re
k1n kOjJun lau jJun a N anamarik i ajJ'
masan£ i1n akot saumas t1ketlk <ko r~n

kaunta aramas akan r§n tauhk en men
s zp an ls <ko jJue aramas t~ jJ£riijJairatlti.
~ri men Po n ' pi £ ko ajJ' tajJiata ar
tauhk en men s ijJ an1s ko, jJue ni iimlJu
ma men Mati1lenim ko kam~/a teniente na
ko. -Ran .oHa kants ~1iaz~r. ~ri jJatre
Luis, me u1lz'anla jJiitre Augu s tin kIJu
kIJusi1ti r~n N ana m ariki en K 1t i

A I enia n. ~ri ni a manz~r, me teniente
iijJe kamakamaltir. 4rl liP' k1n tententr,
jJue a jJojJur z"an, me jJatre Augustin
ian ~r jJiUla. Ari re iiP' katet§ z"an me
s(Jr, jJue NanjJI£ en Kui tore/ar. ..fIri i
t;lri lumumkita, a ran, me N anamariki
en K1ti i ian ako jJokonjJene kopukopun
o patre Luis 0 saumas en sau en pei ko
m(Jm(Jt nanjJun aratt mamani tu en aratt
kojJun 0, pue re tS(Jta hki, jJue aratt
lamlam,me Nanamariki en Kltipan
ian Nanamariki en MatiJlenim
mau1n ian iratI. Ari s(Jr, pue Nanama
r ik i en K1 time kalanan m~/el. .{1ri
mau1n iijJ' uiaui Mat i1 len i m lau nekela.

Spanier zu beschtitzen, zur selben Zeit,
als dieMatolenim-Leute den Leutnant mit
den Seinen toteten. Noch am selben Tage
wufsten es aIle. Da begab sich Pater Lui s
der dem Pater Aug u s tin half, zum
Nanamarikivon Krti nach Al e ni an. Dort
erfuhr er, dan der Leutnant auch ermordet
sci. Da weinte er sehr, denn er dachte,
dan Pater Aug u S tin mit seinen Leuten
ebenfalls tot sei. Da sagten sie ihm, dan
dies nicht der Fall sei, denn Na n p e i en
Krti harte sie geborgen. Er erkrankte,
und an dem Tage, wo der Nanamariki
en Kt t i die Seinen versammelte und mit
ihnen beriet, waren Pater Lui s und die

zu helfen, wenn der Kampf sich ausdehnt
und erlischt; denn wenn einige Leute
kommen sollten, urn die beim Nanamariki
gebliebenen Fremden zu toten, so wird
das zum Anlan zum Kampfe unter uns
gesamten Ponapeleuten werden !s So be
rieten der Nanamariki von Kt ti und sein
Yolk miteinander in Al e n ian. Als sie
berieten, saflen sie bis in die Nacht und
der Nanamariki befahl den kleinen Haupt
lingen, dan sie etliche Leute bestimmten,
welche die Spanier beschtitzen soIlten ,
damit die Leute sie nicht beraubten. So
begannen denn die Ponape-Leute die
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OffizierederSoldaten anwesend und horten
zu, was man beriet; doch hatten sie kein
Vertrauen, denn es war ihre Ansicht, dat3
der Nanamariki von KHi zusammen mit
dem Nanamariki von Mat ~ len i m sie
bekriegen wollte. Das geschah jedoch
nicht, denn der Nanamariki von Ki ti war
wirklich zuverlassig. In Mat o len i m
kampfte man bis der Streit beendet war.
Pater Aug us tin erschien dann wieder
beim Pater Lui 5 in V ~ n a, und sie er
richteten beide eine Schule. Als die Schule
in U ~ n a eingerichtet wurde, gestattete
der Nanamariki allen Leuten, dem Katho
lizismus beizutreten, damit er sich gut in
Uoriaausbreitete.jungeManner, Madchen,
Kinderbesuchten dieSchule, es waren 100.

Als die Schule in U 0 n a errichtet wurde,
trugen etliche Kinder noch Schurz und
Uberwurf und betraten darin die Schule.
Da schenkten ihnen die Patres genahtes
und ungenahtes Zeug, denn die Patres
hatten sie wirklich gem, denn sie kiimmer
ten sich wenig darum, ob sie arm waren
und Kleider besafsen, welche in der Kirche
oder in der Schule nicht angebracht waren;
sie reg-ten sich nicht dartiber auf, ob die
Leute tiber sie lachten, denn ihnen galt
die Schule am wichtigsten, Und als sie in
die Schule kamen, versah der Pater sie
damit; auch weif ich vom Pater, dafs er
die Armen untersttitzte. Ich nahm auch
etliche Kinder auf, die von ihrer Mutter
entfemt waren, untersttitzte sie fur die
Schule und gab ihnen allezeit zu essen;
auch nahte ich ihnen ihr Zeug. So blieben
sie denn da; und so spielte es sich hier
ab, wahrend dieSchule abgehalten wurde.
Und noch eins, was ich fur die Patres zu
tun pflegte. Ich machte ihnen alle die

A patre Aug-ustin ap' purotiJit r~

patre Luis U (Jno" ira ari kajJuiiala
sku/. {Jri ni ansou me skul kzn jJuiita
U ona Nanamariki kzn mucit lJit ara.
mas ka1'us en ian saUas§ta lamlam 1"

katilZk,pue enpueitamau niueien ljlJna.
{Jri manaklip 0 peinakap akan 0 seri ka"
m§ kzn iali skul, ir me opukisamli. M"
tlJklJn skul a putita Uona ako? sen mi~

me kzn likdutsei 0 litenmar kouti jJetol~;,
on nan tm en skid ian skul. {1ri jJalre
ap' krn kisakzs§ki likdu, t§t§ 0 likdu tip
t§t§, pue patn kzn pOkeon ir m§leI,jJ~ki
iir kzn ton meteiki tu en dr somq,mue 0 mt'
nan likdu, me tS(Jta konean nan inzsarau;
te im en skul; re tspta insen'iitki ma ara
mas akan kaurur kzn ir, puc ar inaiti4it
skul me laut. {1ri ir kzn koton nan skUl
patre ap' kzn kalekduiirteta, i pzl bn
sau,!Sia on patre ni apuali me somfJmue
kau: Tpzl kzn ale ako'? seri kan kiSltnr~
a nono kan apuapudli min skU! 0 jJzlka
mand ir ansou karus, 0 pzl t§ kon ar likau
{1ri ir kzn k6uk6uson re , a re aP' iit" zfiit
skul ans6u karilI 0 ie~ pzl eu, me i jJll
kzn uia r§n patre kan. I kzn tf kon ir lir
It'kdu en saraui kan 0 pzl akoz' k'fs tn
tatfWk t(Jt(J mia, me i kzn sau§Sieki jJlitre
akan, pue ei poke on ir me lapalap m§lll
pue arall poke on ne£rall me !o!oklJn me

laut, 0 aramas karus. {Jri iii me jJuklJiJ
me kzn kar§ta en karus a poke on mln
sipanH, Kopena 0 patre akan.Re tS(Jta
kaUmpualikiamen a ame« s(Jr,puekariiJ
aramas kzn tUfpen§tSe. {1ri nzn tok~n

skul a k'fn puetta Uo n a, Kape no, tS(Jta
k'fn tuketiUn a purepure Uo no" saurlia
patre nzn lamlam. Ni ans6u me KajJena
kzn katuei ton sku! karus kzn pokonjJ~ne

ni oror en Sau en Keroun kasamO
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Mel3gewander und tat auch sonst allerlei
kleine Arbeit, womit ich den Patres helfen
konnte, denn ich hatte sie wirklich sehr
gem, weil sie zu uns erfahrenen Leuten
und demganzen Volke sofreundlichwaren.
Deshalb liebten auch alle die Spanier den
Statthalter und die Patres. Sie zogen
durchaus nicht einen dem andern vor,
sondern aIle Menschen waren ihnen gleich
wert. Als die Schule in U6 na eingerichtet
wurde, hatte der Statthalter kein Min
trauen und besuchte U ona, urn die Patres
beim Glaubenswerk zu unterstlitzen. Wenn
der Statthalter zum Besuch kam, ver
sammelten sich die Schuler am Strande
beim Sau en Ke r o u n und empfingen
den .Statthalter und seine Oftiziere, den
Kapitan des Schiffes und viele Soldaten,
die bei ihm waren. Sie hatten sie sehr
gem, wenn sie den Statthalter und seine
Begleitung einholten. Die Schuler fertigten
dann ein Lied, und empfingen den Start
halter mit dem Liede. Dann begleiteten
sie den Statthalter nach Al e nian , wo
sich die Kirche befand. Dann gingen der
Statthalter, die Patres und die Offiziere
mit den Schulern, die sie auf beiden Seiten
begleiteten. So sangen sie, bis sie nach
der Kirche kamen. Dann betraten aIle die
Kirche und wohnten der Messe bis zum
Schlusse bei. Sie verliefsen dann die Kirche
und begaben sich in die Schule. Die
Schuler wurden dann von dem Statthalter
und seiner Begleitung geprUft, bis jeder
herangekommen war, und der Statthalter
hielt dann eine Ansprache an die Christen
und die Schuler, dan sie sich an dem
Missionswerk und der Schule beteiligten,
damit der Glaube in U on a schone Erfolge
aufwiese. Wenn die Ansprache beendet

Kope na 0 akot sa'umas t'lketlk Pll ian, 0

kapten en sop 0 sau en pet' nat~rPll z'an.
{1ri p(jke (jn kalatmun me kln kalamo
Kopena 0 ianakan. {1ri ton skul kan ap'
kln uta kaul «p(jt, dr kaul en kasamo
Kopena. {Jri ir kln karetan Kop en a
Atenian uasa im saraui mi~r. {1ri
Kopena 0 patre 0 saumas akan kln alu
nanpun a ton skul kan kln atu dpalz' 0

dpali. {1ri ir kln kakaUl kokota lau lei
ni im saraui {1ri karus kln inene im sa
raui petol(jn uiata saraui lau nek. A
re ajJ' pudi san nan im saraui 0 petolon
(jn nan im en skul o. Ari ton skul kan
ap' kln kaparh' (}it kopena ian ako tu
en ar skul lau nek, a Kopena ap' kin
kapareki (jn tSaulan kano ton skul kau
r§n apuali tat'iitken tSaulan 0 skill, pue
lamlam en puez'ta matt nan uet'en Uona.
Ari lau nek a kaparek a ap' kuaklsa ton
skul kan 0 nek a re ap' katiuean rfn
Nanamdriki nln tenpaso a,pue Nana
mariki ian akan Pll kaun(Jpata kamatlp
lapalap mon Kopena. {1ri Kopena ap'
pll klsaklsa Nanamdriki ian akan lau
nek, a ap' puralan ni tenpas en patre 0

kIJukIJuson ya lau lei ansIJu a muasel, a
pokon 0 tip' pll karet£ on ni oror o. Re pll
kakaullau let ni oror 0, a re ap' ttt uia
dr kaul ou kamttrumur ian Kopena ian
ako lau nek. A pokon 0 karus ap' ranmau
on Kopena z'an ako, 0 Kopena ian ako
ap' Pli ranmau ipokon 0, 0 patre na ton
skul ko. Ari tSaulan karus 0 ton skul
karus kzn perenta m~/eI 0 pzl me t(Jt(J kzn
pztepzt tSaulanla pu~ki tir kilan tu en
Kopena ian ako aratl tsaUes~ta m~let

lamlam; pue ni ansIJu me sau enpei kan
kln kol(jn on nan tsap' 0 tS(Jta amen kak
en uiata lu s(Jn me suet, pue re kzn ko-
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war, beschenkte er die Schuler samtlich
und begab sich zum Nanamariki in sein
Haus, wo der Nanamariki und sein Gefolge
ein grol3esEssen fur den Statthalter bereit
hielten. Der Statthalter beschenkte dann
auch den Nanamariki und seine Leute
samtlich und begab sich nun in die Woh
nung des Paters und blieb dort bis zur
Abfahrt, woeineMengeihnzurEinschiffung
an den Strand begleitete. Sie sangen
wieder am Strande und sangen ein Ab
schiedslied fUr den Statthalter und seine
Begleitung. Die Menge wUnschte dem
Statthalter \ und den Seinen Lebewohl,
und der Statthalter sagte mit seinen Leuten
der Menge, dem Pater und den Schulern
Lebewohl. Daruber waren aIle Christen
und die Schiller sehr erfreut, und viele
lieflen sich schnell taufen, wei! sie gesehen
hatten, wie der Statthalter und seine Leute
es wirklichmit dem Glauben ernst nahmen;
denn wahrend der Zeit, wo die Soldaten
ins Land kamen, tat niemand mehr
Schlechtes, sondern sie gingen in die
Kirche und taten, was der Pater und der
Statthalter gesagt hatten; niemand streifte
mehrumher, sondern aIleblieben aufeinem
kleinen Platze bis der Statthalter sich zur
Abfahrt auf das Schiff begab. Jedesmal
wenn derStatthalter Ktti besuchte, erfreute
er aIle Leute. Es traten viele Leute in
U on a zum Katholizismus tiber, niemand
verbummelte den Sonntag und aIle hielten
die hohen Festtage. Vnd der Nanamariki
gestattete allen Leuten den katholischen
Glauben. Vnd viele Leute empfingen die
Taufe, auch der Nanamariki wurde zum
Christen, er erhielt den Christennamen
Miguel. Zur Zeit, wo er sich taufen liefs,
gedieh der Glauben vortrefflich in V o n a,

lanetJe ian sardUi 0 apuapuali tii In ""
patre 0 K open apan masani; tSpta amh
me kzn kak en momiiiSil£,pue re kzn "'P'

motatie uasa uasa kzs lau let en Kopl"a
a muaseljJuralan nzn sop'. Ari nianJinI
karus me Kopena kzn puariila KUi ka.
perenta aramas karus . .{1riaramaskaritJ
k>tn u(Jn (In n>tn lamlam en katiltk naIl
Ub n a , tS(Jta amen aramas a mpmpt muM
ran saraui, ian saraui karus kzn apuali
u'fWneki ran lapalap akan. .{1ri Nan«.
mdriki ap mutit (In aramas kariis nl"
lamlam en katilZk. .{1rime tptp m§lll ki"
alc§r bij/taZz, a Nan am d r i k i ap' fit
tsaulanla, mar e ni tSaulan Mt kef. An'
nzn t(Jk(Jn a tsaulanla lamlam kln pucila
m§lel nz uii en U'o n a 0 Npt 0 Tip kas;
ni ansou me lamlam en katil>tk puiita
Pon 'pii, montsap' szlu me kzn ian tsau
laida 0 tSauesgsa lamlam en katilzk; ill
mararaZt kan Lap en N(Jt, Nanamd·
rikz'-tn Kui 0 pzl Uasdi en TS.lJkal;
iii iraZt me kzn tSauesia mele! lamlam en
katzl>tk, 0 p>tl Saulik en ~ak. Ar! nl"
t£Sk(Jiz tm saraui en K 0Ion i a a uiala
karuziakzn p(Jk(Jnpene ran en tm sardUi
a iSimas, 0 ton skul karus, men Ktt],
Auak, Ts(Jkas0 N(Jt. Ariranosaraui. '.
lapalap kzn uidui lau nek a Kopena 0

patre akan ap' kzn uiata kamat:zp lapa/a;
(In karus arama], .(1rikaun en skul akan
k>tn kauntd ton skul kan jj jJ>t1 tSaulankan.
lr kZn mot (In en patre kan, ar tijJel kan,
a karus k>tn m.(Jt (In en Kopena kli,n,
karus lau mat>tla kdmat'tj en ran 0 jJtd
me laut mglet. .{1rz karul jJzIpuralan nan
tm saraui pt! uia saraui en sautzk, ldU
nM, ar p(Jkon 0 ap' jJurajJelail.. Nana
md rikz en Kui ian ako ap' purtila
pueiti (In r§n Uasai en Tl(Jkas Tane-
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NQt und T s6 k a s ; als der katholische
Glauben sich in Ponape ausbreitete, Iiefsen
sich drei Hauptlinge taufen und unter
stiitzten den Katholizismus; ihre Titel sind
Lap ' en NQt, Na n am a r i ki en KHi
und ferner der Ua sai en TSQk~s; sie
waren getreue Helfer im katholischenv __

Glauben, auch Saulik en Au a k. Und
als die Kirche in der Kolonie errichtet
war, kamen aIle dort des Sonntags und an
Festtagen zusammen, aIle Schuler, die

r-..
Leute von Krt i , Aua k , TSQk~s und
NQt. Wenn am hohen Festtag die Messe
beendet war, gaben der Statthalter und
die Patres allen Leuten ein grol3es Essen.
Die Schulvorsteher leiteten dann die
Schuler und auch die andern Christen.
Etliche safsen bei den Patres an Tischen,
andere beim Statthalter bis sie aIle vom
Essen des Tages satt waren, das sehr
reichlich war. AIle besuchten dann wieder
die Kirche und wohnten der Messe bis
zum Abend bei, dann ging die Menge
auseinander. Der Nan a mar i k i e n K H i
begab sich dann mit seinen Leuten zum
Uasai en Ts6k~s nach Ta ne p e i.
Dort gab der Vasa idem Nan amariki
en Kt ti und seinem Gefolge ein grofles
Fest.Wenn derNan a mar i k i dann abfuhr,
nahmerden Uas a i en Ts6k~sundseine

Leute mit; sie begaben sich nach Krt i
und feierten dort wieder ein grofses Essens
fest. Darauf begab sich der Ua s a i en
Ts6k~s nach Ts6k~s zuruck, Hernach
waren die Stamrne von KHi und Tst>k~s

einander sehr befreundet, das verdankten
sie dem Glauben an Christus. Die Nana
mcirikis und ihre Viltertanen liebten sich
in dieser Zeit, denn ich weil3, dan frUher
der eine Stamm den andem nicht gem

pi£. ~r£ Vasa£ap' u£an Nanamar£k£
en KU£ z'an ako kdmattj lapalap. ~rz'

Nanamar£k£ ap' muafel ukata Ua sd»
en Ts(Jkas ian akan kariiS,. ir katila
Klt£, Pll uidta kiimattj lapalap ya. 4r£
Vasal en TS(Jkal ap' Pll puralan
Ts(Jkas. 4r£ mur en metl uti en Klt£ 0

T 1(J k as ira mln£mlnpfne m§lel, ju§k£
lamlam en Szsus ml karfta. N a n ama

r£k£ kan 0 aramal akan arml I£mj(J
kepene an16u uetl, pue £ r(Jn, me mas 0

tS{Jta ton ue£ kln p(Jko (In ton en, pue re
kln tupene tSepit'ta, akOi' kam§la ako'?, pue
tS{Jta I£mp(Jk en Stlus m£r§raZl,pue re kin
al£alu nan r(Jter(jt m§lel, a ans6u uetl
aramal karul ala lamlam en su«: AP)
kar§ta karus 0 l£mj(jkejene jue n£ans6u
me lamlam en perotestantkel?p' Pon 'I i £,
aramal karus kln ak£ tlketlk lau lei an
11m men s£panH ar puiirot(jn Piin' jh
kapuaZi'ita lamlam en katillk. ~r£ £e£ an·
s6u me llk£ lapalap ap' m£ela Pon'pi£
o aramal karUl ap' amp(jkepene 0 u£ala
mlnimln eu, pue mal nln tok(jn men
stjanll ar mt'mt'tla Pon pe£ lamlam
en katittk pan juit'ta m§lel, pue Nanp li
en KU£Pll muit'ton§r £nsenen patre kan.
~r£ patre Peren a :» ap' kln kat£t(Jie kat£
kat R tit en Klt t~ akoz ran batak£ (jn 1eri
kan akoz kapakap 0 Pll ans6u Nanpe i
kln ian sarau£ Alen £an, 0 solar £nsen
suet mia nanpun en men Pa« 'lei 0 men
s £pa n ls kan kitl karus kln poke (jn patre
kan lau§l£a £raZl nln tat'i'itk en lamlam.
{1r£seri kan kln perenekt'm§lel skUl,pu§ki
me laut kan dr kln lau§l£a z'raZl nln skul.
o let Pll eu, me Kopena kln uia r§n
putak kan me t'an skul Atenian. A krn
mueit on t'raZl son en kal£an kit' s(jn t{Jt{J
m§lel, men uia kaul en larauz'. 4rz' n£
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hatte, denn wenn sie sich trafen, bekarnpf
ten sie sich, toteten etliche, wei! die
christliche Liebe nicht in ihnen steckte,
denn sie wandelten noch im Dunkeln, und
jetzt nahmen aIle Leute den christlichen
Glauben an. Daher liebensiealleeinander,
denn zur Zeit, als der Protestantismus in
Ponape allein war, trauten aIle Leute ein
ander wenig bis die Spanier nach Ponape
kamen und den Katholizismusaufrichteten.
Da wuchs das Vertrauen in Ponape, und
aIle Leute liebten einander und bildeten

.eine Freundschaft, wei!nun, wo dieSpanier
sich inPonapeaufhielten, der Katholizismus
vorztiglichgedieh, denn Na np e i en Krti
gestattetedenPatreszu tun, wassiewollten.
Auch Pater BERNARDO begab sich zum
Aufenthalt nach R oi en K rt i, etliche
Tage lehrte er den Kindern Gebete, auch
nahm Nanpei an der Messe in Al en i a n
teil, keine Trtibung bestand zwischen den
Ponapeleuten und den Spaniern. Wir aIle
liebten die Patres und halfen ihnen bei
ihrem Missionswerk. Auch die Kinder
freuten sich sehr tiber die Schule, denn
die grofseren halfen ihnen in der Schule;
und noch eins, wie der Statthalter mit den
Jiinglingen in der Schule zu A len iaIi

verfuhr. Er uberliefs ihnen viele ver
schiedene Musikinstrumente, womit sie
bei der Messe musizierten. Und eines
Tages schenkte der Statthalter ihnen ein
Schiff, ein Schiff, das den Statthalter und
eine Menge Soldaten befordert hatte. Sie
begaben sich damit nach Al e n i an, Sie
hielten dort die Messe ab, eine Menge
Soldaten spielten dabei bis zum Schluf3
heilige Lieder. Dann lehrten sie dieselben
einer Schar Jtinglinge. Und die Jiinglinge
lernten und verstanden es. Da schenkte

ansou me K iipen a kalikiue on irit/ Jop'
0' sop' pot me uaurJi Kopena oluin Jtiit
enpii iu. Re ap' kouei kiJlonon A Unid;'.
{lr£ sardUi ap' uidui, pUin 1au In pi;
o ap uiakt' kaul en 1a1'aui lau nM. A re
ap' batdki on pUin putak iu. {tti Putdk
cko ap' batdki 0 koleti. 4ri Kopena ap'
mueit on iralt; q,ripuin putak 0 ap' Id"
uiuiaki kaul en saraui 0 tfn10u karus. ~n'
an10u karus me im saraui en A Unid;,
kzn koilela, pugki tsaulan kan me Uattf

0, pzl ton skul kan me t{Jt(J mglel. {1ri,,;
ansou karus patn me kzn kian en tonskid
kan likdu, a i ap' kzn SattgSz'eki patre Ie

kon ir dr l£kdu en putak kan, 0 sen!ii"
kan; tS(Jta ansou iu, me i kak m.om~t11lU·

aI, pue ei tatiitk nan skul me Lart! 0 "i
ansou me skul nekigr i pzl kzn koto monli
on nan im pzl uzata tatiitk laut nf,fill,
pugki ii kzn saugSz'a patre akan ni tat~t;k

en lamlam en kat£lZk. 0 iet pzl eu, me;
pzl kzn uia rgn me lolok(jn kan. Ni anSbu
me i kzn ts~mau lapalap i kzn mue£t~;,

amen en uzl£an ya pzl batdki, me i kznba·
tdk£ akan. 4rini ansou me £kzn kelatlata
i kzn pua7n (jn aramas me kzn batdki nii
kan, 0 i pzi kzn pua7n (jn aramas me Id"
itan ya koto ale moni K 0 Ion i a, pugki me
mglel tS(Jta ai kzn kapuipui amen aratn4s.
.{1riiei mepukatS me kargta aramM kariJJ
kzn pztepu ian kila lamlam en kat£lzk, a
tidrata me se tS(Jta kzn gatclUe ira7tn;me
karus, 0 se tS(Jta pzl kznp6ireneki m§k~/s,

me patre kzn kzsakzsgki aramas r(jtor~t

akan, pue se kzn peteneki til, en patre Ii

kalanan on karus aramas, pue rgnpgtn4ta
pUepU, uikila, ianala lamlam en kat;!!k.
.{1ri me t(JI(J m§lel tSaulan en perotes/anl
me kzn tanato ianala lamlam·en kat£l!k,
pue ni ansou, me lamlam en katil1kkznpu-
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eita AUnian, me laulau mflel, me tS{Jta
z'an Ilaulan enkalt'hk,. are ap' tS{Jlaldn lu
ketBan dr ian saraui ansOu karus, PUfki
lamlam en kalihk kzn publa mau Ale·
nian,pue Nanamariki en KUi 0 Ka·
pena kzn saueNla mf/el palre akan. y
kzn kopzna mflel lil en Kopena a saufsia
lam/am, pue a kzn p{jke {jn mflel tSaulan
kan 0 Ion skill kan, 0 apuapualt' mau kaun
en skill kan 0, kapuatta m§lel lamlam en
katihk. .{1ri anJIJu tIs me apual en tiar
tSaulan en kalihk karus, pue akol kzn ian
lar lamlam en per{jlestanl.

der Statthalter sie ihnen, und die Schar
JUnglinge spiel ten nun stets die heiligen
Lieder. Und zu allen Zeiten war die Kirche
in Ale n i an stark besucht, denn die
Christen waren sehr zahlreich, ebenso gab
es recht viele Schuler, Jederzeit schenkten
die Patres den Schulern Zeug, und ich
half den Patres das Knabenzeug zu nahen
wie das der Madchen: zu keiner Zeit war
ich mUt3ig, denn ich arbeitete gehorig in
der Schule, und wenn die Schule aus war,
so begab ich mich in's Haus und machte
grof3e Arbeiten, denn ich half den Patres
bei ihrem katholischen Glaubenswerk.
Und noch eins, was ich bei den klugen Leuten tat. Als ich sehr krank lag, wiinschte
ich, daB einer als Ersatz des Lehrers eintrat, damit er etliche unterrichte. Und als
ich genas, bezahlte ich die Leute, die meine Kinder unterrichtet hatten; und ich be
zahlte auch die Leute, die mich zur Kolonie brachten, urn das Geld zu holen, denn ich
spielte den Leuten wirklich keine bosen Streiche. Deshalb schlossen sich viele Leute
rasch dem katholischen Glauben an, und sie fanden, daf3 wir sie niemals betrogen,
und wir stifteten auch niemals Feindseligkeiten an, wie die Patres auch die Heiden
beschenkten, damit wir uns freuten, wie die Patres zu allen Menschen freundlich
waren, denn sie fuhlten es bald, anderten sich und schlossen sich dem Katholizismus
an. So traten auch viele Protestanten zum Katholizismus iiber ; als der Katholizismus
sich in Al e n ian ausbreitete, gab es zuerst recht wenig katholische Christen, die je
doch zu keiner Zeit die Messe versaumten; denn der Katholizismus gedieh in Ale nian
prachtig, weil der Nan a m a ri k i en KHi und der Statthalter die Patres gehorig
untersttitzten. Ich lobe die Art des Statthalters, wie er dem Glauben beistand, wirklich,
denn er liebte die Christen sehr und die Schiller, er unterstiitzte die Vorsteher der
Schule und sorgte flir die Ausbreitung des Katholizismus. Aber jetzt ist es recht
schwer, katholische Christen zu finden, denn viele sind wieder zum Protestantismus
ubergetreten.

Der Aufstand in Auak.
Und nun von noch einem Versuch, der 4ri iet pzl eu s{jn me uzaui nzn 1(Jk{jn

gemacht wurde als die Spanier in Ponape en men sipanzs ar kIJukIJus{jn Panpii.
waren. Ein protestantischer Lehrefbegab Tena sau en balak en jJer{jlestant amenfi)

; sich von Oa nach P a r e m, urn dort zu me kasan Oa kol{jn battiki Par em. <1ri
in}AJ!k !n Ns,
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unterrichten. Er kam also nach Pare m,
urn dort zu lehren; und die Leute von
M uan t besprachen sich Pa r e m zu neh
men und es mit M uan t zu vereinigen,
Etliche Leute benachrichtigten die N Qt
Leute, dafs die Muant-Leute sich Parem's
bernachtigen wollten, urn es mit Mu an t
zu vereinigen. Daruber wurden die N Qt
Leute ungehalten; sie hielten eine Rats
versammlung abo Ais die M ua n t-Leute
davon horten, dafs sie kommen wtirden,
urn ihren Lehrer gefangen zu nehmen,
da fuhren die Muant -Leute mit einer
Flotte noch Pa rem; und berieten die
N Qt-Leute wieder; sie fuhren auch mit
einer Flotte abo Die Mu an t-Leute ver
liefsen da Parern und begaben sich nach
Au~k hintiber, denn Sau l ik en Au a k
hatte dem Lap en N Qt einen Brief tiber
mitteln lassen mit der Nachricht, dafs die
M u ~ n t -Leute kommen und ihn toten
wtirden, denn man hatte einen Toten im
Wasser gefunden. Und die Mu an t-Leute
dachten, dafs Scfulik en Au~k ihn er
schlagen harte. So gerieten sie in Kampf
miteinander bis die N Qt - und Mu ~ n t

Leute auch auf Par ern in Streit gerieten.
An dem Tage, als die N ot-Leute nach
Au~k kamen, kampften sie auf dem
Wasser. Am andern Tage sandten sie
einen Brief herum, herbeizukommen, ihnen
zu helfen, denn die verschiedenen Re
ligionen wollten sich bekampfen. Da
sammeltensichdie Mat olenim-und Ktt i
Leute in '0, urn den Mu a n t-Leuten zu
helfen; der Ua s a i en TSQk~s,Lap en
N Qt und cler N anamariki en KHi
halfen clem Scfulrk en Aua k, auch der
Na na m ar i k i en '0 begab sich weg und
schlofssich dem Scfuhk en ~~k an. AIle

£ koto batabatdk£ Pa rem, 0 ari men Mil,
ant ap' £mi~kita r§ en ale Pare m kaba.
td£an M u ant. .(11'£ akoz arama] ap' kil
rf!k£ men N pt, me men M u ant pan jJll
alz§r Paremkabata£Mt Muant. .{1riml"
Np tap' £nsensuet'kita; ir q,r£ k~puk(jjJiH,

nanpun armZ {lr£ rona, q,r£ kolait ml"
Muant ako, me re pan kolait salietirY
ara1t sau en batak 0, q,r£ men Muant lip'
pOk' pel6u kot£t~n Pa r em, a men N~I

ap' k~pukopun; 0 tr P!lpok' pelou kouei.
Men Mua nt ako purasant§r Parem a
re tip' tau!u! ueMt Aua k, pue oS'au l!k
en Auak me katdrot~n Lap en N{Jt Id1
!n l£kdu k!s kazr§ki, me men Muant Pli"
ko!~n ~li kam§la, pue ~l amen me meianan
set. .(1ri men Muant tip' lemc£ait, me

Saul!k en A;;ak, me kam~la, {1ri ir
£mu!ntit£kipene lau ltl en men N{Jt 0

M u ant dr I'll imuzntitikipene Par em.
.(11'£ n£ ran, me men Npt k6lali A;lik,
re ap' mduenta nan' set. {1r£ ran otia IdJ
en likdu k6peSali re en kopeneait sdU~lia

ir, put lamlam akau, me pHpen§r. Ari
men Matolenim omen KU£reap'po
kont~n nan U, pue re en sauf!sia men
Muant; a Uasd£ CIt Tspkas 0 LlijJ
en Npt 0 Nanamdrik£ en Kzt£, me

kzn sau§Ha Saul!k en A';;ak 0 pzl Na
namdriki en .0, me I'll kotosait [; pi
ian Sau lZk en £ak. .(1ri tJauiiit 1n
ler~testant kan karuz£a k!n p~k~itpene

nan V, a tSaulan en kat£lzk kan karuzia
- --kzn IM~n'penean nan Au a k. Ari ir ma-

mauznpene; a Kopena tip' katardla lop'
p~t en kolait S!nszla patre, pue a kouklJu
sMt tse A';;,ak, a mauzn u£u£au£; q,r£ sop'
o ap' kolatSe taulul an D. .(11'£ tiP' kallk
l~it ~n nan U, ap' let ~! en K'tti men ka
m€/a. .(1ri sop' 0 tip' koto pe£pe£ likln
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mutw mduz'nz'anz'raZtz§r. 4rz' ir on~pota,

pu§kz' dr f§f~ men£a me famut(jilfr K o.
IIJnz'a. 4rz' n£ anflJu me re tidrata, ."
Nanamdrz'k£ en K>ttz' 0 patrenukat,:
ti:Jn reraZt, re ap' £nfenamdular. .fJriptilrt
ap' mont£ i:Jn K 01bn ia, a N anamariti
if n K>tt£ 0 ian ako taululan Nan PiJ"
Ifap@ {1r£ Nanamdriki en KUi",..
fani i:Jn ian akan r§n taululan nan A~d,
Ir fJrz'tciUlula a N anamdriki 0 Ii akrl1l,
ferz' kan re mont£ i:Jn Nan Po n a Ii.p'.
4ri Nanamarikz' ap' kat£lan ren Ua
fdz' if n Tfi:Jkaf. ira katz'katS TJ~kli.J·. . ,
oNanamarz'k i ap' puralan Nan PiJ"
Ifap' kaz'rfki z'an akan, me a purala1l{f
KUz'. {1ri i muaselpurala 0 akoz z'aitako
me ian i purala, a sau U i:J n a 0 akii re
mz'mi tie pal£et. {1ri ni anNu, me Na"a
mdriki en Krtipuralan§r Krtz' 0 a ka
tila fupii:Jn Sa k aren i aP'fD .fJ.rip~klJil
kalaz.mun klJukoufi:Jn ya,. re ap' k~puklJ.

pun lau 'mciUla; a Nanamdriki ap'
taululi:Jn U i:J n a. .Ari ni a let U 0 n a a Id"
tiarata me im Jarauz' 0 olalJ) 0 tenpas In

patre <ko prl ian, pue ni anUJU, me palre
z' Nanamdrz'ki katz'katf paNet, min
Kr t i kan purttlafan nan D, 0 men Ma
ti:Jlenim prlzan. IraZt kot£an Alenili.iI
kbukIJufon ya. .{1ri re ap' kisan kafu11"
im farauz' 0 im akan karuf me utan palre
akan 0 prl kapue men l£/dn im kan. {In'
Nan eke n ap, krn tor§la akoz kapue (ko
neketdla 1zan tenpas 0 auiauieki palre,
pue en k(jpurezan ir, 4ri nz' anfbu 0 akM
men Mati:Jlenim kan krn ian kbukuuJlJiI
Krtz' a akoz nan [;: 4ri ni ansbu kari:J
me re krn koti:Jn Ma trpen Aua k kasik-

fortzufahren. Der Nanamariki sagte aber
zu ihnen: ~ Wartet, ich will den Pater fort
bringen, dann komme ich wieder, denn
ihm soIl auf See nichts passieren. Ich er
halte dann keine Vorwlirfe, denn ich habe
ihm geholfen.« Tau k und Na npei's Frau
verliefsen darauf die Flotte. Die Kanus
fuhren ab und landeten bei K a p lIe, und

'Z.
S au U 0 na und der Pater stiegen aus und
begaben sich in die Kolonie, urn die
Spanier zu benachrichtigen, dafi es der
Na n a m a r i k i en Kf t i ware, damit sie
die Flotte nicht beschossen, Beide machten
sich auf den Weg, als die Fremden von
der Flotte horten ; da dachten sie, daf sie
zu ihrer Bekampfung ausrlicken soIlten.
Sie trafen dazu die Anstalten, denn sie
wufsten nicht wer nach der Kolonie ge
kommen war. Als sie aber herausbekamen,
dafi der Na n a ma r i ki e n Kr t i und der
Pater bei ihnen waren, flihlten sie sich
wieder wohl. Der Pater blieb inder Kolonie
und der Na narn a r i k i e n Krt i begab
sich mit etlichen Leuten nach Nan Po n
Ts~p~ Der Na n arn a r ik i ~n Klti be
fahl seinen Leuten sich nach Au ~ k zu be
geben. Sie begaben sich dort hin, und der
Nanamariki blieb mit den Frauen und
Kindem in Nan Po n T'sap'. Dann be
suchte der Nanamariki den U a s ai en
TSQk~s. Sie weilten beide in TSQk~s;

und der Nanamariki ging darauf wieder
nach Nan Po n T's ap' zurlick, urn seinen
Leuten mitzuteilen, daf er wieder nach
K Hi zurlickkehre. Er fuhr ab, und etliche
reisten mit ihm, Sau U 6 n a und andere
blieben aber hier. Als der Na n arnar i k i

CllAmTau en TsoklSla.
i>Nlinpeis Wohnstatte,
~Kap 1n rosen, auch Nanaua i!n Lilt genannt.
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en Krti nach Krti zuriickkam, besuchte
er Sa k are n i~ p' : Eine grofse Meng-e
war dort anwesend; sie berieten bis alle
zufrieden waren; und der Nanamariki be
gab sich nun nach V <J n a. Als er nach
U<J n a kam, sah er,~ dan die Kirch€ und
das Haus des Paters zerstort waren, denn
wahrend der Zeit, wo der Pater und der
Nanamariki hier (in der Kolonie) weilten,
waren etliche Krti- und Ma t o l e nim
Leute von 0 abgezogen. Sie waren nach
Alen ia n gekommen und dort geblieben.
Dort hatten sie aIle Sachen aus der Kirche,
denWohnungen des Paters und den andern
Hausern herausgeholt. Doch Nan eke n
rettete etliche Sachen und nahm sie mit
sich in sein Haus, urn auf die Patres zu
warten und sie ihnen dann zu libergeben.
Zuder Zeit blieben etliche Mat <J len i m
Leute in K rr i und andre in O. Als sie sich,,-
dann nach M a t I pen A u ~ k begaben,
beschossen sie die Au ~ k -Leute, die auf
dem Wasser herumfuhren, und versteckten
sich auch im Busch, urn S:iUlrk en ~~k
zu finden und ihn zu toten. Die Leute von
Ktt i TS9k~s und N 9t begaben sich

"nicht fort, sondern blieben in A u ~ k, urn
den Pater J0 s e zu beschlitzen, der in.......
Au~ k geblieben war, denn er hielt viel
von seinen Christen, und dachte nicht
daran, sie zu verlassen, denn er woIlte mit
ihnen sterben; so sagte Pater J0 s e, als
siekampften zu den Frauen und Kindern:
)Wenn ihr merkt, dan der Kampf g-roner
wird, dann begebt euch in die Kirche und
betet darinnen bis ihr getotet werdet, denn
wir werden zusammen jetzt in der Kirche
bleiben. ( So sprach Pater J0 s e zu den
Frauen und Kindern. Vnd aIle Tage be
schossen sich die Leute von 0 und iGi ~ k,
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"ti:Jit men Auak kan, n£ dr ldn se£lIiU'£
nan set, 0 re jitl kzn rukeruk nan tsaj/
akan, pue re en tzar Sau Itken k a k ka
m§la. ..-:In n£ ansou 0 akoz men Kft£ 0

T s ~ k a f 0 N~ t re tS{Jta kzn taketisait ar
"k6uklJufi:Jit nan Auak, pue re kzn SinHla

patre S i:J z e, pue a ktn klJuklJuRJit tse
"Aua k, pue a ktn pi:Jke i:Jit m§let na tsau-

Ian kan, a t1(Jta ktn lem§ta en kaS§iraZta,
pue a men £ait £rii'l n£ araZt m§la,. pue
n£ ans6u, me re ktn mdutnta, a patre
Si:Jze ktn masani i:Jit 1£ akan 0 ser£ kan:
»KomaZt ktiait ni ansou me mdutn !dute
lar, a komaZt karus koti:Jit nan 1m sarau£
uia kapakap li:Jle, lau IeI araZtkoto kam§
kitaZta, pue kitaZten iaititi ataZtim saraui
elS. « .-1ri iii tu en mepatre s» z e masani
i:Jit 1£ akan 0 ser£ kan. {Jr£ n£ ran karns,
me men V 0 Nan Auak ktn kastkpene,
ore ptl tupene t1e nan fet ptl mautnta »,
omen U ptl kz,z pi:JklJitpene iJ inaukita re
en koti:Jit mduiuiait men k a k. Ar£ ir
ktn koto tau karenti:Jit k§1 0, a akoz ap'
ktn koto kapureirduue£. ~rirankarusme
re koto pttrdueiiiit Mat tpen Aua k, pue
re ldn lem§ta, me repankoto neketiait liktn
kefen .::hta k o. Ari 11' kzn koto tsemimika7-
- '"

lauuii kallkastki nan Auak. ~rZ: ran ka-
rns me re ktn mdutnpene lau lei en men
sipants arsalieti Nanpe i en Kt ti. ..-:Jri
niansoume mduzn 0 uidu, karus men PiJn'·
pei k'fn koti:Jit r§n men sip a n Z1 oeo' kat
r§ki zn irati, me N anpe£ en Kzt£ me
tapiata mautn o. {Jr£ katakateo lauteta
m§lel en men Piin 'pei kan araZtkatzpa
Nanph r§n men uaz kan. ~rZ: jiJp' Pi:Jt
ap' kolait Klt£ uati:Jit N anpit' en Ku£
KollJnia. ~r£ n£ ans6u me siJp 0 uato
Nanp e£ 0 akoz saumas tlketlk iait, £
koto. 4ri men sipanU ko ap' ale Nan-

, j, -

I:•t-
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sie trafen sich auch am Wasser und fochten
dort, und die Leute von Dberedeten sich
auch, daf sie die Leute von Au itk scharf
bekriegen wollten. Sie gingen ganz nahe
an die Brustwehr heran und zogen sich
dann wieder zurtick. AIle Tage verliefsen
sie Ma tt p en Auitk, denn sie glaubten
aufserhalb der Befestigung aufgerieben zu
werden. Und sie blieben stets aufser Schufs
weite und beschossen ~itk. So kampften
sie aIle Tage bis die Spanier sich Nan
pei en KHi bernachtigten. Als der Kampf
andauerte waren viele Ponapeleute zu den
Spaniern gekommen und hatten ihnen er
zahlt, daB Na n p ei en Kr t i den Krieg
angefangen harte. Und so geschah es all
gemein, dafs die Ponapeleute Na n p e i
bei den Fremden anschwarzten. Ein Schiff
fuhr nach KIt i und brachte Nan p e i en
KIt i nach der Kolonie. AIs das Schiff
Nan pe i herbeibrachte, waren einige kleine
Hauptlinge mitgekommen. Die Spanier
setzten Nan pei im Krankenhaus fest und
beforderten die andern nach K Hi zurtick.
Als N an p ei im Krankenhause blieb, ver
sammelten sich viele Ponapeleute beim
Statthalter in der Kolonie; sie berieten
tiber die Ursachen des Krieges. Etliche
behaupteten, daf die M u an t-Leute von
selbst angefangen hatten, andere ver
neinten dies und sagten, Na n p e i ware
es gewesen. So hielten sie mehrmals Be
ratungen ab, und Nan p ei blieb im
Krankenhause und wartete aIle Tage auf
den Ausgang der Sitzung, denn wahrend
der Zeit, wo der Statthalter sich mit den
Ponapeleuten beriet, war rna n nicht im
stande den Streit unter ihnen beizulegen,
bis schliefslich ein Schiff sich zum Schutz

.--...
der Patres nach A u itk begab. Als das

pi£puzl£kiti T£v£s£on a re ale me it}it

i oko kapurelan ir KlIi. .{J.ri N anp;;
lip' kIJukIJuson Tivision, a men Pan'pii
karus lip' pokonpene r§n KapenaK 010
n.ia , ir ,!ri kopukopun tii en me karfta
mduzn o. ~ri akol ~k'tn kelalliki, me ml"
Mua nt, me pein tapiata, a akol kln
katitiki me sri', pue N Iinp ei. .Ari ir
purepure on linslJu karus kO/JUkopUli, a
N anpe£ liP' kIJukIJuson tfe Tiv£s£on,
papaHintii en kopun a uiduiaui rankarUS,
pue n£ ansIJu me Kopena kopukopUli rfn
men Panpii kan re tsrta kak enpu'tliktli
lir mamdu'tnpene nanpun arall, lau leI In
sop 0 a puarotosan a finsZla ~ak , PUf·

k£ patn ako. ~ri n£ ansou me sop 0 pu·
rotMan~ a k 0 sau en pii ke£ p'tl u'tlidn
uii flns'tla patre, ari men Po « 'pei klin
re ap' k'tn kota mi pon tol eu atanki Ora
pen. Ir ari k'tn kas'tkition nan kanim en
Au a k; 0 re p'tl k'tn koto rukeruk nan
Hap, akan muasamuaslin men .:::ht a k; ar .
pan k'tn kotan lile kanar kzs zn mana. .{1ri
rlin eu re ap' tiiOli 01amenoP't1putakamen
me £an i; ira koto en nantsap' oale kanar
klf zn mana. .(1ri men U ko ap' P'tl kamf·
£ralla. 0 iet p'tl s«, me men U kan p'tl uta,

.--...
re p'tl kzn koto ni pun nan Aua k, alebOt
o udr ualasan. .(11'£ ii£ me pukatS me re
kzn uiuiapene nanpun arall karus. A men
K't t i kan re solar ian ir, pu§k£ ar lam
lam m§ Nanpii pan senseI 0 p'tl koMil'!.:.
.(11'£men K't t i karitl re kzn muizsan nan U,
pu§ki dr s§s§/iir, me pan u£dui pugki
N anpei a puk'tWk£tiai' mduzn o. A Batt
Ian en kat£lzk me ian Nanamar£ki en
Kzt £ koto mantton paliet, oko me tS(Jta
kttk re en p'tl matan puralan Kzti, pul
akol k~n ian mimi A~a k szns'tle patre
ape,. a akOi kzn mimitse r§n Lap en N~t
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,..-...
Schiff vor A u ~ k erschien und etliche
Soldaten zum Schutz der Patres Iandeten,
blieben etliche Ponapeleute als Wache
aufdem Berge, der 0 rapeIi heifst, zurtick;

,..-...

Sie beschossen die Hauser von A ua k,
versteckten sich auch im Busch und etliche
iiberwachten die Leute von Au ~ k, wenn
sie sich ihre Verpflegung besorgten. So
trafen sie eines Tages einen Mann in Be
gleitung eines Jtinglings, die sich beide in
den Busch begeben hatten, urn ihre
Nahrung zu holen. Die 0 -Leute toteten
sie. Noch eins, was die 0 -Leute taten; sie
begaben sich wahrend der Nacht nach
Au~ k, nahmen die Boote und Kanus weg
und fuhren damit fort. So verfuhren sie
aIle miteinander. Die Krt i -Leute be
teiligten sich allein nicht daran, denn sie
meinten, Na n p e i ware gefangen und
wiirde verbannt werden. Die Ktt i-Leute
verliefsen schliefslich 0, denn sie wufsten
nicht, was sie tun solIten, weil Nan pe i
fUr den Krieg verantwortlich gemachtwar.
DieKatholischen blieben mit dem Nan a
mar iki en Ktti hier, einige wuflten nieht,
wie sie schnell nach Krti gelangensollten,
denn etlicheblieben in Au ~ k, urnden Pater
zu beschtitzen, andere blieben beim L~p
en N<)t bis der Frieden wieder hergestellt
war; und noch eins, was zwischen den
Stammen vorfiel und die Parteien, die sie
ergriffen. Es gab eine Partei der Katholiken
und eine der Protestanten. Die Katholiken
schlossen sich der katholischen Gruppe
an, die Protestanten der protestantischen,
so geschah es in allen Stammen. Die
Katholiken ergriffen die Partei der Katho
liken, die Protestanten die der Prote
stanten. Sie sammelten sich und kampften
gegeneinander; und noch eins, der Na n a
18 lUmbrucb: POllllpe.
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lau tel ar fll £nsenamaula. 0 zlt fll iu,
me ktn uidu£ ni anfou 0 nanpuiz en sau
kan 0 pinln karus re ktn n§n§pesan. !Jri
p£r£en iu mia, amen tSaulan en katz'ltk a
amen tSaulan en periJtestant. 4r£ me tSau
Ian en katilZk 0 kola n£palz katz'ltk, a me
tsdUlan en periJtestant kola zan n£ pali
periJteStant 0 tu§tSa sau karus. Re ptl
nt,n§pesan me tSauliin en katz'ltk £an pali
katz'lZk, a me tSaulan en periJ/es/ant £an
pali periJtestant. !Jr£ ir kopene mdutnpene
nanpu1i ar. 0 zlt ptl iu. Natzamdr£k£

- ,..-...
en U kasapuzlikiti a kotiJn nan Auak
zan tsdUlan en katilzk 0 pzl ian k6uk6usiJn
nan ~ak pzl sau§Sia pali katilZk. !Jr£
iii me kar§ta Nanamariki en U 0

akol na saumas akan re kasapuzlikitz: a
akol ap' itt kalaputlatd amen, me itt kasa
puzlatd Nanamariki en U a me teyo
kalapuzliti,. 0 akol pzl utlianla saumas
teikan ptl marenekila mar aratl kan, 0

ptl kllunta ISa akan 0 pzl kaunta aramas
en uii en U kan kants.

!In' katakateo sop me mimi Auak 0 ap'
koii£la a sau en pii kii ap' uzlian uean
nan A~ak pt! sznszlepatre, lau tel ansou
en sop' 0 ap' puroliJnoto, katr§ki men
s£pants ko mduzn u£duz§y Mantia. -1ri
ir kiJpukiJpitn, 0 (In' men s ip an zs ko ap'
la/utita Nanpii. .{'1ri Pon'pii ap' pzl
purean maula 0 r§ ptl pureiJn ni itt ani?!
kan, 0 ir ptl kola ale im saraui me mi
A Ii nia n 0 uaih'an R Ol uiata ya,. pue re
kola utial im ako, ari solar m§kiJtS mi
liJle, pue men MatiJlenim, 0 lena akol
men Klti me kiSan kapue akan, 0 Nane
ken 0 Uasai C1l Kzti me ale akOikapue
ako neketdla auieki patre. -1ri ni ans6u
re purauuH 0 ira kattn kopuriz.' iJn ir.

!In' re al§lSa muiit iJn ira akol kapzte

.. ,



ako. .A im saraui p!Se me iraZt tile koiii
kduata R m·. .(1ri iii anSim me aram4j
kartts kzn purean nzn torall 0 sau kart]
pzl kzn purapene p(Jkop(Jkepene nanpilil
arall, 0 Nan amdrik i en f) 0 nii 111(

ian i akan re pzlpuralan nan U, 0 Sau
Ub n a ia1i akan pzl puralali R 01. An'
karus aramas purean nzn toraZt, 0 JiM.
mas karus 0 aramas karus pzl jured;'
p(Jkep(Jkepene. .{1ri sku! kzn jureaitpuiila
Rol, akOitN seri kan me kzn iiiJi, a me/pip

m§lel me !S{Jta ian akOi !Saulali kan PII
solar ian ajuali lamlam en kattllk, pUI

ako? kzn mpm.iJtatsa uiuia kaPaka} nIi"

im ar kan a ako? kzn ianala lamlam I"

perotestant kokoto let mets.
.{1ri iii kaimuzsak lau insenlult tnt

men sipanzs k6usonki Pon'pii, a milf;
insenamauta lau tel men D~ermani fir

pudroto iit tsapuenmikila Pon'pe i.
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m a r ik i en 0 wurde abgesetzt, er b1ieb
----. .

in A uak und unterstlitzte die katholische
Partei. Das ist der Grund, wesha1b der
Na n arn ar i k i en 0 und etliche Haupt
1inge abgesetzt wurden, und etliche einen
andern wahlten und ihn zum Nan arnar iki
en 0 machten, und wesha1b die andern
abgesetzt wurden, und man nahm den
Hauptlingen ihre Tite1 und gab sie andern,
die beherrschten nun das Land und die
Leute im ganzen Staate O.

Nun begab sich dasSchiff, dasin Auak
stationiert war, hierher und etliche Sol
daten begaben sich nach A;:i a k, urn den
Pater zu beschutzen, bis ein Schiff ankam,
das die Nachricht vom Kriege brachte,
den die Spanier in Manila fiihrten. Da
wurde beraten, und die Spanier Iiefsen
Nan p ei frei. Da war Ponape wieder be
friedigt, sie begaben sich heim, und woll
ten die Kirche, we1che sich in Al en ian
befunden hatte nach R @ bringen und sie dort erbauen; wie sie die Hauser dort be
suchen wollten, war nichts mehr darin, denn die Ma t o l e n irn- und einige Ktti
Leute hatten alle Sachen daraus entfernt, und Nan ek en und Ua sai en KHi hatten
einige Sachen gerettet, urn sie fiir den Pater aufzubewahren. A1s die zurtickkehrten,
Ubergaben sie ihnen diese1ben wieder. Doch die Kirche entfernten sie und bauten sit
in R@ wieder auf. Und so ging alles wieder an seine Arbeit zuruck, und die Stamrne

waren wieder miteinander gut Freund, auch der Na n am a r i k i en 0 kehrte mit
den Seinen nach 0 zuriick, und Sa'll Uo n a begab sich mit seinen Leuten auch nach
R @ zuriick. AHe Leute kehrten wieder zu den Ihrigen zuriick, und Hauptlinge und
Vo1k schatzen wieder einander. Die Schu1e begann wieder in R @, einige Kinder

. fanden sich ein, aber sehr viele taten es nicht, etliche Christen b1ieben dem katho
1ischenG1auben nicht mehr treu, denn etliche b1ieben zum Beten im Hause und andere
schlossen sich bis zum heutigen Tage dem Protestantismus an.

So wurden die Wirren beendet, die wahrend der Spanier-Zeit auf Ponape statt
fanden. Ponape fuhlte sich woh1, bis die Deutschen erschienen und Ponape be
herrschten.
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Uberblick tiber die Zeit der Spanier in Ponape.

Und nun ist das alles, was ich von den
Spaniern wei13, sie waren keine F einde,
aber die Fremden, die fruher tiber ganz
Ponape safsen, die brachten Streit und
Unfrieden, sie brachten die Ponapeleute
auf, doch kenne ich nicht aIle Schliche,
wie sie die Ponapeleute gar sehr hinter
gingen, wenn die torichten Leute ihnen
etwas verkauften. Sie betrogen sie ttichtig
und gaben ihnen schlechte Bezahlung,
doch den gescheiteren Leuten mufsten sie
ein wenig mehr geben, denn die Klugen
fanden heraus, wie man sie betrog. Und
die Fremden begehrten, da13 die Spanier
sich auch dieses Brauches bedienten. So
wollten die Fremden, dafs sie die Ponape
Ieute bei ihren Arbeiten oder wenn sie
etwas verkauften, gehorig' hintergingen.
Aber die Spanier uberliefsen esihnen, die
Ponapeleute bei ihren Arbeiten zu beauf
sichtigen, denn die kannten die Sitten auf
Ponape und ihre Sprache. Daher machten
sie sie zu Aufsehern tiber die Ponapeleute,
aIs diese fiir den Statthalter in der Kolo
niearbeiteten. Und diese Fremden wurden
die Veranlassung, dafs die Ponapeleute
sich erhoben und den Statthalter toteten.
Und als sie herausfanden, daf jene drei
Manner schlecht waren, verhafteten sie
Christian und Carin und sandten sie
nach Manila, und Manuel begab sich
mit den Spaniern zum Kampfe nach
TS9k~s. Er wurde an dem Tage getotet,
aIs die Spanier den Lap en N Qt und
Uasai en TSQk~sgefangennehmenwoIl

ten, und sie in T'a ne p e i karnpften. An
dem Tage, wo Manuel mit den Spaniern
getotet wurde, wurden die andern gefangen
nacl Man i Ia gebracht. Ais dieser Statt
IS-
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Ari iii Iii, en me i §Sia san r§n men
sipanH kan mets, tsota arazl imutntiti,
pue (jl en uat me ktn mont£ {}iz mas Po n ' 
p ei kan, me ktn kansensuet i iraZl la
kMz(Jtiki men Pon'piz' te ktn §Sia ta tii,
en tSriak karns, pne arazl kapuipui men
Pon 'p e£ me laut, pue ma aramas pui
pui men nat£kila m§k(jts reraZl. !lri re
ktn kapuipui m§le! kian puaz suet, a me
l(jl(jk(jn kan me re ktn mensci ren kian
~kts puat laut pu§ki me liJl(jk(jn kan kak
t£drata tu en dr katauii ir. {tri iii tSriak
pukatS me (jl en uat pukatS mauki men
sip anH en ptl uian men Pon 'p h. Re
ptl mauki men uat kan en tu§tSa inul me
kapuipui mete! aramas en Po n 'p e{ni ar
tatq~k 0 niar nat-ikila m~k(jts reraZl. .(1ri
men sipantS kan ap'muiit iJn iratI re
en kaunta men Pon 'pit' kan ntn tata7tk,
pue iratI §Halar lamlam en men Pon 'p ei
oreptl §Ha tu en men Pon'p ei ar lokata.
{Jri iii me kar§ta araZl kauneki men
Ponpei kan ni araZl tatfii;k r§n Kopena
K 0 Ion i a. -<Jri (jlen uat pukats me kar§ta
men sipana 0 men Pon'pit' araZl tn·
sensuetpene 0 Kopena kamakamfklla.
..flri ni ansou me trat! tidrata me iJl slli
menets me suet 0 re saliti Krist£an, 0

Kariu kiralan MantIa, a Manuel ian
men sipanH ko kola mautn Tsfikas.
I {lri ian kamakamfla ran me men s1p a
na ko kolan ale Lap en Nfit i Uasai
en TSfikas, 0 ir ari mautn 1 aneph~,

{Jri iii ran me Manuel ian en sipana
ko kamakamala a me tiiko saNti kola
Mantia. !lri mur en Kopena menUs a
kamald 0 amen Kopena me itt lttlianti
monti on K 0 Ion ia muatftata lau mau;
a ian akan ap ii,t muatfi al kosan Koi»:



n ia , kouit"lel ta« ap' pzl kouez'1?iiz Ku;
kokouez' pon nana 0 puareuean Mat~/,.

n zm. {1rz' ir kouit"kousiJn 0 a monti uitIa
kzs akan Ku i e tz k,. {Jri ir muatSimuitl ()
ir pzl kauata zm cu. ..;1ri zm 0 tSpta neklfa
a men Pon'pdz' ko kamiirpene. ~n'PlI

kar§ta mauzn lapalap MatiJlen im. ~n'

muf f-n mduf-n en llIatiJlenzm nlklla
I

solar insensuei mta nanpun en men sip/i.
nf-s a kotf;itkz'men Po n 'p ii, peiniir Is#,
me uiuta tatf;itk kan, a re muiitlHz!!y ml1I

Ps» 'pe i r§n pur uiuia ar tatfiitk. {1n'
men Pa« 'pii kan ap kotiJn Kolonia
ansou karus natikila me karus. {1ri mln
sipanf-skan kf-n puam iJn ifkian ir mOni ()
pf-l kzsakHa kf-n inn! mual, ako! krs 'n
kapue, tibakef, matses ape 0 pzl kiaiz ir
kanar kf-s en mana pr§t, plouY, siJiz hi

mana karus 0 pf-l lumunputo, l£kau apt
me karus, me men sipanr.1 kf-n kisakZ1aki
muM men Po n'pei kan karus,. 0 pzlakii
men Pon'p it' pf-l kf-n ian uia ako! kZ1 'n
tatf;itk akeak kan rercii!,. re kf-n uidta kTs
f-n k§l, re kf-n koueipel§to kf-s en iak tlketTk,
re ap' kduota, 0 {Jri k§ljkipene im aklin.
{1ri nf-n ran eu moni eu apali, iei tii enar
kf-n pualn aramas me kf-n k§lepene im
ara!l kan. ..;1ri me toto men Pon'pii me
kf-n uia tat{j1)k uets reralt Kolonia, amln
aramai kf-n k§lita eu im en amen It:iUm~J.

{1ri iei tu en ar puaz'n iJn ir en melS nTn
ran eu moni apali. {1ri riau mi ni mOni
a eu mi ni kf-s f-n mana, ptee re kzn kiliiz
me tatf;itk reralt kan liJn en mana kari/.J
portS en kou, 0 sardin 0 p!our, pr§t ape.
{1ri iit" tu en tatf;itk me ako! men Pon',
pii kf-n uia r§n men sipanr.1 kan, a r~n

patre kan re kf-n uiata k§! taka! k§!jkipene
tenpas aralt kan. {1rz' ir pf-!kf-n pua7n ~iz

"ir Pf-! puaz' mau m§!el, 0 re Pf-I kf-n kola

- ~- ~-~--- ~----~~--------,=

halter ermordet worden war und ein an
derer Statthalter an seine Stelle trat, lief
er sich in der Kolonie nieder und baute
sie schon aus; andere bauten einen Weg,
der von der Kolonie ausging, der bis KHi
fuhrte und von Kf t i weiter fuhrte tiber
die Berge nach Matol e nim. Sie gelang
ten dabei nach 0 a und Iiefsen sich auf
dem kleinen Platze Kf t i e ttk nieder; dort
rodeten sie den Busch und bauten auch
ein Haus. Das Haus war noch nicht fertig,
als die Ponapeleute sie aIle toteten. Das
war dieUrsache zum grofsen Ma to Ien im
Kriege. Nach dem Ma t o le n im-Kriege
bestanden keine Mifshelligheiten mehr mit
den Spaniern, man lieG die Ponapeleute
nicht arbeiten, sondern tat aIle Arbeit seI
ber und uberliefs es den Ponapeleuten, ihre
Arbeiten zu machen. Und die Ponapeleute
kamen allezeit in die Kolonie und verkauf
ten allerlei. Die Spanier bezahlten sie,
gaben ihnen Geld, schenkten ihnen man
che Kleinigkeiten umsonst, allerlei kleine
Dinge, Tabak, Ztindholzer, gaben ihnen
von ihrem Essen, Brot, Mehl, allerlei EG
bares, auch Taschentticher, selbst Zeug
schenkten die Spanier den Ponapeleuten
umsonst ; und die Ponapeleute taten bei
ihnen allerhand kleine Arbeiten; sie er
richteten Gatter, sie schlugen kleine Man
groven, bauten sie auf und umzaunten
damit die Hauser. Den Tag tiber bekamen
sie I 1/2Dollar (3 Mark), soviel erhielten
die Leute als Bezahlung, welche die Hau
ser einzaunten. Viele Ponapeleute betei
ligten sich an dieser Arbeit in der Kolonie,
ein Mann umzaunte das Haus eines Offi
ziers. Und dafur bekamen sie den Tag
1 1/ 2 Dollar. Zwei StUcke erhielten sie in
MUnze und eines verblieb fur das Essen,

ALLGEMEINER TElL.

";'·Kr

v i,

t

~""f f':
, ~



I. GESCHICHTE.

denn sie gaben denen, die bei ihnen ar
beiteten alles mogliche Essen, Corned
beef, Sardinen, Mehl und Brot. SoIche
Arbeiten verrichteten die Ponapeleute bei
den Spaniern, und bei den Patres bauten
sie Steinrnauern und zaunten ihre Hauser
ein. Sie wurden von ihnen auch sehr gut
bezahlt, und gingen auch an kleine Platze
und die Ponapeleute verrichteten Boots
dienste fur sie, die Patres zahlten ihnen
ebenfalls Geld, Zeug und Tabak. Deshalb
mochten die Ponapeleute die Spanier,
und sie verwendeten das Geld nicht un
nlitz, denn sie schenkten ihnen auch allen.
Noch eines taten etliche Leute bei den
Patres. Sie dachten, dan die Patres eben
solche Kaufleute waren, bei welchen die
Leute etwas kaufen konnten. Sie karnen
und brachten Geld mit; urn es den Patres
zugeben, aber die fragten die Leute, wel
che Geld brachten: )Warurn bringt ihr
dem Pater Geld, ich bin doch kein Kauf
mann. c Der Pater nahrn dann ein Stuck
Zeug von 10 oder 20 Metern, auch das
Geld, das die Leute brachten, und schenkte
es ihnen.

akts uasa 0 men Pon'pi£ kan fitl £tan
iratt. !lr£ patre kan j/tlpuamek£ mon£ 0

l£kau, t£baker ape. {Jr£ £ez- me pukatS m!
kar§ta en men Pon'pii mauk£ men s£
pan"tS a /S(Jta kas§la naz.r mom reraZt,
pu§k£ ar ktsaktsa ktn ir me karus. 0 let
ptl eu, me ako? aramas akdn re ptl ktn
uia r§n ptitre kan. Re ktn lemiian me
jJtitre kan tu§tsa tSauntit kan me aramas
ntiti m§k(jts reratt. Re ap' ktn utita mon£
koui£ kian ptitre kan, ti re tiP' ktn kalela
pak r§n aramas me uti mOn£: )Menta a
utilan ptit1'e moni, pu§ki kdit§n £ /Sauntit
men « 4ri jJtitre tiP' ktn tile efep Ie) tn
likau me itirt IO te 20 0 ptl moni me ara
mas 0 ktn uauuean kajJuriian ir.

(Amerina)

I -



Bericht iiber den gegenwartigen Aufstand auf Ponape, erstattet an seine ExcelIenz,
Herrn DIEGO DE LOS RIOS Y NrcoLAU, Generalgouverneur der Philippinen. (Anlage

zum Bericht des deutschen Botschafters. San Sebastian, 23. August 1899).

Auf allen Ostkarolinen mit Einschluf der Palaos, herrscht vollkommener Friede
I

Anhanglichkeit und Unterwerfung an Spanien, und was angenehmer und schmeichel-
hafter ist: auf allen Inseln, wo spanische Ansiedelungen vorhanden sind, aufsern die
Eingeborenen ihre lebhafte patriotische Teilnahme fur Spanien gerade jetzt urn so
warmer, da es sich in kritischer Lage befindet und so viel von der Undankbarkeit
anderer Besitzungen zu leiden hat.

Nur in Matolenim, einem abgesonderten Winkel von Ponape, hat der Aufstand
Widerhall gefunden. In dieser schlecht beleumundeten Gegend hat freilich ein auf
ruhrerischer Zustand von jeher geherrscht. Wahrend der kurzen Zeit unserer Herrschaft
haben wir dort bereits drei grofse Aufstande erlebt: I 887, 1890 und gegenwartig.

In jedem kolonialen Aufstand pflegen, neben dem Hasse gegen das Mutterland
und dem Drange nach Unabhangigkeit stets noch andere, besondere Ursachen oder
Vorwande zum Bruche zu fuhren. Hinsichtlich Ponapes speziell vermag ich hiertiber
nicht Genaueres anzugeben, denn der Anfuhrer Nanpei hat stets die groGte Zuruck
haltung gezeigt und, wenn auch vergeblich, stets die Verantwortung abgelehnt. Doch
behaupten viele, dafs er sein gesunkenes Ansehen dadurch wieder zu heben trachtete
und auch personliche Krankungen mitspielten, wahrend andere glauben, daf in dem
Aufstande lediglich eine Abzweigung des amerikanischen Krieges zu erblicken sei.
Endlich sind manche der Ansicht, dafs der Aufstand, 'in Anbetracht der bedrangten
Lage des Mutterlandes, aus eigener Initiative hervorgegangen ist. Soviel steht fest,
dan schon lange Zeit vorher auf Ponape und speziell auf der- benachbarten kleinen
Insel Mant grofse Unruhe herrschte und Vorbereitungen zum Aufruhr getroffen wurden,
bis am 17. Marz dieses Jahres die Eingeborenen von Matolenim und einige von U und
Kiti sich unter Nanpei vereinigten und einen bewaffneten Aufstand ins Werk setzten,
der nur daran scheiterte, dan eine bemannte Kanuflotte nahe bei Mant vom Kanonen
boot »Quiros c aufgehalten wurde. Auf ihre Versprechungen hin wurden die Ruhe
storer freigelassen; aber offenbar ermutigt durch die ihnen zu teil gewordene allzu
grone Nachsicht, wiederholten sie den Aufstand einen Monat spater in noch groGerem
Umfange, so dan der erste Aufruhr nur die Einleitung des Kampfes war, der am
I 7..April ausbrach.

Der Plan bestand darin, wahrend der Messe oder bei einer anderen glinstigen Ge
legenheit die benachbarte treue Ortschaft Auak und darauf aIle anderen uns freund
lich gesinnten Ortschaften zu iiberfallen, und zwar bis zu der am entgegensetzten
Ende gelegenen spanischen Ansiedelung hin, gegen welche der letzte Angriff gerichtet
werden sollte. Vnter diesen Umstanden begab sich der Gouverneur an Bord der
»Quiros c mit seiner Begleitung nach Auak, in der Nahe von Mant. Die befreundeten

278 ALLGEMEINER TElL.



Stamrne mit ihren Konigen an der Spitze eilten den Auak-Leuten, ihren Verbtindeten,
zu Hilfe, und aIle zusammen stell ten sich zur Verfugung des Gouverneurs. Dieser
versuchte zunachst durch friedliche Einwirkung, den drohenden Zusammenstofl zu
verhindern; er lien wiederholt die Haupter der Bewegung zu sich rufen und auch
durch einen Abgesandten ihnen Verzeihung anbieten; schliefslich bedrohte er sie, fur
den Fall, dafs sie nicht vom Streite lassen wtirden; und da er kein Gehor fand, liefi
er am 19. desselben Monats das Feuer eroffnen, worauf der blutige Kampf begann,
der heute noch in der Umgebung von Auak sich hinzieht. Von dort aus pflegen die
Aufrtihrer in geringer Anzahl unsere Leute anzugreifen, urn den Gouverneur und
die spanischen Offiziere durch Zurufe und tagliche laute Gesange zu beschimpfen,
welche das Nationalgefuhl unserer Soldaten und der eingeborenen Freiwilligen ver
letzten, die erst ktirzlich in weiser Voraussicht in Auak stationiert worden sind. Jene
halbwilden Undankbaren richteten ihren Kampf nicht nur gegen unser Leben, sondern
auch gegen unsere Ehre: so gron ist der Widerwille, den sie gegen Spanien hegen.

Die aufstandische Bewegung wurzelt also in dem traurig bertihmten Stamm von
Matolenim und einem Teil von U und Kiti, mit etwa vierhundert Bewaffneten, im
Schutze des undurchdringlichen Waldes und Dank der Hilfe, die ihnen von den Wal
fischfangern und Handelsfahrzeugen geboten wird, die sie jahrlich besuchen und dort
Waffen und Munition fur Waren verkaufen. Dagegen halt ein groi3er Teil von Ponape
d. h~ die Manner von Not, Jokes und der Halfte von U und Kiti, deren Angehorige
der Mehrheit nach katholisch sind, heldenmtitig treu zur Regierung. Sie leisten samt
lich freiwilligen Dienst, und viele von ihnen sind vom gegenwartigen Gouverneur mit
Waffen und Munition versehen worden. Einen Beweis fur ihre treue Anhanglichkeit
werden stets die Schanzwerke von Auak bilden, von denen aus sie in Gemeinschaft
mit dreifiig Soldaten und einem Offizier, vom ersten Augenblick des Aufstandes an
bis heute mit haufigem Feuer und mit edelmtitiger Hingabe ihres Elutes fur Spanien
und die unterdrtickte Religion die Aufstandischen auf eine Meile weit von der An
siedelungfern gehalten haben. Die katholische Partei in Ponape ist ein wirklicher Vor
postender Regierung, und ohne ihre Hilfe ware nach wiederholten Aussagen des Gouver
neurs selbst die Ansiedelung schon langst angegriffen und wohl vernichtet worden.

Der Aufstand dauert immer noch fort, ist aber sehr geschwacht, da die Eingeborenen
von ihren vielen erfolglosen Angriffen ermtidet sind und tiber wenig Munition mehr
verfugen. Der Stamm von Kiti befindet sich bereits offiziell in Frieden mit dem Gouver
neur, und was noch wichtiger ist, der Anstifter und sogenannte Oberanftihrer befindet
sich alsGefangener in der Ansiedelung, seitdem er sich in unbegreiflicher Sorglosigkeit
verleiten liefs, das im Hafen von Ronkiti anwesende Kanonenboot )Villalobos- zu
besuchen, so dafs er ohne Widerstand festgenommen werden konnte. Bei dieser Ge
legenheit sollte es wohl auch meine Aufgabe sein, einiges Nahere tiber diesen vielge
nannten Karoliner Nanpei zu berichten. Da indessen bereits von Seiten des Gouverneurs
von Ponape eine eingehende Untersuchung tiber das offentliche Verhalten dieses
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Mannes stattgefunden hat, und die betreffenden Akten ebenso wichtige wie genaue
und jedenfalls ausfuhrlichere Angaben dartiber enthalten, als ich seIber sie beibringen
konnte, so glaube ich davon absehen zu diirfen, auf diese mir personlich so schmerz.
lichen Verhaltnisse weiter einzugehen und beschranke mich lieber darauf, den iibelbe.
ratenen Nanpei der Nachsicht und Gnade Eurer Excellenz anzuempfehlen, fur den
Fall, dan er aufrichtige Reue bekundet und sich mit dem von ihm schwer geschadigten
Teile, d. h. der Regierung, den Missionaren und den freundlich gesonnenen Stammen
aussohnt.

.~. . . . . . . . . . das einzig praktische Pazifikationsmittel auf Ponape ist der Krieg.
Die Kanaken haben fur Edelsinn und Grofsrnut keine Empfindung. Gnade und Ver.
zeihung ist ihnen gleichbedeutend mit Beschranktheit und Schwache. Die Nachsicht,
die in den frtiheren Aufstanden getibt worden ist, hat nur dazu beigetragen, den
gegenwartigen vorzubereiten .

Manila, 26. 12. 98
FRAY BERNARDO DE SARRIA, Apost. Missionar.



(i)Diese Entschuldigungsweise, die ein schlechtes Gewissen verbergen sollte, lernten in der Folge HAHL, BERG,

FRITZ, BOEDER, KRAMER und ich zur Gentige kennen.

Ponape unter der deutschen Verwaltung.
Der ungltickliche Ausgang des spanisch-amerikanischen Krieges zwang Spanien

zum Verzicht auf seine kolonialen Besitzungen in den Philippinen und Mikronesien.
Die ersteren und die Marianen-Insel Guam fielen an die Vereinigten Staaten. Die tibrigen
Marianen, dazu die Karolinen wurden von Deutschland erworben. Am 30. September
1899 erfolgte in Madrid die Zahlung von 25 MillionenPeseten. 1m Oktober wurde
die Ubergabe Ponapes vollzogen. Von Kusae kommend, traf der Gouverneur VON
BENNINGSEN auf dem Schiffe J Kudat« am 1 I. Oktober in Ponape ein, wo bereits
ein deutsches Kriegschiff, das Kanonenboot S. M. S. J jaguar s , im Hafen lag. Von
spanischen Schiffen waren das Kriegsschiff J General Alava c und der Truppentransport
dampfer J Uranus c seit Mitte September in Ponape, urn die Obergabe an das deutsche
Reich zu vollziehen. Am I I. Oktober erfolgte ein Empfang der Deutschen durch den
interimistischen spanischen Gouverneur RICARDO DE CASTRO Y GANDARA und den
Obergabekommissar Oberstleutnant CHRISTOBAL DE AGUILAR. Die Truppen wurden
besichtigt, ein Rundgang durch die Siedelung und die Festungsanlagen unternommen,
bei der man die Baufalligkeit und den verwahrlosten Zustand der Gebaude feststellte,
so daf von BENNINGSEN die Niederlegung der Befestigungen anordnete. Am I 2. Oktober
folgte die Flaggenhissung in Gegenwart der Eingeborenen und der deutschen Ver
treter, an ihrer Spitze der Geschaftsfuhrer "'LOESSNER von der Jaluit-Gesellschaft in
Langar. Der Hauptakt wurde am 13. vollzogen. In feierlicher Anwesenheit sarntlicher
Europaer, der eingeborenen Hauptlinge, der Missionare, unter denen allerdings die
verargerten evangelischen Boston-Missionare fehlten, geschah die Ubergabe der Ost
karolinen. Die Amerikaner hatten auf eineEinverleibung durch die Vereinigten Staaten
von Nordamerika gehofft. Nicht uninteressant ist bei dieser Ubergabe das Verhalten
des Nanpei, der seit einigen Monaten wieder auf freiem Fufse war. Als er von dem
Verkaufder Karolinen an Deutschland erfuhr, schrieb er dem spanischen Gouverneur
einen so heuchlerischen Brief, wie ihn nur ein Mann seiner Charakterveranlagung
schreiben konnte, worin er in seinem Namen und im Namen der Eingeborenen von
Kiti das tiefste Bedauern dartiber aussprach, dafi die Spanier von Ponape weggingen.
Gleichzeitig aufserte er seinen Unmut dartiber, dafi die spanischen Missionare noch
auf Ponape verblieben, indem er sie beschuldigte, die letzten Wirren veranlafst zu
haben. Er schlofs seinen Brief mit der Entschuldigung,lUdafi er nicht selbst kommen
konnte, urn sich zu verabschieden, da er krank sei. Diesen Brief schrieb Nanpei in der
Absicht, sich wegen seiner begangenen Schandtaten vor beiden Regierungen, der
spanischen und der deutschen zu rechtfertigen, und die Schuld auf die Patres zu
schieben. Am Tage der offiziellen Ubergabe erschien auch Nanpei mit seinen An-
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hangern aus Kiti und Matolenim in der Kolonie, wo er sieh frtiher nie hatte blicken
lassen. Er veranstaltete grofse Demonstrationen, urn der neuen deutsehen Regierung
seine Aehtung zu bezeugen. Die Spanier, vor deren Augen diese Demonstration
stattfand, erbliekten darin den Ausdruek einer ihnen geltenden Veraehtung. RICARDO
DE CASTRO versaumte nieht, dem Nanpei in den scharfsten Ausdrtieken sein Verhalten
vorzuwerfen, wortiber Nanpei in ein sarkastisehes Gelachter ausbraeh. Nanpei ver
schmahte es aueh hernaeh nieht, auf dem Umwege tiber Amerika, die Patres bei der
Regierung in Berlin zu diskreditieren. Ohne Erfolg. DR. HAHL durchsehaute das ge.
rissene Halbblut sehr bald.

Bei der Ubernahme Ponapes hatten die Spanier sieben Offiziere und 382 Mann,
darunter 130 Mann europaische Truppen; die tibrigen waren Malaien. Die Offiziere
tibten Zivilfunktionen aus, besondere Beamte waren nieht mehr da. VON BENNINGSEK
setzte Dr. HAHL, den sparer um die Hebung der deutsehen Sudsee-Kolonien so hoch
verdienten Mann als Vize-Gouverneur ein. Als HAHL mit seiner vierzig Mann zahlenden
malaiisehen bunt zusammengewtirfelten Polizei-Truppe landete, wurde ervon DE CASTRO
aufgefordert, sieh wieder einzusehiffen, da er seines Lebens nieht sieher sein wlirde.
HAHL lief3 sieh nieht einsehtiehtern. Er verstand es, sieh schnell in die Verhaltnisse
einzuleben und dureh eine riehtige Behandlung der Eingeborenen Ordnung zusehaffen.
Ein Alkoholverbot fur Farbige wurde eingeftihrt und strikte durehgehalten, die Bor
delle wurden abgesehafft, die Festungsanlagen eingerissen; aIle Eingeborenen hatten
jeglieher Zeit Zutritt zur Kolonie, was fruher verboten war; nur die Ablieferung der
Waffen vermoehte er nieht durchzusetzen. Zuguterletzt hatte die spanische Regierung
noeh an den Kaufmann ZARZA 3500 Rernington-Gewehre verkauft, von denen die
Eingeborenen einen ziemliehen Teil aus dem verwahrlosten Fort stahlen, bevor der
Kaufmann sie hatte in Sieherheit bringen konnen, Die Munition wurde noeh recht
zeitig vernichtet; es wurden versenkt: 24 Fasser und 5 Kisten mit Schieflpulver,
37000 Patronen und 524 Granaten.

Die Eingeborenen begrufsten die deutsche Verwaltung mit Freuden und sehenkten
ihr absolutes Vertrauen. Etwas tiber zwei Jahre blieb Dr. HAHL auf Ponape und er
zielte den Erfolg, dafs die Befriedung der Insel gelang. Der Handel bliihte auf, die
Eingeborenen erfuhren zum ersten Male durchgreifende arztliche Betreuung dureh den
seit 1900 auf Ponape wirkenden Arzt Herrn GIRSCHNER. Wie grtindlieh es HAHL urn
das Verstandnis der Eingeborenen, ihrer Sitten und Gebrauche zu tun war, davon
legen zwei sehr wichtige Arbeiten von ihm Zeugnis ab: ~ Mitth. tib. Sitten u. reehtl.
Verhaltnisse auf Ponape« (Ethnologisches Notizblatt Bd. n.-Heft 2. 190 I) und ~ Feste
und Tanze der Eingeborenen von Ponape s (ebd. Bd. III.-Heft 2. 1902). Die Beriehte
im ~ Deutschen Kolonialblatt s zeugen davon, wie vorsichtig der Vizegouverneur daran
ging, die Eingeborenen, welche bisher eine straffe Ordnung, Gehorsam, Zueht usw.
nie kennengelernt hatten, daran zu gewohnen, kurz, der Ponape-Bevolkerung durch die
Tat zu beweisen, daf3 eine europaische Macht in selbstIoser Weise zu ihrem Besten
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sich bemtihte. Wenn auch die angewandten Mittel zunachst ungewohnt waren und
nicht sogleich ihren Beifall finden konnten.

Strafsachen aus der spanischen Zeit wurden niedergeschlagen; Schwierigkeiten
machte die Landordnung; die durch weifse Handler und Japaner kauflich von den
Eingeborenen erworbenen GrundstUcke rnufsten in GrundbUcher eingetragen werden,
wobei versucht wurde, seitens der Antragsteller, die obengenannten Kaufer, die Ein
geborenen zu schadigen. Takt und Umsicht und seine ausgezeichnete Begabung, sich
in der Eingeborenen Leben, Denken, Sitten einzuflihlen, halfen HAHL, die oft schwierige
Lage zu meistern, und die Grundstuckverhaltnisse im grofsen und ganzen zu ordnen,
ohne den Frieden zu storen. HAHL erkundete das gesamte Land und hatte die Absicht,
tropische Kulturen, Kaffee, Kakao, Baumwolle usw. einzufuhren, dazu in den Niede
rungen Viehwirtschaft in grofserern Mafsstabe betreiben zu lassen. Dber Versuche ist
man jedoch nicht hinausgekommen. Die Eingeborenen, mit Ausnahme des geschafts
tlichtigen Nanpei, standen ihnen ablehnend gegenUber. Geblieben ist allein die Vieh
wirtschaft, die s~ither in kleinem Umfange in Kiti betrieben wird.

HAHL wurde als Gouverneur an die Spitze des gesamten Schutzgebietes Neu-Guinea,
Karolinen und Marshall-Inseln berufen. Ihm folgte als Vizegouverneur BERG, der die
von HAHL eingeleitete Politik fortsetzte. Zugleich machte er den Versuch, vorsichtig
an die Entwaffnung der Eingeborenen auf den Inseln heranzugehen. Wufste man doch,
dan in den vergangenen ftinfzigJahren eine Unmenge Feuerwaffen an die Eingeborenen
verkauft worden war, wodurch die Sicherheit arg gefahrdet wurde. BERG machte den
Anfang 1903 in Truk und hatte dort gute Erfolge. Nicht so auf Ponape, wo kein
einziges Gewehr abgeliefert wurde. Hier kam ihm eine Naturkatastrophe zu Hilfe.
Am 20. April 1905 raste ein Taifun tiber die InseI. Er richtete die schwersten Ver-'
wUstungen an. Die Folge war ein monatelanger Mangel an pflanzlichen Nahrungs
mitteln; Yams, BrotfrUchte, Kokosnusse fehIten, die zu entbehren den zur Hauptsache
an pflanzliche Kost gewohnten Eingeborenen sehr schwer wurde. Die Haustiere,
Schweine, Hiihner, Hunde hatten nur wenig gelitten, ebenso die Wildtauben, die es
schnell lernten, sich gleich den Hiihnern am Erdboden aufzuhalten. See und Fllisse
steuerten mit ihrem Dberflun einer unmittelbaren Hungersnot. Trotzdem war jetzt
der gUnstige Augenblick gekommen, die Waffenlieferung anzuregen, indem man gleich
zeitig den Geschaftssinn bezw. die Habgier der Eingeborenen in Betracht 109. Als
das Bezirksamt bekannt gemacht hatte, dan flir ein Gewehr 35 Mk., bezw. 4 Sack
Reis (im Laden 48 Mk.) a56 engI. Pfund oder 20 Dosen Lachs und 20 Dosen Corned
Beef (irn Laden 40 Mk.) gezahlt wUrde und fur jede Patrone 10 Pfennige, setzte
die-Ablieferung schnell ein; bis zum 6.7.05 wurden 254 gut erhaltene Gewehre;
1532 Patronen nebst Zundhiitchen, dazu Vorrichtungen zum Einsetzen derselben,
Kugelzangen, Patronengtirtel U.S.w. abgeliefert. Dann stockte die Abliefenmg. Der
Nahrungsmangel wirkte nicht mehr; es hatte sich das GerUcht verbreitet, dan die
Deutschen tiber die Ponape-Leute herfallen wtirden, nachdem ihre Entwaffnung vor-
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genommen ware. Urn dem entgegenzutreten, liefs das Bezirksamt erklaren, daO
Taubenflinten und Vorderlader gegen eine StempelgebUhr von 50 Mk, behalten
werden konnten. Mit dem Erfolg, dan bis zum 17· 5.06 545 Gewehre und 3998 Pa
tronen im ganzen zur Ablieferung gekommen sind, d. h. auf weniger als sechs Kopfe
kam ein Gewehr! Der Aufstand zeigte sparer, dan mit den 545 Gewehren nur der
schlechteste Teil zur Ablieferung gekommen war. Auseinandergenommen, sorgsam
in 01 getrankte Lappen gewickelt, wurden die EinzeIteile in vor Wasser geschtitzten
Verstecken aufbewahrt.

Leider wurde eine andere Angelegenheit noch nicht geregeIt. Seit dem Jahre 1893
hatte die spanische Regierung, urn Ruhe und Frieden auf der Insel zu haIten, jedem
Nanamariki ein jahrliches Gehalt von 480 Mk. zugewiesen; Nanpei erhielt sogar
2000 Mk. Diese Dotationen harten mit dem Erloschen der spanischen Oberhoheit
auf. Aus nicht ersichtlichen Ursachen setzte die deutsche Regierung diese Bezahlung
in anderer Weise erweitert fort. Sie zahIte unter dem Vorwande einer sogenannten
Lehrtatigkeit an dreizehn einflufsreiche Eingeborene in den verschiedenen Staaten
jahrlich 240 Mk. Diese Zahlungen bestanden bis zum Oktober 1908.

19°7 starb der Vizegouverneur BERG; im April 1908 trat sein Nachfolger, Bezirks
amtmann FRITZ, der bis dahin die Verwaltung von den Marianen in Saipan aus
gezeichnet geleitet hatte, in seine Stelle. 1m selben Jahre erstrebte man fur das ge·
samte Schutzgebiet eine Erweiterung der eigenen Einnahmen. Eine unmittelbare
Personalsteuer verbot sich inPonape wegen der die Eingeborenen druckenden Natural
abgaben an ihre Hauptlinge. W ollte man auf eine Personalsteuer hinarbeiten, so galt
es, vorsichtig zunachst Mafsnahmen zu treffen, die auf eine Befreiung der Lehens
horigkeit der niederen Eingeborenen abzielten. Nach der aIten Rechtsordnung, dem
lamlam en Pon'pei, hatten diese kein Recht an Grund und Boden und konnten ohne
weiteres von ihren Lehensherren aus ihren Sitzen vertrieben werden. Daher bestanden
von jeher Spannungen, die zuweilen in offene Feindseligkeiten ausarteten, zwischen
der herrschenden Klasse, den Lehensherren, den Jopeiti, und den Lehensinhabem,
dem niederen Volke, den aramas mual. Diese Besitzunsicherheit gaIt es zu beseitigen,
urn einer berechtigten Steuer die Wege zu ebnen. Bereits Ende September 19°7
hatte HAHL gelegentlich eines kurzen Besuches auf Ponape auf einer Hauptlings
versammlung den Eingeborenen die Absicht der Regierung, das Lehenswesen ab
zuschaffen, vorgetragen. Gleichzeitig hatten sich aIle Hauptlinge durch Unterschrift
verpflichten miissen, fortan keinen Lehenstrager mehr von dem von ihm bewirt
schafteten Grundstticke zu vertreiben. FRITZ blieb es vorbehalten, diese Regierungs
absicht zur Ausfuhrung bringen zu miissen. Er hatte einen schwierigen Stand, denn
die Eingeborenen verstanden diesen Eingriff in ihre angestammten Rechte nicht; sie
ftihIten, wie sich selbst sparer, nach dem Aufstande von 1910 zeigte, unter diesem
System der Feudalwirtschaft durchaus wohl und zufrieden. Einige )aufgeklarte c Kopfe
ausgenommen, die ihre politische Weisheit in den Schulen der Boston-Mission be·
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zogen hatten. Vertreibungen von Lehensinhabem waren von jeher nur in sehr seltenen
Fallen, und dann meist mit triftigen Grunden erfolgt. FRITZ arbeitete ein Programm
aus, das einerseits die Interessen der Eingeborenen in gerechter Weise berUcksichtigte
und andererseits den Absichten der Regierung, ihre Einnahme zu verstarken, ent
gegenkam. Dr. HAHL genehmigte folgenden Plan von FRITZ:

I. Die seitherigen Lehensgtiter werden freies Eigentum der Besitzer, jede Tribut
zahlung hort auf.

2. Die seitherigen Lehenstrager und ihre Angehorigen, soweit es arbeitsfahige
Manner von 16-25 Jahren sind, arbeiten als Entgelt fur diese Lehensbefreiung
jahrlich 15 Tage unentgeltlich bei dem Bezirksamt.

3. Von diesem Arbeitsertrage, in Geld ausgedrtickt und unter Zugrundelegung
eines Tagelohnes von I Mk., erhalten die seitherigen Lehensherren die Halfte
als Entschadigung fur den Verzicht auf Lehenshoheit und Tribut.

4. Mit Hilfe der unter 2 genannten Leistungen werden Wege, Brticken, Kanale
gebaut, also Arbeiten ausgeftihrt, die der wirtschaftlichen Hebung des Landes
dienen und wiederum allen Eingeborenen zugute kommen.

Die Ablosung der Arbeitspflicht war durch Geldabgaben gestattet. Obwohl man
mit diesen einschneidenden Mafsnahmen nur vorsichtig vorging und die Ablosung der
Lehenshoheit nur da in Angriff nahm, wo sowohl die Lehensherren wie die Lehens
trager sie wtinschten, schienen die 1908 in der Landschaft Kiti auftretenden Unruhen
die Durchfuhrung des ganzen Planes zu verhindem.

FRITZ irrt sich grtindlich, wenn er schreibt: )Die Ursache dieses in Ponape poten
tiellen Zustandes der Unruhe, des wechselnden, bald hohen, bald schwachen und
aussetzenden, stets aber drohenden Fiebers ist die von den Spaniern herbeigeftihrte,
von den Kapuzinern geforderte konfessionelle Spaltung«. In der Schilderung der vor
spanischen und spanischen Periode der Geschichte Ponapes ist wiederholt darauf hin
gewiesen, dan seit altersher traditionelle Spannungen zwischen den einzelnen Staaten,

. bezw. Sippen, vorhanden sind. W ohl aber war in die frtiher festgeftigte gesellschaft
liehe Ordnung durch die zersetzende Lehre und Erziehung der puritanischen Boston
Mission, die immer wieder mit Nachdruck auf »die Gleichheit aller Menschen vor
Gotte hinwies, Bresche gelegt und bisher ungekannte Spannungen zwischen Lehens
herren und Lehenstragern hervorgerufen worden. Die Stellung und das Gebaren eines
Nanpei bezeugen am besten diesen verhangnisvollen Einflufs. In den Karnpfen gegen
die Spanier hat er, wie wir gesehen haben, eine hervorragende Rolle gespielt. Der
deutschen Regierung gegeniiber verhielt er sich zunachst loyal. Doch bereits 1908

versuchte er aus den Unruhen fur sich Vorteile zu ziehen. Als Besitzer ausgedehnter
Pflanzungen in verschiedenen Landschaften der Insel, als wohlhabender Handler hatte
ibm eigentlich an der Erhaltung des Friedens und einer ruhigen, stetigen Entwicklung
des Landes gelegen sein mtissen. Diesem materiellen Eigennutz scheinen jedoch in
seinem komplizierten, schwer zu durchschauenden Charakter Interessen anderer Art

•..



gegentiber gestanden zu haben: Religioser Eifer - er war Pastor der Boston-Mission
- Ehrgeiz, ein Hang zu Intriguen, der schon in seiner stets zweideutigen Haltung gegen
tiber den Spaniern sich offenbarte. An seinem Wohnsitze Roi en Kiti (Roan Kiddi,
Roinkili, Ron .Kilt) war es ihm gelungen, die Macht und das Ansehen des Nanamariki
fast vollig zu beseitigen und an sich zu reifsen, wiewohl er mtitterlicherseits nur einem
ganz niederen Hauptlingsrange angehorte ; damit hatte er sich in einem anderen,
wohlhabenden, der Familie des Nanamariki angehorenden Unterhauptling, dem
Sau en Ki ti einen Gegner und Nebenbuhler geschaffen. Die Streitigkeiten zwischen
heiden wurden zum Anlafs der Storungen von 1908, die FRITZ oben etwas tibertrieben
als »Unruhen- bezeichnet. Dazu kam, dafs, als im September 1907 die ktinftige Be.
freiung der Lehensgtiter verktindigt wurde, diese Nachricht unter den Eingeborenen zur
Grtindung einer Art» Volkspartei« (puin en lolok(jn, Rat der Weisen) gefuhrt hatte. Es
waren Nanpei'sche Gedanken, fiir die zwei seiner intimsten Freunde, mein Dolmetscher
Etekar und der Eingeborenen-Pastor William en U warben; Ziel der Volkspartei
war die Untergrabung der Hauptlingsmacht, Diese Partei erstrebte eine Art Parlarnent,
das aus je drei Vertretern der funf Staaten bestehen sollte, die unter Umgehung der
Hauptlinge aus dem Volke zu wahlen und dem deutschen Bezirksamtmanne als be
ratende oder gar beschliefsende Instanz unter dem Vorsitze Nanpei's zur Seite stehen
soUten. Unter dem Einflufs von Nanpei sicherten sich die beiden eine bedeutende Ge·
folgschaft. Ihr Ziel setzten sie jedoch nicht durch. Immerhin wurzelte die Macht und
das Ansehen der Nanamariki noch so tief im Volke, daG bei einern offenen Her
vortreten dieser demokratischen Bestrebungen die Mehrzahl zweifellos zu ihren Ober
hauptlingen gehalten hatte. Diese Ansicht fand durch das Verhalten der Leute nach
dem Aufstand von 19 10 seine Bestatigung, 1m tibrigen ist es vielmehr zu verwundem,
dafs die Eingeborenen nicht bereits 1907, bei dem Bekanntwerden der Absichten der
deutschen Regierung sich aufgelehnt haben. Der naturgernafse Widerstand, der stets
durch die Aufhebung angestammter geseUschaftlicher Ordnungen, insbesondere auf
den Druck einer fremden Macht hin, ausgelost wird, wurde verstarkt durch die in der
Tat zu geringe Entschadigung der durch die Aufhebung der Lehensordnung benach
teiligten Hauptlinge. Die funf Oberhauptlinge sellten jeder 900 Mk. jahrlich be
kornmen, urn sie damit selbst an der ausnahmslosen Heranziehung aUer Arbeitskrafie
zu interressieren. Diese Summe bedeutet jedoch keinen Ausgleich fur den drohenden
Verlust ihrer bisherigen Macht, nicht einmal fiir die unmittelbare materieUeEinbufle,
namlich den WegfaU des von den Lehensleuten an sie zu entrichtenden Tributes, der
fur einige von ihnen die einzige Einnahme bildete. Erklarte mir doch der Nanamariki
von Kiti 19 I 0, dafs er nur mit grofsen Schwierigkeiten nach der Kolonie kommen
konne ; wo er ehemals Untergebene in's Kanu befehlen konnte, mufste er jetzt vier
Bootsleute fur 20 Mk. mieten l Noch schlimmer stand es fur ihn urn die Beschaffung
der notwendigen Lebensmittel, die er jetzt fur schweres Geld einkaufen mufste, besaf3
er doch keine eigenen Fruchtfelder.
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1908 sollte mit der Pflichtarbeit begonnen und zunachst der Weg von Kiti zur
Kolonie gebaut werden. Nanpei wUnschte diesen Weg nicht,' der seine Behausung
in Kiti zu nahe an den Sitz der Regierung gerUckt hatte: vor Kiti liegen die von
Nanpei als Eigenturn beanspruchten Ant-Inseln, auf denen, wie auch im Hafen von
Roi en Kiti von Walfangern und]apanem Kontrebande getrieben wurde. Kurz, Nanpei
wUrde unter eine Aufsicht geraten sein, die dem schlauen Geschaftsmanne sehr peinlich
gewesen ware. Im Stillen predigte er den passiven Widerstand.

Es galt fUr Nanpei, ein schlaues Spiel einzufadeln ; ein Spiel, in dem er einmal selbst
den der Regierung ergebenen, loyalen Eingeborenen spielte und andererseits seinen

v

alten Gegner, den Sau en Kiti gleichzeitig unzuverlassig erscheinen Iiefl, was diesen,
wenn moglich, in einen Gegensatz zur Regierung verwickeln sollte. War das Ansehen
dieses Mannes bei den Deutschen untergraben, das eigene befestigt, so wtirde es ein
Leichtes sein, den Erbstreitzu seinen eigenen Gunsten zu wenden und den Rang
eines Nanamariki zu erlangen, den er erstrebte, und der dem Sau en Kiti weit eher
zukam als ihm selbst.

Dem Erbstreit zwischen Nanpei und Sau en Kiti liegen folgende Tatsachen zu-
v

grunde. Saii en Kiti hatte als Mitglied der Sippe des Tip en man tontol, einem Ge-
schlechtszweig der Nanamariki-Familie in Kiti, einen Vorrang im Anspruche auf be
stimmte Grundstticke in Kiti, wozu auch ein Teil der Ant-Gruppe gehorte. In fruheren
Zeiten spielten diese Inseln eigentlich nur fur den Kult eine gro13ere Rolle. Mit dem

v

Titel des )Sau en Kiti ( war gleichzeitig der Rang eines Oberpriesters der Gottin
Nal u k verbunden und damit der Besitz von gewissen Liegenschaften in der Ant
Gruppe. Mit der EinfUhrung des Christenturns verschwand der Kult der Naluk. Der
Titel eines Sau en Kiti mit den Ansprtichen auf Ant aber verblieb. Wenn also Sau
en Kiti von Nanpei seinen Anteil an der Ant-Gruppe, die wirtschaftlich an Kopra,
Fischen, Schildkroten usw. Betrachtliches abwarf, heisehte, so befand ~r sich durehaus
in seinem Rechte. Nanpei lehnte diese Ansprtiche ab und versteifte sich auf die Dr
kunde des spanischen Gouvemeurs PIDAL vom 13. August 1896 und auf das Protokoll
vom 16. Dezember 1899, in dem ihm vom Vizegouvemeur HAHL u. a. der alleinige
Besitz der Ant-Inseln bestatigt worden war. Nanpei hatte sich sowohl bei PIDAL wie
bei HAHL aufein Testament vom 27. Mai 1863 gestUtzt, worin seinAdoptivvater ihn
als Besitzer seiner damaligen Liegenschaften, zu denen auch Teile der Ant-Inseln ge
horten, eingesetzt hatte. Der Adoptivvater jedoch war, obwohl ein hoher ]opeiti, zu
dieser eigenrnachtigen Verftigung nicht berechtigt gewesen, da sie durchaus der
seinerzeit (und auch in der Folge noeh 1908) herrschenden Lehensverfassung wider
sprach; das gesamte Land war narnlich Eigentum der]opeiti; die einzelnen Grundstticke
waren an bestimmte Titel gebunden, deren Verteilung durch die ]opeiti in einer Ver
sammlung unter dem Vorsitz des Nanamariki erfolgte. Nun fuhrte Sau en Kiti seinen
Titel rechtrnafsig und hatte mithin begrtindeten Anspruch auf die fraglichen Grund
stucke. Ihr Wert hatte sich in soweit gegen frUher verandert, als der Ertrag an



Kokosnlissen in Kopra und jetzt in Geld umgesetzt werden konnte. Freilich hatten es
reiche Jopeiti versucht, sich auf ihren Besitz an Waffen, Geld und europaische Waren
stlitzend, ihr Lehen in freies Eigentum umzuwandeln und zu vererben. Dabei wurde
vorausgesetzt, daf der Nanamariki und die librigen Jopeiti nachtraglich dazu ihre
Zustimmung gaben. Es ist nicht klar, ob Nanpei's Adoptivvater jene Zustimmung zu
der Umwandlung seiner Lehen in Privateigentum je erhalten hat. Immerhin bestand
die Moglichkeit, daf auf diesem illegalen Wege erworbene Besitztitel von einer Re
gierung, die wie die deutsche Verwaltung gern das Eingeborenenrecht zugrunde legte,
beanstandet und fur ungtiltig erklart wurden. Nanpei rechnete damit und richtete
seinen Plan danach ein. Sehr geschickt verstand er es, die konfessionellen Gegensatze
auf Ponape auszunutzen und seine im Grunde rein materiellen Zwecke mit religiosen
Beweggrtinden zu maskieren. Urn die etwas verwickelten Verhaltnisse zu verstehen,
ist eine Erklarung notig. Zwischen den Staaten des Nordens (Not, Jokes, Auak und
Palikir) und des Sudens (U, Matolenim und Kiti) bestanden von jeher starke Gegen
satze, die immer wieder in Fehden ausgetragen worden sind. Nach der Missionierung
Ponapes waren die Nordstaaten vorwiegend katholisch, der Suden protestantisch. Sau
en Kiti war zwar Protestant(?), aber dem Katholizismus sehr geneigt. Es schei~t, dan
die Kapuziner gehofft haben, auch 'im Siiden an Einflufs zu gewinnen, wenn Sau en
Kiti tibertreten und die Wurde des Nanamariki erreicht haben wlirde. Er hatte nun
mehr zwei Vorganger. Es entsprach dem Naturell der Eingeborenen, sich dem Be
kenntnis ihres Hauptlings anzuschliefsen, Ferner war angesichts des groGen Hasses
zwischen den beiden Nebenbuhlern damit zu rechnen, daG der zur Herrschaft gelan
gende Sau en Kiti den Nanpei aus seinem Lehen vertreiben wlirde. Damit aber ware
die Vormacht des Nanpei, des fanatischen Vorkampfers der Protestanten, gebrochen

v

gewesen. Nach allem also durfte ein sich zum Katholizismus bekennender Sau en
Kiti der weitgehenden Unterstiitzung der Kapuziner gewiG gewesen zu sein. Liegt
es doch im tibrigen im Sinne der katholischen Kirche, jede Autoritat zu unter
stiitzen; und Sau en Kiti war der Trager des alten Stammesrechtes. 1mJahre 1905
hatten die deutschen Kapuziner die spanischen abgelost. Voll Eifer gingen sie an's
Werk, ihre Mission zu erfullen. Dabei mogen sie sich, mit den Verhaltnissen und
Intriguen auf Ponape wenig oder ganz unbekannt, gelegentlich zu weit vorgewagt
haben. Sicherlich erkannte Nanpei in den Kapuzinern eine groGe Gefahr fur seine
eigenen ehrgeizigen Plane, die er so gut mit seinem religiosen Eifer fur den Prote
stantismus zu tarnen verstand. Er veranlafste zwei Schreiben, eins an das Bezirksarnt
in Ponape von der Versammlung der protestantischen Oberhauptlinge, und ein anderes
vom Nan eke n en Kit i. Beide Schriftstlicke, die recht wesentlich sind fur die Beur
teilung der Lage, teile ich hier mit:

288 ALLGEMEINER TElL.



1. GESCHICHTE.

Q-Brief in der durch die Boston-Mission eingefiihrten S ch r ift s p rae he, die weder phonetischen noch gram
matischen Anspriichen irgendwie geniigt.

19 HambIuch: Pouape.

Main kaun lapalap.@
Kit me £nlziiiet£ mar et nan ki/£nlz'kau

kij et, men ka£rekin komui tuen injen at
o injen en ne ngeter retz nazt aramaj en
ueiko. Ye men poki ren at kaun elZ kot£n
kalangan uia meakot mepan kareta katolik
o me taio en ter tolapene kauela kilo 'lid
kan.

Je aja er jong maj lao lei met tuen
aramaj me katolz'k 0 me te/o k£n jola
jonamau pena: re k£n rapaki karapa tz'ke
t£k anjou karqjpuen akamazpena. Aramaj
me katolik kin jota non £n ongion en peiki
on a kaun me proto/tan ap kare in/en/ttlt
olamalam en kang kapatapat potopot nan
pung ar,

Main re kot£n ira t£ ong uei en Yokoj
Not 0 kaujap Auak pue katolik en uiauia
ar lotok ia. A ieramen ekij uaja. leiko pue
iejoer kak en kokoua moromor en lamalam
me je papam nan pung en aramaj en
Ponape. ue£ me muei ong apaN lamalam
enter litore me teiko kamakz'tata aramaj.
(Yap ako me men kauata pein irpue ren
ter litere katolik: Ue?n Kiti un?n Mato
lenim 0 uei'n U 0 Palikir.

lkul in jaraui Ie mekot me ki/an lolok
en momotijo en katolik er mud on ni uei
leiko, Not 0 Jokoj pue en kajabatokata
uamaj en uei pukat, pue n£ ar lolapena
repe;ijJe;ikon nan fung ar 0 kapeti arail
patau ni totok karujpif tuela kaun en uei
ko. Kit men aramaj en perenta lolepotila
ar lotok 0 kapuai ata memau karuj.

Kit b'tu apui re omui Main, Nanama
n'ki en Kiti, Natzeken, Uasai, Nanpii,
Nanit lapalap, Nanaua, Nanalau en Pa
lang, Lap en Palzkir, Nanaua en Paniop,

Herr und gewaltiger Herrscher ! !).

Wir haben unsere Titel unter das Schrei
ben gesetzt, urn Ihnen kund zu tun, wie
unsere Stimmung und die Stimmung vieler
unserer Leute in den Staaten ist. Wir
mochten Sie, unseren Herrscher, bitten,
gnadigst zu geruhen etwas zu tun, was
die Katholiken und die anderen verhindern
wird, Verwirrung zu stiften und die Staaten
zu verderben.

Wir wissen es von friiheren Zeiten her
bis jetzt, wie die Katholiken und die an
deren Leute nicht gut zu einander passen.
Sie pflegen alle Zeit nach geringen Ur
sachen zu suchen, urn rniteinander zu
zanken. Ein Mensch, der katholisch ist,
will nicht seinem protestantischen Herr
scher gehorchen, das ruft Mil3stimmungen
und den Gedanken hervor, sich einer fort
dauernden Vereinigung untereinander zu
widersetzen.

Herr, geruhen Sie, die Staaten von
jokes, Not und Auak abzugrenzen, damit
die Katholiken dort ihr Werk tun, aber
auf die anderen Plarze Verzicht leisten, da
wir nicht verrnogen, den Gedankenstreit
zu bezwingen, den wir unter den Leuten
von Ponape wahrnehrnen. Ein Staat, der
eine Religionspartei zugelassen hat, solI
sich nicht in eine andere mischen und die
Leute aufregen. Einige Staaten sind es,
die sich selbst zu entwickeln wiinschen,
damit die katholische Einmischungaufhort:
der Staat Kiti, der Staat Matolenim, der
Staat U und Palikir.

Schulen, Kirchen und was sonst noch
zum Werk der katholischen Kirche gehort,
sollen in den anderen Staaten, Not und
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Herr Gouverneur!
Ich, der Naneken von Kiti, tiberreiehe Ihnen ehrerbietigst meinen Brief, da ich den

grofsten Wunsch hatte, mit dabei zu sein, undSie auf dem erhabenen, grofsen Fahrzeug
zu treffen (dem Kriegssehiff, auf dem Naneken zu einer Bespreehung eingeladen war).
Aber ieh vermag es nieht, da ieh hinfallig bin, da ich ein Alter unter allen Jopeiti von
Kiti bin. Mein Amt ist das des Naneken von Kiti. Hier folgt, was ieh Ihnen und dem
Nanemariki (der bei der Bespreehung zugegen war) darlegen mochte. Euer Gnaden
mogen mir verzeihen, wenn ieh einige meiner Gedanken aussende, die ieh Ihnen selbst
auseinanderzusetzen vermochte, wenn ieh mieh zu der Versammlung hinbegeben harte,
Meine Lehenspflieht ist es, den Staat Kiti in Ordnung zu halten unter dem Nanamariki;
aber der Nanamariki unter Ihnen, Herr Gouverneur. Ieh wtinsehe, da(\ die Laute dieses
Staates erfolgreich in ihrer Arbeit seien und alles gut ware. Ich kenne nieht die Sitten
der Fremden, da ieh ein alter Mann bin; aber folgendes ist es, von dem ich wiinsche,
daf es stattfinde und gut wtirde. Herr Gouverneur, das Sehlimme alles, was imStamme
Kiti stattgefunden hat, werde ieh versuehen zu bessern. Ich glaube aueh, daf ich im
stande dazu bin, aber folgendes ist es, das ieh vor Ihnen, dem Nanamariki und dem
Herrn des erhabenen Fahrzeuges (Kriegssehiff-Kommandanten) vortragen mochte:
das Schlimme, woran ieh schwer trage, beginnt mit dem katholisehen Glauben. Ich
bitte Sie zu versuehen, die Macht der Katholiken zu breehen. Alle meine Leute, die
katholiseh sind, versuehen alles zu tun, urn den Jopeitis die Aehtung zu rauben. Vieles
treiben sie heimlieh Unreehtes. Ieh bedaure ihr Emporkommen alle Zeit, ihr Denken
pafst nieht zu den Staatsgedanken (Denken und Gesetz der Fremden), (ar lama/am
jota konon lamalam ue). Das Denken geht stark auf Verniehtung. Ieh glaube stark,
dan, wenn die Katholiken es so treiben, wie sie es zu dieser Zeit treiben, sie alles zum
Streiten bringen, und dadureh Kampf der Gedanken erregen; keine gute Herrschaft
kann gedeihen.

Herr, wollen Sie nieht gnadigst etwas tun, was den Staat Kiti zum Guten bringt,
da hier fur diesen Staat die Katholiken verderblieh sind! Herr, durehaus nieht, weil
ieh Protestant bin, sage ieh dies hier, sondern wei! es mein Staat ist, bin ieh bektimmert,
dan die Leute Verderben erleiden von den Katholiken. Naneken en Kiti.

jokes zugelassen werden, damit die Leute
dieser Staaten sieh frei flihlen, da sie zu.
sammen gemengt,sieh untereinanderreiben
und ihr Herz zu aller Abeit widerwillig
wird; und aueh ebenso die Herrscher der
Staaten. Wir wtinsehen, dafs die Leute
mit innerer Freude an ihre Arbeit gehen,
und alles Gute von Erfolg sei.

(Unterschriften)
Der Naneken sehrieb:

Nanamariki en Matolenim, Naneken,
Uasai, NO;: Edgar, Nanmariki en U,
Nanek£n, Uasaz: Noj, Nanaua.

I·
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I. GESCHlCHTE.

Diese beiden Schreiben sind nach dem Ausbruch der sogenannten )Unruhen c von
1908 verfafst worden und geben ausgezeichnet die feindliche Stimmung der prote
stantischenStaatenaufPonape gegen den Katholizismus wieder. Dazu ist zu bemerken,
dafi die Propaganda der deutschen katholischen Mission keineswegs aggressiver Art
gewesen ist. Freiwillig, ohne eine von den Kapuzinern ausgehende, den Ubertritt be
zweckende Beeinflussung kamen die Leute zur katholischen Mission. Daher ist die
Behauptung, die Kapuziner trligen den Zundstoff in die Stamrne hinein, ebenso unbe
griindet wie ungerecht. Die Einkleidung angestammter Volks- und Familiengegensatze,
die im politischen und sozialen Aufbau wurzeln, die obendrein durch Einflusse der
europaischen Kultur in Unordnung geraten waren, in ein religioses Gewand, beruhte
auf der geschickten Politik der Machthaber. Wenn schon in den Briefen von Unge
horsam katholischer Untertanen die Rede ist, so lag der tiefere Grund dafur wohl
ebenso bei den nicht katholischen Hauptlingen, die sich unberechtigterweise in reli
giose Angelegenheiten einmischten, wodurch sie ihre Untertanen in deren berechtigten
Interessen und Geflihlen verletzten und dadurch naturgernafs auf Widerstand stiefsen.
Es kann nicht genug betont werden,. dafl die Kapuziner immer gelehrt hatten und
lehren, dafs die katholischen Untertanen auch ihren nicht katholischen, protestantischen
oder heidnischen Vorgesetzten Gehorsam schulden.

Die Unruhen von 1908, das Werk Nanpei's, begannen mit der Zerstorung von
Pflanzungen in Tamorolang in Matolenim. Der Nanamariki dieses Staates hatte
gegen das Herkommen eigenrnachtig einen zwolf- bis dreizehnjahrigen Knaben zum
Inhaber eines hohen Titels )Kaneken en Matolenim c gemacht. Die Jopeiti nahmen das
libel, umsomehr, weil sie samtlich ihren Oberhauptling nicht gerade hoch schatzten.
Sie gaben ihren Einspruch kund, indem sie das Eigentum von Verwandten jenes
Knaben beschadigten, Es ist eine alte, aber nicht berechtigte Ponape-Sitte, auf solche
Weise seinen Unwillen auszudrlicken. Mit den spateren Ereignissen steht dies Gescheh
nis in lockerem, ursachlichern Zusammenhang. Jene spielten sich in Kiti abo Hier fielen

v

am 12. Juli 1908 die Poipoi-Leute in das Land des Saii en Kiti ein und zerstorten
dort Pflanzungen und Hutten. Es war eine Kundgebung der eben erwahnten Weise;
- der angerichtete Sachschaden pflegt bei solchen Gelegenheiten nur unbedeutend
zu sein, da es dem Tater nur darauf ankommt, seine Gesinnung offen kund zu geben
und den Streit in Flufs zu bringen. - In einem langen, an den Bezirksamtmann ge
richteten Schreiben begrUnden die Poipoi-Leute selbst ihre Gewalthandlungen:

Herr und gewaltiger Herrscher! Gouverneur! 4)

Wir durften eigentlich nicht an Sie schreiben, aber was sollen wir tun, da wir in
einer schlimmen Lage sind und nichts uns hilft. Wir wissen nicht, was wir tun sollen,
urn uns daraus zu befreien. Ich mochte Ihnen iiber unser Denken Aufschlufs geben ..
Ich, der Hauptling, habe kein gutes Ansehen und bin in hohem Grade ein schlechter

(JBrief vom 18. Oktober 1<)08.
19-
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Mann. Ich mochte Ihnen gegentiber nicht mein Vergehen vergrofsern, indem ich sie
tausche. Ich bitte Sie, uns in Gnaden anzunehmen. Wir wollen versuchen, Ihnen zu
erklaren, wieviel Schlechtes und Gutes an uns ist in wirklich wahrer Rede. Wir sind
Leute des Landes Poipoi im Staate Kiti, wir dienen unserem Herrn und gehorchen

v

ihm auch in seinen Anordnungen. Wir gehoren zum Stamme S<fu en kauat; verwandt
sind uns die Leute von Not und Jok~s, auch einige in Matolenim. Wir pflegen bei
jenen oftmals und auf langere Zeit zuweilen Besuche zu machen, und das hat in der
Folge unseren Sinn verandert.

Bei unseren Besuchen in jokes horten wir, wie sie erzahlten, sie verachteten die
Fremden und Nanpei: aber in der Regierungszeit des Gouverneurs von Jaluit kam er,
der Sekretar und der Doktor (Regierungsrat STUCKARDT, GENTNER, DR. SCHNEE) ZU

uns. Sie (die jokes-Leute) fragten uns, und forderten uns auf zu kampfen: wir sollten
uns nicht furchten, da die Katholiken uns helfen wtirden in der Zeit eines Gouverneurs,
der kommen und spater entscheiden werde; da dieser Gouverneur, der kommen werde,
ein guter Mann und Katholik sei; er werde auch den Patres in allem gehorchen. Wir
sollten den Nanpei auf uns nehmen, aber sie (die [okes-Leute) die Fremden ,
denn Nanpei sei ein schlechter Mensch, der alle Vergehen den Fremden (Weil3en)
anzeige und auch Beistand leiste, wenn jemand gefangen gesetzt werden sollte, was
auch uns bluhte, wenn wir uns in irgendeiner Weise vergehen wtirden. Der Pater sagt:
»Ihr moget wissen, einen Mann wie Nanpei darf man umbringen, das ist keine SUnde,
das ist etwas Gutes.« Wir aber antworteten ihnen: »Ja, wir wtirden mitgehen! c Bei
der Rtickkehr in unsere Heimat bereuten wir es aber dann in hochstern Grade, denn
wir furchteten uns, es unseren Hauptlingen zu sagen; aber wir schamten uns, es den
Leuten von Jok~s zu sagen, dan wir nicht mit wollten. Wir verhielten uns so lange
ruhig, bis diese schlechten Redereien aufgedeckt wurden. AIle Leute in [okes wissen
urn diese tiblen Verhandlungen und vielleicht auch viele Leute von Not. Der Haupt
ling Jomatau en jokes und Nalik lapalap en Jok~s sind beide gewaltige Krieger. Also,
hoher Herr, wir wollten nicht mit ihnen gehen und weigerten uns heftig. Wir selbst
kennen nicht aIle Grtinde, weshalb sie etliche von den Weiflen umbringen woHten.
Was wir wissen, wollen wir Ihnen aber erklaren. Jene has sen den GouverneuR weil
er einigen Leuten in Jok~s und in den anderen Staaten die Gewehre weggenommen
hat, auch ftirchten sie sich fortwahrend vor der Landsteuer. Sie hassen den Gouver
neur von Jaluit~ der den Lap en Not und die Nanamariki verabscheut, den Nanpei
aber lieben solI. Sie hassen den Nanpei, der Oberhauptling von [okes und Not werden
soll, da er ein dunkler (nicht durch den rechten Glauben erleuchteter) Mann und Nicht
Katholik sein solI. Sie hassen den Sekretar, der zwei katholischen Mannern befahl,
an einem katholischen Feiertage zu arbeiten, wortiber die Patres erztirnt wurden. Sie
glauben, dan nach dem Kriege Ponape katholisch werden wtirde, dan die Erzahlungen
der Patres sich bewahrheiten werden und ein katholischer Konig gewaltig sein wird.

~STUCKARDT.



Undwir, die wir ihnen helfen solIen, werden grofsen Nutzen davon haben. Aber, hoher
Herr, wir haben versprochen, allein das Gute zu tun nach Ihrem Befehl. Also das ist
unser Verhalten gegenliber den Leuten von Jok~s.

Andererseits werde ich Ihnen unser Verhalten gegentiber dem Sau en Kiti erklaren;
aIle Vorgange will ich erlautern, die von meiner Seite, von Sau en Kiti und von
anderen aus unternommen wurden. Der Anfang kommt von einem Katholiken her mit
Namen Benjamin, S au Irken S e in u ar. Frtiher verlieh der Nanamariki dem Tau k
en Ki ti ein Sttick Land in Seif'mar. Benjamin und Sau en Kiti vertrieben ihn aus
Sauiso , einem Lande des Uas a i. Benjamin nahm einen Teil davon, nichts rtihrte
sich. Von A Iau i so, einem anderen Landsttick des Uasai nahm Benjamin auch einen
Teil: nichts rtihrte sich. Ein kleines Landsttick, Pan til genannt, gehorte einem Manne
Au Ii k aus meiner Verwandtsch~ft; er hatte das LandstUck von den Jopeiti erhalten
undseit ftinfzig Jahren besessen. Sau en Ki!Lund Benjamin nahmen ihm das LandstUck
weg und vereinigten es mit Tamorolang. Aulik widersetzte sich dem Benjamin. Auch
andere erztirnten sich dartiber und sand~n Leute aus, urn Kokospalmen, Bananen
stauden usw. zu zerstoren, Ich stand dem Aulik bei; nichts geschah.,Spater kamen die
Leute wieder und vernichteten einige Yamsfelder; wir taten wieder nichts dagegen.
Wir gingen zum Nanamariki; der sagte, wir solIten den Mann bestrafen, das Land
sollte ihm tributpflichtig sein.

v

Spater nahm sich Benjamin und der Sair en Kiti etwas von Paliapailong, dem
Lande des Nanamariki; doch entschieden sie sich nachher dafiir, dafs sie es wieder
zuriickgeben wollten. Eines Tages begab sich der Scfu en Kiti auch in das Land des
Naneken en Kiti und verwtistete dort viele Kawastauden; das war im Lande Makot.
Nach diesem Vorfall untersttitzte Benjamin gelegentlich des Streites der Palan-Leute
heimlich den Nanmatau en Pala n , einem Knaben namens Jose sein Land wegzu
nehmen; der Vater des Knaben hatte dieses Land gerodet und dort siebenhundert
Kokospalmen geplanzt. Benjamin nahm den Knaben zu sich und bewahrte seine Hab
seligkeiten auf; aber was soIl man dabei tun? Sparer zerstorten die Leute von Tamo
rolang auf dem Platze Lamale die dem Scfu en Kiti gehorenden Bananenstauden und
Brotfrtichte; das Land gehorte einem Knaben namens R 0 1and. Der Knabe, sein
Bruder und mein Bruder gingen darauf nach Tamorolang und zerstorten dort Bana
nenstauden und Kokospalmen und Brotfruchtbaurne und Hauser und Kanus. Wir
waren tiber die Untaten des Benjamin sehr aufgebracht. Der Nanamariki von Kiti
weigerte sich, tiber sie Gericht zu halten, da er nichts davon horen wollte; denn jener
Mann wollte durchaus Streit machen, urn viele Leute dem katholischen Glauben zu
unterwerfen.

v

Also, hoher Herr, wir empfinden Schmerz tiber unser Tun. Benjamin und Scfu en
Kiti wollen alles tun, aber sie wollen nicht, dafs wir uns rtihren. Sie wollen uns ver
derben, aber die Katholiken allein und der Jopeiti Scfu en Kiti solI oben auf sein !

Lini.
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Dies sind die Tatsaehen. In wiefem ist der Plan Nanpei's zur Ausftihrung gelangt?
Zumal die PoipoiLeute sehreiben, dan sie ursprtinglieh Nanpei aus dem Wege schaffen
soliten. Nanpei hatte von dieser Absieht der Jok~s-Leute, gegen ihn vorzugehen und
sich dazu wahrend der interimistisehen Verwaltung von Stuekardt der Poipoi-Leute
zu bedienen dureh seine Verwandten in Palikir gehort: die Zugangliehkeit der Poipoi.
Leute, die in Ponape in einem nieht besonderen Rufe stehen - sie galten als die
Sehildbtirger der Insel- wufste er auszunutzen. Dureh gute Bezahlung, die allerdings
abgeleugnet wird, stiftete er sie an, gegen den Sau' en Kiti vorzugehen. Er lien ibn
reizen; der UberfalJ in sein Gebiet mufste wirken. Gleiehzeitig lien er, wie noch zu
beriehten ist, 'den Bezirksamtmann vor den Nordstamrnen Jok~s und Not warnen und
loekte Fritz damit zu sieh. Diesen Besuch stellte er jokes und Not ~egentiber als eine
Untersttitzung seiner Person dureh die Regierung dar gegen den Sau en Kiti. Damit
wollte er nieht nur die Nordstaaten in einen Streit gegen die Regierung treiben, son
dem vor aHem die katholisehe Mission mit ihr verfeinden. Er sah sie als Helferin
des Sau en Kiti an und bekampfte sie daher. Seinerseits rief er wieder den alten An
hang demokratiseher Farbu~g unter der Maske der protestantisehen Partei auf, urn
bei Gelegenheit gegen den Sau en Kiti und die Nordstamrne als Sehtitzer der Re
gierung aufzutreten. FRITZ zerstorte den listigen Plan. Die katholisehe Mission war
mithin abgesehen von dem Landsehaden des Sau en Kiti das einzige Opfer.

Wie diese -Unruhen- im einzelnen verliefen, beriehtet FRITZ unter dem 2 I . VII. 1908:

»Nachdem ieh mieh des Einverstandnisses des Nanamariki von Kiti versichert, und
die Dinge noehmals mit Nanpei besproehen hatte, begann ieh den Wegebau nach Kiti.
Ich tat dies zur Vorsieht, da ieh weifl, wie empfindlieh und unbereehenbar in solchen
Dingen die Ponape-Leute sind, und welche Erfahrungen die Spanier damit gemacht
haben. Nanpei wtinsehte zuerst den Weg naeh Kiti und gab mir und dem Arbeiter
Aufseher VILLA<;;ON zur Festlegung der Wegespur zwei seiner Leute mit. So ging ich
mit allen Kraften an die Arbeit. Der Weg war im Rohbau, d. h. noeh ohne Steindecke,
auf tiber 1000 m gediehen, als am 17. Juli an die Mortlock-Arbeiter die Warnung
kam, sie wtirden uberfallen werden, wenn sie weiter am Wege arbeiteten. Ein Kiti·
Mann sei tiber Palikir, jokes naeh der Kolonie gekommen, habe hier ein zum Vorwand
mitgebraehtes Sehwein verkauft, und sei dann weiter tiber Not naeh Auak gegangen,
urn diese Landsehaften zum Widerstand gegen die Regierung aufzustaeheln. Ich er
zahle das so eingehend, wei! dieser Bote mit dem Sehwein stimrnt. Nattirlich fuhr ich
am nachsten Morgen sofort naeh Kiti mit meinen (unbewaffneten) Saipan-Leuten, Fast
am Ziele, kam mir ein Bote des vortibergehend in Kiti wohnhaften Missionars WIESE

entgegen - hier mun ieh voraussehieken, dan mir zwei Tage vorher eine Rubestorung
aus Kiti gemeldet war: Kiti-Leute waren in das Land des Sau en Kiti eingefallen,
hatten Bananen und Brotfruchtbaume niedergehauen und zwei Hauser verbrannt.
Da ieh nieht gleieh loskommen konnte, so bat ieh den Missionar WIESE, der gerade
dahin abfuhr, mir Naheres zu beriehten und die Leute zur Ruhe zu mahnen, bis ich
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selbst hinkomme. - Also der Bote WIESE'S brachte mir ein Schreiben des Inhaltes:
J In dieser kleinen Sache sei jetzt nichts zu machen. Grofseres stehe auf dem Spiel.
Jok~s, Not und ein Teil von Matolenim seien im Aufruhr und trachteten mir und Nanpei
nach dem Leben~ alle W eiflen seien bedroht. J Wolle Gott, dan Sie diese Nachricht
noch am Leben trifft.« In Ronkiti traf ich bei Nanpei den Nanamariki und seine Schar
und eine Menge Menschen und hatte sofort den Eindruck, dan meine Ankunft erwartet
war; schon bei meiner Abreise hatte mir LESCHUN gemeldet, dan ein Boot Nanpei's
in aller Fruhe nach Kiti abgefahren sei. WIESE aber und die drei Missionsschwestern,
die im Hause Nanpei's bis zur Fertigstellung des Missionsgebaudes wohnen, waren
entsetzt. Sie hielten mich filr einen Fluchtling aus der vielleicht ganz abgeschlachteten
Kolonie. Nanpei versicherte mir, er habe erst heute fruh von den Anschlagen von
Jok~s und Not gehort. Der Grund sei ihm ganzlich unbekannt. Leider sei auch ein
Teilseiner Kiti-Leute, sogar Verwandte von ihm in die in erster Linie gegen ihn sich
richtende Bewegung verwickelt. Man beschuldige ihn, dan er mit .der Regierung Plane
zur Besteuerung der Eingeborenen ausgeheckt und auch Ihnen, Herr Gouverneur, die
Neuregelung des Grundbesitzes, die Abschaffung der Lehenshoheit eingegeben habe;
vielleicht habe auch der Beginn des Wegebaus die GemUter erregt. Dazu komme,
daG einige schlechte Menschen (Lini, Benjamin), dazu alte Ubeltater Grund hatten,
die Strafe des Gerichts zu furchten, und darum ihre Sippschaft auch gegen mich
aufzuwiegeln. Besonders einer von ihnen, der verschiedene vor Jahren begangene
Diebstahle auf dem Kerbholz hatte, Lini, ein Neffe des alten Hauptlings von Auak,
wtihle gegen mich und habe seinen alten Onkel auf die Seite der Verschworer gebracht.
Dies alles, mit Ernst und Wurde vorgetragen, klang mir so plausibel, dan ich einen
Boten nach der Kolonie schickte, mit der Warnung und Weisung sich vorzusehen und
die Verteidigung vorzubereiten. Nanpei, der ebenfalls einen Oberfall befUrchtete, lien
seine Leute Wache gehen, und ich die meinigen eben falls. Mitjener Nachricht schickte
ich zugleich Nachricht an .die Bevolkerung von Jok~s, Not, Matolenim, in der ich sie
davor warnte, Unruhestiftern ihr Ohr zu leihen, mir zu vertrauen und zur Ruhe zurUck
zukehren. Es sei keine Eingeborenensteuer beabsichtigt, die Ummarkung des Grund
besitzes solle ganz allmahlich und zunachst nur da stattfinden, wo die Lehensherren
und Lehenstrager es wiinschten. Zwei Tage genon ich so die Gastfreundschaft Nanpei's
und beobachtete mancherlei: so kam ich z, B. dahinter, dan jener Mann mit dem
Schwein vor seiner Abreise bei ihrn, Nanpei, war, dan er die Mortlockleute nicht
mehr loslassen will, keinen, er will sie ansiedeln; dan er ein Gegner des Wegebans
ist (zuWIESE hatte er einst gesagt: so lange ich lebe wird der Weg nicht gebaut) und
nichts lieber sahe, als dan das Bezirksamt nach Truk verlegt wurde. Mit WIESE fuhr
ich nach der Kolonie zurUck, wo die von mir angeordneten Vorbereitungen getroffen
waren. Schon am Sonntag, den 19. Juli waren auf meine Botschaft hin der Lap en
Not, der Uasai en Jok~s mit ihren Leuten erschienen, urn mich der unbedingten Er
gebenheit zu versichern. Ich bestellte sie auf den 2 I. Juli zusammen mit dem Lap en
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Palikir und dem Lap en Langer. Sie kamen aIle, auch der alte von Auak, das am
schwersten beschuldigte Jok~s mit allen Unterhauptlingen und Mannern ; sogar Frauen
kamen mit. Sie versicherten mir auf das bestimmteste, dan sie nie daran gedacht
hatten, noch daran denken wtirden, mir und der Regierung Schwierigkeiten zu machen.
Der Wegebau sei ihnen willkommen, sie woUten - naturlich gegen Bezahlung 
sogar aIle an der Arbeit helfen. Ich hatte den Eindruck, dan alle diese Leute tiber die
gegen sie erhobenen Beschuldigungen ehrlich entrtistet waren. Ein Eindruck, der noch
verstarkt wurde dadurch, dan sie mir offen sagten, was ihnen nicht angenehm war;
Der Lap en Not will, dan in seinem Lande zunachst an den Grundbesitzverhaltnissen
nichts geandert wtirde, ebenso der Uasai in [okes, Ich erwiderte ihm, dan die Ver
messung und Registrierung Jahre in Anspruch nehmen, dan ich zunachst nur die Land.
schaften in Angriff nehmen werde, die mich darum ersuchten, z. B. Kiti, dan ich aber
unbedingt darauf bestehen miisse, dan keinem Lehenstrager sein Land abgenommen
werde. Auch dan durch den Zoll ihnen der Tabak verteuert wird, gefallt ihnen nieht.
Ich versprach ihnen, dan die Leute, die bei der Regierung arbeiten wollten, einen
Teil ihres Lohnes auf Wunsch in Tabak erhalten soUten. Hiermit waren schliefslich
alle zufrieden. Ich vermied es auf den Grund ihres Gegensatzes zu Kiti (d. h. Nanpei)
einzugehen. Ich darf mich zunachst in diese Angelegenheiten nicht einmischen und muf
jeden Schein der Parteinahme meiden. Doch erfuhr ich, dan Nanpei mit seinem An-

v

hang der Familie Sau en Kauat gegentibersteht, der Lap en Not und Uasai en [okes
angehoren. Beide Missionen sind diesmal einig in der Beurteilung der Sachlage, jeder
man in der Kolonie und aUe Eingeborenen sehen in Nanpei den Unruhestifter, Mit
glieder seiner eigenen Familie und ein groner Teil der KitiLeute sind heute schon
ge~en ihn. c

Sau en Kiti begehrte einen Ersatz fur den ihm zugeftigten Schaden, wollte er nieht
in den Augen seiner Landsleute gegentiber dem Anstifter, eines ihm im Range weit
nachstehenden Mannes wie Nanpei verlieren. Acht Tage lang wahrten die Verhand
lungen, die zu einem volligen Zerwtirfnis zwischen der katholischen Mission und FRITZ

fuhrten. Ein Umstand, den Nanpei sofort benutzte, urn nachtraglichnoch den Ereig
nissen den Anschein zu geben, als ob das Yolk auf Ponape ernsthaft sich urn Prote
stantismus und Katholizismus kiimmere. In den auf Seite 289 mitgeteilten Eingaben
an die Regierung, die von Nanpei beeinflufst worden waren, fuhrte er auch hier wieder
im Geheimen einen Schlag gegen den Sau en Kiti, dem damit der Rtickhalt an die
Kapuziner genommen werden soUte. Der Sau en Kiti war namlich die katholische
Mission urn Rat angegangen, was er in Sachen des Landschadens tun sollte. Die
Kapuziner schickten ihn in's Bezirksamt; Sau en Kiti war mit den ihm gemaehten
Vorschlagen FRITZ gegentiber einverstanden, fuhlte sich aber benachteiligt und wurde
mifstrauisch, als ihm tiber die Verhandlungen kein Schriftsttick ausgehandigt wurde,
das ihn nach zwei bis dreiJahren seine Rechtsanspruche geltend machen lassen konnte.
FRITZ gegentiber aufserte er sich nicht. Dan er unzufrieden war, erfuhren dieKapuziner



von seinen Leuten und anderen Eingeborenen. AIs die Mission sich verpflichtet flihlte,
davon FRITZ Mitteilung zu machen und auf die Folgen hinwies, dan der Sau en Kiti
unter Urnstanden sich sein Recht selbst suchen und losschlagen konnte, wurden die
Kapuziner miflverstanden. Es kam zu einem achttagigen Meinungsaustausch zwischen
Regierung und Mission und zu dem oben mitgeteilten Zerwtirfnis. Die Folge war, dan
FRITZ die Kapuziner als die Anstifter der Unruhen nicht nur von 1908, sondern auch
von 19 10ft I ansah, ein bedauerlicher, grober Irrtum! Er telegraphierte am IS. Au
gust 1908 an S. M. S. »Condor c : »Ponape drohen Unruhen, bitte sobald als moglich
hier her kommen s • »Condor s traf am 2. September ein; nachdem am 6. September
100 melanesische Polizeisoldaten gelandet worden waren, ging S. M. S. -Condor
am 16. September nachJaluit wetter. Als weiteres Beruhigungsmittel wurde am 1 S. 10.
das Kanonenboot S. M. S. »Jaguar c nach Ponape geschickt. 1m September war der
Gouverneur Dr. HAHL auf Ponape, urn sich personlich tiber die Lage zu unterrichten,
die ihm FRITZ in recht dlisteren Farben gemalt hatte. In seinem Bericht stellt HAHL
fest: »Der Han der beiden Manner (Sau en Kiti und Nanpei) ist die innerste Ursache
der jlingst vergangenen Unruhen c. Nanpei selbst hatte HAHL zugegeben, dan es sich
urn die Landsachen in Kiti gehandelt habe. Dem Aufflammen der Leidenschaften folgte
infolge der Mafsnahmen und Erklarungen von FRITZ bezw. HAHL ein volliger Stillstand
der Bewegung. Volk und Flirsten von Ponape uberboten sich in Beteuerungen der
Unschuld und Versicherungen der Willfahrigkeit und Ergebenheit. Der Wegebau
wurde wieder aufgenommen; nach Kiti wurde quer durch die Insel von Nord nach Slid
eine zwanzig Kilometer lange Schneise geschlagen, die jedoch vollstandig wertlos war;
sie war in einem Jahre bereits wieder zugewachsen. Fur einen Verkehr ist sie nie in
Betracht gekommen. Dagegen wurde ein breiter Weg von der Kolonie bis Tolonier
zurn Obergang nach der Insel Jok~s fertiggestellt.

Wahrend meines Aufenthaltes in Kiti und Matolenim erfuhr ich von verschiedenen
Seiten bei Erkundigungen nach den Ursachen der Unruhen von 1908, dan Nanpei
der Schuldige war. Was ich erfuhr, deckt sich mit dem Inhalte eines Briefes, den die
Kapuziner-Mission erhielt:

»Herr, v

Geman dem, was ich horte, ist Nanpei unzufrieden mit Saii en Kiti, denn keiner
ist gleich dem Nanamariki von Kiti, Das ist der Grund, warum er seine Habe zerstorte:
das Haus, das Kanu und all die vielen Dinge, die jene vernichteten. Zur Zeit nun, in
der jene von der ZerstOrung der Sachen zurlickkehrten, fragte sie Nanpei, wie es
stande, und jene antworteten: das Land sei zerstort. Nanpei freute sich sehr und be
fahl ihnen, sie sollten fortgehen und arbeiten und die Gewehre zurUckbringen. Sie
brachten die Gewehre zurlick und reinigten sie. Nanpei sagte auch zu ihnen, ob sie
stark seien; sie antworteten, ja, wir sind stark, aber es wird keine Ratsversammlung
abgehalten werden, denn der Gouverneur wird komrnen, und eine Ratsversammlung
abhalten und die Gewehre wegnehmen. Zur selben Zeit freuten sich Nanpei und Tauk
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en Kiti handeklatschend im Zimmer. Tairk erhielt 300 Mk., dan sie sich freuten; Tcfuk
gab den Poipoi-Leuten 100 Mk. Bei ihm blieben noch 200 Mk. Aber jene soliten
streng arbeiten, denn am Tage des Krieges sollten sie von der Arbeit lassen. Nanpei
aber lien der Gouverneur sagen, er soUte kommen und eine Ratsversammlung abhalten.
So habe ich gehort in Kiti. c

Nachzutragen ware noch, daf Nanpei in den Julitagen sein Guthaben im Betra~e

von IS 000 Mk. bei der Jaluit-Gesellschaft ktindigte.
FRITZ lehnte es ab, den Gesuchen der protestantischen Hauptlinge urn AbgrenzunR

der Missionsgebiete nachzukommen; ihm war es wichtiger, die Ablosung der Tribute
der Lehenstrager an die Hauptlinge mit aller Vorsicht in die Wege zu leiten. Er ver
handelte mit jedem Staate einzeln und hatte die Genugtuung, dan die Staaten Kiti- ,
Matolenim und U freiwillig die fur sie einschneidenden Anderungen annahmen, und sich
bereit erklarten, 1909 ihre Pflicht- bezw. Steuerarbeit, wie sie amtlich genannt wird,
von IS Tagen abzuleisten. jokes, Not und Palikir zogerten. Sie wollten fur 1909 noch
ihre Tribute zahlen und erst 1910 mit der Steuerarbeit beginnen. FRITZ war damit
einverstanden.

Im Oktober 1909 begab sich FRITZ als Bezirksamtmann nach Yap. Er wurde durch
den frtiheren Bezirksamtmann von Dar es salam, Regierungsrat BOEDER ersetzt.
Diesem blieb es vorbehalten, das Programm seines Vorgangers durchzufuhren. BOEDER
brachte seine afrikanischen Erfahrungen mit, die ohne weiteres fur die Behandlung
von Stidsee-Eingeborenen nicht pafsten. Er war ein sehr energischer, ttichtiger Ver
waltungsbeamter, nur etwas selbstherrlich, schwer gut gemeinten, verstandigen Rat
schlagen zuganglich und darauf bedacht, das Wegebauprogramm im Eiltempo zu
Ende zu bringen. Ein Landmesser hatte seit 1 1/2 Jahren mit der Tracierung des be
absichtigten Rundweges urn die Insel begonnen. Von der Kolonie aus war der Weg
bis an die Insel jokes gediehen. Die Fortsetzung verlief tiber To Ion ie r nach Palikir
und Palan; in Tolonier sollte der Rundweg urn die Insel jokes angeschlossen werden.
Dieser Wegebau wurde zunachst in' Angriff genommen. Am 2. III. 10 berief BOEDER
eine Versammlung der jokes-Leute ein, in der er mit ihnen sein Programm besprach.
Sie erklarten sich mit der Regdung der Lehens- und Besitzverhaltnisse, wie sie in
den anderen Staaten erfolgt sei, einverstanden, also auch mit der Ableistung der
Iunfzehntagigen Dienstzeit fiir die Regierung. Sonderbarerweise waren die Eingebo
renen auch bereit, die im Jahre ]909 nicht geleistete Pflichtarbeit nachzuholen, von
der sie sich nach dem von FRITZ gegebenen Versprechen frei glauben mufsten. Die
erste Serie der Pflichtarbeit wurde am 6. April unter Leitung des weifsen Beamten
HOLLBORN begonnen. Bereits kurz nach Beginn der Arbeit erkundigte sich der Ein
geborene und Wegebauaufseher J 0 mata u en J 0 k ~s, ob etwa beabsichtigt sei, den
weifsen Aufsichtsbeamten wahrend der ganzen Zeit an der Arbeitsstelle zu belassen.
BOEDER lien die Jopeiti kommen und erklarte ihnen, dan die Aufsicht und Leitung
eines Europaers nicht entbehrt werden konnte. Sie verstanden nichtsvom Wegebau;



sonst passierten wieder Dinge wie z. B. beim Bau der Bruckendamrne tiber den
Wasserarm zwischen Jok~s und Tolonier, deren Sohle vier Meter breit gegentiber der
ftinfMeter breiten Krone errichtet sei, wornit die Einsturzgefahr drohend ware. Aufser
dem ware ihm bekannt, dafi bei dem NatureII der Eingeborenen ohne Aufsicht eines
Weifien keine voIIwertige Arbeit geleistet wtirde. Auf einer vollwertigen Arbeit rntifste
er von regierungswegen bestehen. Die Jopeiti waren damit zufrieden. In Tanepei am
Paipa lap-Felsen, in der Nahe der Missionsstation begann der Wegebau. Gleich in der
ersten Woche kam es zu Scherereien. Jomatau erhielt als Aufseher einen Tageslohn
von 2 Mk., der ihm, da er nicht damit zufrieden war, auf 3 Mk. erhoht wurde. Eine
Weile ging es gut, der Wegebau kam voran; die Leute wurden nicht mehr in Anspruch
genommen als notig war, von 6 Uhr morgens bis I 1

1/
2 Uhr und von Ibis 4 Uhr.

Dies war den jokes-Leuten jedoch zu viel, die Arbeit bei dem schwierigen Terrain
zu muhevoll. Quengeleien kamen vor; HOLLBORN wurde haufig am Leben bedroht;
als die Zeit der Steuerarbeiter urn war, und man Lohnarbeiter haben woIIte, waren
keine zu bekommen. Jomatau erhielt nun 4 Mk. pro Tag, und die Arbeiter waren da.
Mittlerweile war es Mitte Mai und die Arbeit bei den an eine geordnete, regelmafsige,
fortgesetzte Tatigkeit nicht gewohnten Eingeborenen arg in Mifskredit geraten. Man
hatte sich die Dinge anders vorgesteIIt; die jungen Leute hetzten einander auf;
schliefslich kam man zu dem Entschlufs, sich sarntlicher Weifler zu entledigen. Bei
einem Putsch in der KoloniesoIIte der Plan, dessen Seele Jomatau war, verwirklicht
werden. Der OberfaII wurde bis ins kleinste vorbereitet. Beteiligt waren nur Jok~s

Leute. Die befreundeten Not- und Palikir-Leute waren nicht eingeweiht. Man woIIte
eine Wiederholung des Uberfalls auf die Spanier im Jahre 1887. Der 2. Juni war da
zu in Aussicht genommen, der Tag, an dem BOEDER mit dem Regierungsfahrzeug
•Delphinc eine langere Rundreise durch die Karolinen antreten wollte. Aufserdern
war fur langere Zeit kein Besuch eines Schiffes zu erwarten. Der Plan wurde verraten,
dannabgeleugnet, und zwar so grtindIich, daf bei der Untersuchung nichts untemommen
werden konnte. Der stellvertretende Sekretar war der Ponape-Sprache nicht machtig,
und der farbige DolmetscherG'verriet den befragten Eingeborenen stets die Vorgange
auf dem Amte, sodafs sie ihre Antworten danach einrichten konnten. Dafs es zu dem
Uberfall nicht kam, ist neben dem Pater Superior, dem der Plan hinterbracht wurde,
dern vemtinftigen Handeln des Polizeimeisters KAMMERICH zu danken, der einen aus
gezeichnetenWacht- und Patrouillendienst in der Kolonie und der nachsten Umgebung
eingerichtet hatte. Ausschlaggebend und die eigentIiche Rettung m. E. ist das uner
wartete Erscheinen des Motorschuners •Triton c der Jaluit-Gesellschaft gewesen. Die
Putschgertichte waren einmal bekannt geworden und mufsten nun durch beharr
liches Abstreiten eingeschlafert werden. Denn -Triton- fuhr nach Yap, was bekannt
wurde. Dort hatte er Nachricht schnell weitergeben konnen. Als BOEDER mit dem
•Delphinc zurtickkam, liefi er die Sache auf sich beruhen. Das Ostasiengeschwader
~A1iprn.
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S. M. S. >Scharnhorstcund »Niirnberg c waren fiir Juli zu erwarten. Er versprach
sich davon einen grofsen Eindruck(j) auf die jokes-Leute. Das war ein TrugschluG.
Das Landungsmanover, die Parade waren wohl ein sehenswertes Schauspiel, Eindruck
machte es nicht; so wenig wie die Schiefsubungen von S. M. S. »Jaguarc I908, die
man verlacht hatte; es war mit ziinderfreien Granaten geschossen worden. Allerdings
beobachtete man, dafl nach Freigabe der Kriegsschiffe zur Besichtigung durch die Ein
geborenen die damals wohlbekannten Hauptradelsflihrer und Grofsrnauler dem Besuch
fernblieben, weil sie nach ihrem eigenen Gestandnis eine Verhaftung befiirchteten.
Der Lap en Palikir hielt den Uasai en jokes bei sich im Lande wahrend des Kriegs
schiffbesuches versteckt.

BOEDER meinte, dafs er nach dem Geschwaderbesuch an die Eingeborenen mit neuen
Reformen herantreten konnte : der Einfiihrung der Priigelstrafe bei hartnackigem
Liigen, Widersatzlichkeit und unverscharntern Benehmen gegen Weifse, und der Ein
fiihrung einer Gefangenenkleidung; sie bestand aus braungefarbtem Segeltuch und
einem Hut; aufserdern wurde dem Strafling der Kopf kahl geschoren. SoIche Ma/}.
nahmen waren notig ; denn bis dahin galten Gefangnisstrafen fast als Belohnung, da
die Straflinge ausgezeichnet verpflegt wurden und ein Fauienzerleben fuhrten. Das
wurde nun anders, als sie unter strenger Bewachung durch die melanesischen Polizei
soldaten tagsiiber Arbeiten zu verrichten hatten, wahrend sie nachts eingeschlossen
wurden. Beide Mafsnahrnen wirkten weder bessernd noch abschreckend, sondern nur
aufreizend. Die Priigelstrafe wurde das erste Mal an einem Kiti-Mann vollzogen, der
auf dem Amte gelogen hatte. Er blieb im Gefangnis. Er oder seine Angehorigen
batten friiher oder spater Blutrache an BOEDER genommen. Man muf dazu wissen,
daG die Beriihrung des Hauptes eines Mannes als allerschwerste Beleidigung gilt; mit
der Priigelstrafe ist es nicht anders. Der spanische Leutnant PORRAS wurde mit vielen
anderen Soldaten nur deshalb ermordet, weiI er den Ettekar (meinen Dolmetscher)
hatte priigeln lassen. Einer der ersten Straflinge, die in der neuen Kleidung arbeiten
mufsten, war Nanpei's zweiter Sohn. Er hatte Gelder gestohlen, bezw. unterschlagen.

Wahrend meines Aufenthalts und meiner Rundreise durch die Staaten stellte ich
das Bestehen eines Geheimbundes fest, von dem die Regierung nichts wuflte. Seit
zehn Jahren arbeitete dieser Bund daran, die Vorherrschaft der Weifsen zu beseitigen.
Mit religiosen oder demokratischen Ansichten hatte er nichts zu tun. Seine Angeho
rigen waren in allen Staaten verbreitet, am starksten in jokes. Jomatau war der
Fiihrer, Lini aus Kiti sein Helfer. Es waren konservative Elemente, die Ponape fur die
Ponape-Leute haben wollten, Ponape-Recht und -Sitte statt fremder Ordnungen. Der
Bund war mithin eine vaterlandische Vereinigung zur Beseitigung der Fremdherrschaft.

U10matau erklarte aus den Erfahrungen von 1908 beraus vor dem Aufstande (was BOEDER nicht glaubte): .Die
Spanier waren tapfer und zuletzt ein wenig bange, denn wir Ponapeleute haben sie immer geschlagen. Ibr
Deutschen aber seid feige, ihr redet nur, ihr erzahlt von euren Soldaten. euren Schiffen, eurem Kaiser, aber ihr
tut nichts!«



Am 2. Aug-ust hatte ein japanischer Schuner als letztes Schiff den Hafen verlassen.
Erst Ende September war die »Germania-, der Kursdampfer fur die Karolinen, zu
erwarten. Ein Verkehr mit der Aufsenwelt war somit fur die nachsten sieben Wochen
nieht moglich. Die jokes-Leute benutzten dies, urn durch Jomatau unverschamte For
derungen an die Regierung zu stellen. Sie verlangten Lohnerhohungen und wollten
nieht mehr ftir I Mk. taglich arbeiten. BOEDER erklarte ihnen, dan eine Mark bereits
schon zu hoch sei, da13 er sogar an eine Herabsetzung glaube und gedacht habe.
Wtirden die Arbeiter nicht gestellt werden, wtirde er den Uasai und Naneken aufser
Landes schicken. Die Verwarnung half. Die Arbeiter kamen. Der Wegebau nahm
seinen Fortgang, obschon HOLLBORN nur mit grofser Anstrengung die Eingeborenen
zu ihrer Pflicht anhalten konnte. Sie drangten auf offene Auflehnung; hielten es aber
dann doch fur geratener, dies bis nach dem Besuch der »Germania« aufzuschieben.
Die )Germania- kam und brachte den Wegebaumeister HAFNER mit, der die Arbeiten
leiten sollte.

Der Wegebau in Jok~s wurde unter Leitung von HAFNER und HOLLBORN fortgesetzt.
Ob den Eingeborenen nun die Aufsicht von zwei Weiflen nicht gefiel, und sie arg
wohnten, dan sie wegen ihrer Aufsassigkeiten doppelt beaufsichtigt werden sollten,
ist nicht festzustellen; die Storungen nahmen zu. Am 17. Oktober setzte sich der
Eingeborene Nan p 6 n p e i M a Iu k gegen HOLLBORN zur Wehr. Er wurde nach dem
Bezirksamte gebracht und erhielt dafur von schwarzen Polizeisoldaten die fur dieses
Vergehen festgesetzte und angektindigte Prtige1strafe (sechs Schlage). Bei der Ent
lassung zur Wegebautruppe wurde ihm gesagt, dan ein jeder, der den Regierungs
beamtem den Gehorsam verweigere, diese Strafe zu gewartigen habe. Am Abend
desselben Tages sahen sich die 80 Arbeiter mit dem Jomatau die Prtigelmarken an.
Inder Furcht, dan es ihnen tiber kurz oder lang ebenso ergehen konne, forderten sie
den Jomatau auf, ) Krieg gegen die Weinen zu machen s . Im Versammlungshause
von Maluk wurde eine Beratung abgehalten, der Krieg beschlossen und Jomatau zum
Fuhrer gewahlt. In der Gerichtsverhandlung am 23. F ebruar 190 r erklarte er auf
die Frage hin, wer eigentlich zum Kriege geredet habe: er konne dartiber nichts an
geben. Er habe geglaubt, die Weifsen besiegen zu konnen und dann Herrscher in
Ponape zu werden. Wir wissen, dan das sein Ziel war, nach dem er die letzten zehn
Jahre getrachtet hatte. Dazu mu13 man wissen, dan jokes in fruheren Zeiten die
Hegemonie auf der Insel Ponape gehabt hat. Etwa in den flinfziger Jahren hatte ein
amerikanischer Kriegsschiffkommandant Freundschaften mit dem Oberhaupt der ver
einigten Staaten jokes und Not geschlossen, es beschenkt und ihm gesagt, dan jokes
den Vorrang unter allen Staaten hatte und sein Oberhaupt der Konig von Ponape sei.
Das hatte man nicht vergessen.

Als am 18. Oktober die Arbeit beginnen sollte, weigerten sich die Eingeborenen
anzufangen; es gab einen heftigen Wortwechsel zwischen Jomatau und HOLLBORN, in
dessen Folge die beiden Deutschen, von den Eingeborenen verfolgt in das Stationsge-
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baude der Kapuzinermission zu Pater GEBHARD fluchten muflten. Hier wurden HaLL.
BORN und HAFNER systematisch belagert, auch drohte man, die Missionsstation in
Brand zu stecken. Das war morgens urn 8 Uhr. HAFNER machte einen Versuch, zur

Kolonie im Kanu zu fahren. Die Eingeborenen legten auf ihn an und bedrohten ihn
mit langen Messem, wenn er von seinem Vorhaben nicht abliefse. Verschiedene
schriftliche Botschaften wurden abgefangen und zerrissen. Erst am Nachmittag gegen
drei Uhr gelang es der Mission, drei Leute zum Bezirksamt zu schicken, die auch
glticklich durchkamen. Gegen vier Uhr kam das Regierungsboot in Sicht. Man daehte,
dan der Polizeimeister mit den melanesischen Soldaten kame und war nieht wenig
erstaunt, als Regierungsrat BOEDER und der Sekretar BRAUCKMANN ohne Bedeekung
und unbewaffnet aus dem Boot stiegen. Pater GEBHARD, dem HOLLBORN und HXF1\"ER
folgten, begrufste den Regierungsrat an der Werft, wo sich .nur wenige friedliche
Eingeborene aufhielten; die Bewaffneten, die vorher auf dem Kirchenplatz sieh in
Schmahreden ausgetobt hatten, waren verschwunden. Sie fiirchteten die Begleitung
der schwarzen Polizeisoldaten. Pater GEBHARD machte den Regierungsrat auf die ge
fahrliche Lage aufmerksam. BOEDER sah tiber ihn hinweg und begab sich mit BRAUCK·
MANN nach dem Hause des Uasai, HAFNER und HOLLBORN sollten zurtickbleiben. Un
mittelbar nach ihrem Fortgange kam auch der Pater Superior der Kapuziner. BOEDER
mochte zweihundert Schritt gegangen sein; eine Wegbiegung entzog ihn den Blickenvon
der Missionsstation, als zwei Schiisse fielen, die ihn in den Bauch trafen. Er batJomatau,
ihm beizustehen; dieser gab ihm statt dessen den Fangschufs in den Kopf. Die Ein
geborenen fielen tiber den Leichnam her, schlugen ihm die Hand ab, richteten ihn bis
zur Unkenntlichkeit zu, beschmutzten ihn, pifsten tiber ihn, Verhohnungen gefallener
Feinde nach alter Ponape-Sitte. BRAUCKMANN versuchte, das Boot zu erreichen. Auf
der Flucht dorthin trafen ihn drei Kugeln; beim Einsteigen vermochte das Boot nicht
rasch abzusetzen; so wurde er im Wasser mit Messerhieben erschlagen. Die Aufstan
dischen wandten sich nun gegen die Mission. Der Versuch, die Missionare zu toten
mifslang, HOLLBORN und HAFNER, die ebenfalls in das Boot fluchten wollten, fielen in
ihre Hande. HOLLBORN wurde mit einem Messer niedergemacht, HAFNER aber erschossen.
Das gleiche Schicksal hatte die Bootsbesatzung, Mortlockleute, Regierungsarbeiter;
nur einem von ftinf Leuten gelang es, zu entkommen.

Die Kunde von der Ermordung der vier Beamten und der vier Mortlock-Leute drang
schnell zur Kolonie, und, gewohnt an die Ubertreibungen der Ponape-Leute, glaubte
man zunachst nicht daran. Der Regierungsarzt GIRSCHNER, seit zehn Jahren in Panape,
wollte sich an Ort und Stelle erkundigen. Er lien ein Boot flott machenund fuhr mit
seiner Frau hiniiber. Auf halbem Wege begegnete er einem Kanu, das die beiden
Patres zur Kolonie zuruckfuhrte. Sie bestatigten die Unglticksnachricht und bestirnm
ten GIRSCHNER zur Umkehr; anders ware ihm dasselbe Schicksal widerfahren wie
BOEDER. Es galt nun in Eile die Kolonie in Verteidigungszustand zu setzen. Hatten
die jokes-Leute in der darauffolgenden Nacht die Kolonie angegriffen, hatte sieh die



Tragodie von 1887 wiederholt, denn auf die Kampfbereitschaft der PoIizeisoldaten
war nur wenig Verlafs, GIRSCHNER, als Vertreter BOEDERS, wagte ein Unternehmen,
das anders auslaufen konnte, als es sich bewahrte. E.E rief aile Staaten mit Ausnahme
von Jok~s zur Verteidigung der Kolonie auf. Not, U, Matolenim erschienen sofort,
Kiti erst nach drei Tagen. Dort war eine Ratsversammlung abgehalten worden, in
der Nanpei zunachst von einer UnterstUtzung der Kolonie abgeraten hatte. Die zwei
felhafte Rolle des Nanpei in diesem Aufstande wird uns nachher noch beschaftigen.
Die Eingeborenen wurden mit langen Messern bewaffnet, aufserdern verteilte man
noch hundert Karabiner. Sehr leicht harte er damit den Feind in die eigenen Reihen
holen konnen, denn es mufl darauf aufmerksam gemacht werden, daf nicht allein
Jok~s sich erhoben hatte, sondern es beteiligten sich daran auch eine groL\e Anzahl
von Eingeborenen aus PaIikir, Palang, Not und die Gesamtheit der Poipoi-Leute in
Kiti. Die eigentlichen Verteidiger und verdienten Befestiger der Kolonie, denen letzten
Endes ihre Sicherheit und Erhaltung zu danken ist, waren der Landmesser DULK,
Polizeimeister KAMMERICH und der Pastor der protestantischen Liebenzellermission
HUGENSCHMIDT. Die von den Spaniern erbaute Befestigungsanlage, die unter HAHL
eingerissen worden war, wurde wieder instand gesetzt. Die Tore wurden durch Erde,

. Steinschuttungen, Wellblech und Stacheldrahtverhaue verbarrikadiert. Steinwalle bil
cleten ihre Fortsetzung, die ebenfalls durch Stacheldraht geschutzt wurden. Der Neubau
cler katholischen Kirche wurde in eine grofse Feste umgewandelt; eine Reihe von
Schanzen sicherte, dem fallenden Gelande sich anpassend, die Westseite bis zum
Wasser. Der schwachste Teil der Befestigung, die offene Ostseite, war gleicherweise
clurch Erdwalle und Schanzen geschtitzt. Urn nachts eine Annaherung unrnoglich zu
machen, waren in Abstanden von 10 zu 10 Metern etwa 30 bis 40 m von den Wallen
entfernt, Lampen aufgehangt, die nach der Kolonieseite hin abgeblendet, jegliche
Annaherung des Feindes unrnoglich machten. Scharfe Bewachung war notwendig.
Allnachtlich krachten einzelne SchUsse, da die Aufstandischen durch Lampensignale·
von jokes aus verstandigt, Annaherungen versuchten, urn einzelne Posten zu uberfallen
und sich in den Besitz der guten Gewehre zu setzen. Die ersten Wochen sind fiir die
von aller Welt Abgeschlossenen keine leichten gewesen; viele Unverscharntheiten
der Eingeborenen mufsten schweigend eingesteckt werden, Gar haufig wurde die
Frage gestellt: wenn wir nicht gewesen waren, was ware aus euch geworden?

Vierzig Tage mufsten verstreichen, ehe der Anschlufs an die Auflenwelt wiederge
wonnen wurde. Da es mit der Verpflegung bereits knapp wurde, - mufsten doch die
Eingeborenen auf Regierungskosten in der Kolonie ernahrt werden -, hatte man daran
gedacht, den Regierungskutter nach Yap zu senden. In der Zeit des Nordwestmon
sunes ware es allerdings zweifelhaft gewesen, ob das offene Boot jemals Yap erreicht
hatte. So atmete alles erleichtert auf, aIs am 26. November die »Germaniae eintraf
und die erste Nachricht von dem Ereignis verbreiten konnte. Sie gab von ihren
Lebensmitteln ab und fuhr dann beschleunigt nach R a b a u 1, urn die erste Hilfe zu
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holen. Am 29. November spat abends traf die - Germania- in Rabaul ein. Dem stell
vertretenden Gouverneur DR. OSSWALD wurde Bericht erstattet. Am nachsten Tage

wurde die Rtickreise angetreten; ftinfzig schwarze Soldaten wurden eingeschifft, dazu

Proviant, Ausrtistung und Munition. 5. M. 5. »P I an etc wurde benachrichtigt, dann
in K a w i e-ng noch zweiundvierzig Soldaten eingeschifft. Dr. OSSWALD, ein neuer

Sekretar und der Polizeimeister JAHN befanden sich an Bord, urn die Verwaltung in
Ponape neu einzurichten. In der ersten Frtihe des 5. Dezember lief die »Germaniac
wieder in Ponape ein. Sie sollte bis zum 20. Dezemberwarten, wo 5. M. 5. »Cormoranc

als erstes Kriegsschiff vor Ponape eintraf. Am 13. Dezember waren weitere siebzig
schwarze Soldaten mit der »5 iarc eingetroffen. Damit war es moglich, die Ponape
Eingeborenen aus der Kolonie zu entlassen, deren Schutz nun allein von den schwarzen
Soldaten tibernommen wurde. Mit militarischen Unternehmungen konnte noch nicht
begonnen werden. Dr. OSSWALD begab sich nach eingehender Besprechung mit dem
Kommandanten wieder an Bord der »Germania- nach Yap, dem nachst erreichbaren

Kabelpunkt. Von hier aus wurde der Chef des ostasiatischen Kreuzergeschwaders
und das Reichskolonialamt telegraphisch urn die Entsendung weiterer Kriegsschiffe
gebeten, urn den Aufstand niederzuschlagen. Am 28. erhielt er die Mitteilung, dan
S. M. S. »Emden c und -Numberg« am gleichen Tage nach Ponape ausgelaufen
seien. 5. M. 5. »Ntirnberg e begab sich zunachst nach Yap, urn dort Fuhlung mit
Dr. OSSWALD zu suchen und gleichzeitig den Nachfolger BOEDERS, Regierungsrat
DR. KERSTING, an Bord zu nehmen. Beide 5chiffe trafen sich in Truk. Am 10. [anuar
ankerten sie in Ponape-Hafen, Urn moglichst ein Entweichen der Aufstandischen von

der Insel zu verhtiten, wurde der Kanal, der Jok~s von der Hauptinsel trennt, scharf
durch S. M. S. »Planet- und den bewehrten Handelsschuner - Or io n c bewacht.
Der Kommandant der »Emden c, Fregattenkapitan VOLLERTHUN, tibernahm den Ober
befehl. Man wufste, dafs die Aufstandischen auf dem hochsten Punkte von Jok~s aus
gezeichnete Verteidigungsmafsnahmen getroffen hatten, u. a. hatten sie sich bomben
sichere Unterstande und Schutzengraben gebaut. Die HauptsteUung war ziemlich
unzuganglich, Urn die Aufstandischen abzufangen, beschlofs man, durch eine Beschie

fsung die Hauptstellung sturmreif zu machen und hernach zu sttirmen, urn so moglichst
viele in die Hand zu bekommen. Aus der Karte (5.305) sind die Operationen ersichtlich.
Am 13. ]anuar, einem klaren, sonnigen Tage, wurde urn 7 Uhr 45 morgens bis 9 Uhr
das Plateau unter Feuer gehalten, Anderthalb 5tunden spater schickteFregattenkapitan
TiGERT, der Kommandant der »Ntirnberg c , sein Landungskorps und hundert schwarze

Polizeisoldaten an der Westseite von Jok~s an Land. Ein schwieriger Marsch durch
dichten, untibersichtlichen Urwald folgte, sodafs unter groGen Schwierigkeiten der
Anmarsch und Aufstieg zum Plateau erfolgte. Urn halb fiinf bekam die Spitze Feuer.
Etwa 10 m tiber einer steilen Wand, an der sich die Leute selbst hochziehen muflten,
eroffnete der Gegner das Feuer, das von einem Hagel schwerer, bereit gehaltener
Steine begleitet wurde. Der Feind lag etwa 50 Mann stark in ausgezeichneter Deckung
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hinter einem Steinwall. Erst nach Heraufsendung eines Maschinengewehres konnte
der Sturm gewagt werden. Unter lurticklassung zweier Toter floh der Feind aus
seiner Stellung; damit gab er das Zeichen zu einer allgemeinen panikartigen Flucht
den Siidabhang hinab. Urn 5 Uhr war die feindliche Stellung vollstandig in der Hand
der Deutschen. Gefangene wurden nicht gemacht. Erst am nachsten Morgen gerieten
heim systematischen Absuchen der Stellung sieben Manner und vierzehn Frauen und
Kinder in unsere Hand. Die Ponape-Leute hatten drei Tote zu verzeichnen; die Zahl
der Verwundeten ist nicht bekannt geworden. Auf deutscher Seite wurde ein Offizier
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und zwei schwarze Soldaten schwer, ein weiner und ein schwarzer Soldat leicht ver
wundet. Jomatau und seine Getreuen waren leider auf die Hauptinsel entkommen. Urn
sie in die Hand zu bekommen, rnufsten die Operationen fortgesetzt werden. Vom 19.

his 25. Januar wurden durch zwei Kolonnen Streifziige durch den Staat [okes auf der
Hauptinsel und durch seinen Vasallenstaat Palikir untemommen. S. M. S. -Cormoran
nahm iiberdies eine Beschiefsung von Tomara vor, urn die von Kiti aus nach Palikir
iihergetretenen Aufstandischen abzuschneiden. Der Erfolg war, dan 78 Manner und
75 Frauen nebst Kindem als Gefangene eingebracht werden konnten. Jomatau und
sein Unterfiihrer Samuel befanden sich noch mit etwa ISO Mann in Freiheit. Durch
fortgesetzte Streifziige und energischen Druck auf die loyalen Stamrne, bei der Auf-
20 Hambruch: Ponape.
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findung der Rebellen behilflich zu sein, wurde versucht, auch diesen letzten Rest zu
erfassen. Man rnufste sich auf einen unter Umstanden langwierigen Guerillakrieg ge
fant machen. Da meldete am 23. Januar der Lap en Not, daf [omatau mit seinem
Anhang, etwa 100 Mann mit 50 Gewehren sich in den noch aus spanischer Zeit vor
handenen Eingeborenen-Befestigungen auf dem Berge Nan k i0 p verschanzt hatte.
Ein anderer Teil der jokes-Leute befand sich in Poipoi und Kiti. Am 26. Januar setzten
sich die beiden Kolonnen wieder in Marsch, urn die Nankiop-Stellung anzugreifen.
Etwa mittags urn 1 Uhr sollte der Sturm beginnen. Die Eingeborenen-Filhrer ver
standen es, die Kolonne TAEGERT im Busch irre zu fuhren, sodafs sie erst gegen halb
flinf mit der ersten Kolonne SIEMENS zusammentraf, die bereits seit 10 Uhr vormittags
vor der feindlichen Stellung lag. Auf etwa dreiviertel Hohe des Nankiop-Berges
befand sich die Verschanzung des Jomatau. Sie bestand aus einem etwa dreihundert
Meter hoch liegenden Hause mit Schiefsscharten und anschliefsender 200 m langer
MauerausBasaltsteinen. (Siehe Karte S. 307). Oberhalb des Hauses erhob sich eine sehr
steile, etwa 100 m hohe Bergwand. Das Vorgelande unterhalb der Stellung war etwa
100 m breit und lang freigeschlagen. Die Kolonne SIEMENS hatte nur unter groflen
Verlusten die Stellung nehmen konnen ; sie muflte auf das Eintreffen T AEGERTS warten.

.Beim Rekognoszieren fielen morgens der Leutnant EHRHARD und ein schwarzer Polizei
soldat. Die jokes-Leute hieIten mit etwa 30 Gewehren die deutsche Stellung unter
Feuer. Nach Eintreffen der Kolonne Taegert und Verteilung ihrer Krafte wurde urn
5 Uhr die Stellung der Aufstandischen gestlirmt. Der Erfolg wurde teuer erkauft.
Ein Matrose wurde getOtet, funf mehr oder weniger schwer verwundet ; desgleichen
hatte die schwarze Polizeitruppe drei Schwerverwundete, Welches die Verluste der
jokes-Leute gewesen sind, ist nicht bekannt geworden. Sie waren panikartig ruckwarts
geflohen; Munitionsmangel solI die Ursache gewesen sein. Dieser Mifserfolg hatte flir
Jomatau zur Folge, dan seine Getreuen an ihm irre wurden und ihn z. T. verliefsen,
urn sich in der Kolonie zu stellen.

Der Feind 'War in das Gebirgsland versprengt und verschwunden. Durch systema
tische Zerstorung der Fruchtplatze, aus denen er seinen Proviant bezog, versuchte
man ihn auszuhungern. Uber die ganze Insel wurden einzelne Detachements aus
Matrosen und schwarzen Soldaten verteilt und ein regelrechtes Kesseltreiben auf den
Rest der Feinde veranstaltet. Desgleichen verteilten sich die Kriegsschiffe in die Haupt
hafen. Am 29. januar meldete der Lap en Not, daf die [okes-Leute sich in den
hochsten Bergen von Ponape unweit von Nankiop in einer Hohle Imp e i p in einer
sehr schwer zuganglichen Stellung verschanzt hatten, In sehr rnuhseligen Marschen
wurden die einzelnen Detachements konzentrisch auf Impeip in Bewegung gesetzt.
Am 3 I. Januar war die Stellung eingeschlossen. Als man nun an die Rekognoszierung
der angeblichen Hauptstellung ging, fand man die Hohle leer. Blutige Tiicher deu
teten auf Verwundete hin. Das Suchen ging weiter. Am 4. Februar eingelaufene
Nachrichten vom Feinde besagten, dan der Feind sich im Palikir-Hochlande aufhalte.



3°7

KOI.S;,,,,•• ,

n ••~]

......'

+

Die Unternehmung
teten die

Nankiop·St.elhmg
am 26.Januar•

Aus cler Ill\1arine-Ruod~chaul' I()I I

.' .. .'

Karte 3.

Abb.13·

• NQ1Lkiop)

I. GESClIICIITE.

...
• Q



308 . ALLGEMEINER TElL.

Kiti-Leute wiederum hatten Teile der Aufstandischen in Nord-Kiti gesehen und waren
von ihnen beschossen worden. In diesen Tagen stellten sich eine Reihe Gefangene,
die erzahlten, daf zwischen den beiden Fiihrern Jomatau und Nanaua en Tomara
(Samuel) Spaltungen, nach dem Fehlschlag von Nankiop sogar Kriegsmtidigkeit ein
getreten seien. Jomatau hatte es jedem freigestellt, zu gehen oder bei ihm zu bleiben.
Der Druck der Detachements machte sich bemerkbar. Bis zum I I. Februar hatten sich
aIle Aufstandischen gestellt, bis auf 30 Manner, die sich in zwei Hauflein unter [ornatau
bezw. Samuel gesammelt hatten. Am 13. Februar ergab sich Jomatau mit funf An.
hangern. Samuel stellte sich am 16. Februar mit seinen Anhangern dem Nanpei in
Kiti. Am 23. Februar waren die gesamten Aufstandischen gefangen oder ergeben in
den Handen der Truppen. Hunger und Verzweiflung hatten sie zur Obergabe
gezwungen. Mit den Gefangenen waren 2 I gutgehaItene Winchesterbtichsen,
8 Remingtongewehre und 1020 brauchbare Patronen eingebracht worden. Davon
waren 7So Patronen allein auf die Gruppen Jomatau und Samuel anzurechnen. Gegen
tiber den Grofssprechereien in den Monaten Oktober bis Januar und dem hartnackig
geleisteten Widerstande war die Ubergabe fast ruhmlos angesichts des grofsen Be
standes an Waffen und Munition. Fregattenkapitan VOLLERTHUN aufsert sich tiber die
psychologischen Beweggrtinde folgenderrnafsen : )Nach allem, was ich von dem Volke
gesehen und gehort habe, mochte ich in zwei Momenten die Grtinde fiir ihre Hand
lungsweise suchen: Mangel an Zahigkeit und ziemlich hohes Maf3 von Todesverachtung.

Mit dem Augenblick, wo sie sich in der ihnen vertrauten Kampfesweise den weifsen
Truppen unterlegen fuhlten, erlahmte ihre Energie vollkommen. Sie sahen ein Ende
mit Schrecken kommen und hatten das Bedtirfnis, es moglichst abzuktirzen. Den
sicheren Tod aber, dem sie entgegengingen, furchteten sie nicht.

Nur so ist es zu erklaren, dafs wir so schnell und so grtindlich Herren der Lage
wurden.

Der Eindruck, den dieses Schauspiel auf die tibrigen, uns nicht feindlich gesinnten
Stamrne der Insel gemacht hat, ist tief und nachhaItig. Wenige nur haben an die
Moglichkeit der Uberwindung des kriegerischsten, trotzigsten und bisher unbesiegten
Stammes ihrer Insel tiberhaupt geglaubt. Niemand aber hat den weiflen Truppen
solche Zahigkeit, Energie und eine so vollkommene Verachtung von Kugel und Mauer
zugetraut. c

Am 23. Februar trat das Gericht zusammen. Durch die Aussagen von Augenzeugen
und durch die Gestandnisse der Gefangenen lag bereits so viel Material vor, dan die
Schuld des einzelnen oft schon genau feststand. Dennoch wurde jedem Manne in
erschopfender VerhandlungGelegenheit geboten, sich zu verteidigen. Danach stimmten
die Richter ab und fallten das Urteil; auf der einen Seite lag Zwangsarbeit und Ver
bannung, auf der anderen Tod. Ober siebzehn Manner wurde das Todesurteil verhangt.
AIle tibrigen wurden zu Zwangsarbeit und lebenslanglicher Verbannung nach den
Palau-Inseln verurteilt. Am Morgen des 24. Februar wurde das Urteil »Tod durch



Erschief3en c den Mordern in Gegenwart aller Hauptlinge und feierlicher Versammlung
verktindigt. In K urn u n1ai, einer alten Begrabnis- und Kultstatte, befand sich der
Richtplatz. Hier ruhen die :tGrof3en von Jok~sc, wie sie fortan vorn Ponape-Volke
genannt wurden. In vielen Liedem, die nicht gerade schmeiche1haft im Ohr der
Europaer klingen, werden ihre Taten verherrlicht. Ihre grausige, hinterlistige Tat
mag sie in unseren Augen zu Verbrechem und Aufstandischen stempeln, in den
Augen der Ponape-Leute waren sie fur die Befreiung und den »lamlam« von Ponape
gefallen.

Und nun die Rolle des Nanpei. Gewif3 ist er nicht der Anstifter dieses Aufstandes
gewesen, dessen Grtinde wir oben kennengelernt haben, doch hat er versucht, sich
die Bewegung zu Nutze zu machen. Erwiesenermafsen hat er die Absendung der
Jungmannschaft von Kiti, die GIRSCHNER am 19. Oktober zur Bewachung der Kolonie
aufgerufen hatte, urn zwei Tage verzogert, Aus seinem Laden in Kiti wurden bis zum
[anuar den Aufstandischen Tabak, Petroleum, Reis, Feuerzeug usw. reichlichst zuge
ftihrt. An jedem Sonnabend mufste Nanaua en Tomara die Vorrate aus Kiti holen.
Der Lap en Palikir, ein entfemter Verwandter des Nanpei, diente als Vermittler
zwischen ihm und den Aufstandischen. Die weifse Fahne war die Flagge der Auf
standischen. (Siehe S. 192). Die Weif3en der Kolonie sahen sie zuerst als Parlamentar
flagge an. Der Lap en Palikir war es gewesen, der zweimal dem Uasai en Jok~s die
Mitteilung zukommen lief3: :t Omui tatauk momau ap tikitikc - :t Ihre Bestrebungen
(Arbeit) sind gut, aber zu klein- und ein anderma1: »En Nanpei en Kiti a ranmau,
Uasai en kelail c - :t Ein Gruf3 von Nanpei in Kiti, Uasai bleibe stark (standhaft)! c
Das Aufgebot an weifsen und schwarzen T ruppen mag ihn dann belehrt haben, daf3
der Aufstand fur ihn keinen Erfolg haben dtirfte und also auch ihm selbst kein Vorteil
daraus erwachsen wtirde. Bemerkenswert bleibt auch, daf3 Samuel sich im Hause
seines Verwandten Nanpei stellte.

Am 27., 28. Februar und am I. Marz verliefsen die Kriegsschiffe Ponape. Am 26.
Februar war S. M. S. -Condor s eingetroffen. Ihm blieb der Schutz der Insel anver
traut, bis Ruhe und Frieden wieder vallig auf ihr eingezogen und die Erregung unter
den Eingeborenen sich gelegt hatte.

Die Grundstticke der Aufstandischen wurden eingezogen, als Regierungseigentum
erklart und zum T eil an die Leute verschenkt, die wahrend der bosen W ochen der
Regierung beigestanden hatten.

Regierungsrat Dr. KERSTING, in der Sudsee und in Afrika als ttichtiger Beamter
erfahren, tibernahm die Verwaltung mit ausgezeichnetem Erfolge.
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Nachtrag: s. S. I 14 ff. u. Karte.

JURIEN DE LA GRAVIERE: Voyage en Chine pendant les annees 1847-1850. Paris
1864. (1848,21. Marz - 28. Marz, an Bord der Korvette »La Bayonnaise«).

Bd. II S. 287 berichtet in der Anmerkung: -Die Insel Ponape (Pounipet}wurde
J 840 von der Korvette -La Danaide s besucht, die damals von JOSEPH DE ROSAMEL

befehligt wurde. Zwei Offiziere dieses Schiffes nahmen die Karte der Insel auf; einer
von ihnen, GARNAULT, machte Aufzeichnungen tiber die Uberlieferungen und Sitten
der Karoliner und erhielt allerlei seltsame Mitteilungen, welche er mir liebenswtirdiger
Weise zur VerfUgung gestellt hat. Darunter befindet sich eine, die es sicherzustelJen
scheint, dan Ponape den traurigen Ruhm besitzt, das Grab der letzten Reste der
Expedition Laperouse geworden zu sein.« - Es folgt dann eine Auseinandersetzung,
welche stichhaltigen Grtinde fiir diese Annahme ersonnen sind. Nach dem Scheitem
des Schiffes in Vanikoro haben die Uberlebenden in halbjahriger Arbeit ein Boot
gebaut, mit dem sie in unbekannter Richtung fortfuhren. Ponapeeingeborene erzahlten
1840, dan vor etwa sechzig Jahren ein Boot mit weifsen Menschen auf dem Riffauf
gelaufen ware; die Ponapeleute hatten sie angegriffen und nach harter Gegenwehr
im Nahkampf samtlich niedergemacht. Eine Drehbasse, die eine Lilie als Schmuck
gehabt hatte, ware ihnen als Beute in die Hande gefallen. Dies Geschutz hatte ein
englischer Kauffahrer wenige Monate vor dem Besuch der Danaide von der Insel
mitgenommen. (VergI. S. 114, lIS, 118).

S. 3041308 und in der Hauptschrift: Hundert Meilen von Kusae (Qua/an) entfemt
liegt an anderer Stelle im Karolinen-Archipel die Insel Ponape (Pounipet); dort finden
sich Reste primitiver Geschichte, die beiden Inseln gemeinsam ist und darauf schlieflen
lassen, dan die Bewohner beider Inseln gemeinsamen Ursprungs sind. Die Traditionen
gehen in Ponape bis in jene Fabelzeiten zuruck, wo ein Geschlecht von Riesen die
polynesische Inselwelt bewohnte. Es waren rege Wesen, immer zu neuen Wanderun
gen aufgelegt. Einige beschaftigten sich damit, die Berge zu schaffen, andere hohen
die gewundenen Kanale und Hafen aus, umschlossen Ponape mit einem breiten
Korallengtirtel oder rtickten bei ihren Spielen die gewaltigen Basaltklotze vom Fleck.
Jener Zeit entstammen die Denkrnaler, die vielleicht eines Tages die machtigen Krafte
der Vegetation verschwinden lassen wird, die aber den erstaunten Seefahrer an die
Leistungen der Azteken und Agypter erinnern. Aus fUnfseitigen Prismen wurde hier
ohne Bindemittel eine ganze Stadt errichtet; die Bruchstticke bedecken den Boden,
den die jetzige Generation fur die Herstellung der Graber benutzt. Diese Ruinen sind
das unzerstorbare Werk der Riesen. Die Ponapeeingeborenen nahern sich ihnen nur
mit Zittern und Zagen. Sie erzahlen, dan die Erbauer dieser festen Mauern, als sie
keine Steine mehr hatten, urn sie aufeinander zu ttirmen, sich eine Schlacht Iieferten,
urn einander zu toten. Nur drei Leute hatten sie tiberlebt, ein Vater und seine heiden
Sohne. Die Kinder machten sich daran, eine hohe Bergspitze zu errichten, die his an



den Himmel reichen sollte. Der Vater verbrachte seine Mu13e damit, die Insel in zwei
Teile zu trennen; er grub den Kanal, der heute den Hafen von Matolenim (Mila/i/im)
bildet: die breiten Klippen in der Einfahrt dienten ihm dazu, urn darauf seine grofsen
Fti13e zu stellen. Als er sein Werk weit in die Bucht vorgetrieben hatte, wollte er
mit dem Kanal die Berge durchschneiden, welche seine Sohne mit grofser Sorgfalt
errichtet hatten. AUe beide widersetzten sich dem und verteidigten ihr Werk; ein
erbitterter Kampf war die Folge und das Geschlecht der Riesen verschwand. Zu der
Zeit landeten am Strande von Matolenim funfhundert Menschen, die ein Kanu von
fernen Gestaden gebracht hatte. Voll Entsetzen besahen sie sich die gigantischen
Bauten ihrer Vorganger und bauten ihre Hiitten am Strand des Meeres. Aus ihnen
entstanden die fiinf Stamrne Ponapes.

So haben sich wenige Meilen von Kusae (Qua/an) die Erinnerungen an zwei unter
schiedliche Wanderungen erhalten. Auf der ersten wurden die Denkrnaler errichtet,
die COOK und LAPERousE auf den Osterinseln gesehen, ANSON und die Offiziere der
L'URANIE auf den Marianen bewundert, die man auf Ponape wiederfindet. - Dieser
fleifsigen Rasse folgten neue Kolonisten. Die letzten Einwanderer scheinen mit den
ersten Anfangen der Zivilisation vertraut gewesen zu sein. Beurteilt man ihre Vorgan
ger nach ihren Werken, sind sie im Besitz gro13erer Handfertigkeiten und mit den
Satzungen eines fortgeschritteneren gesellschaftlichen Lebens vertraut gewesen.

Soweit die Offiziere der La Danaide wahrend des Aufenthaltes einen Einblick in
die religiosen Vorstellungen der Ponapeleute tun konnten, zeigt es sich als ein freund
liches und friedfertiges Volkchen, Es gibt keine Menschenopfer, keine blutigen Ver
sttimmelungen, mit welchen andere Sudseevolker sich einbilden, der Gottheit gefallig
zu sein. Jeder Eingeborene scheint eine Schutzgottheit zu besitzen. Bei den einen steht
die Taube im Mittelpunkt des Aberglaubens; bei anderen ist es, wie auf Kusae, die
Murane. Sie haben vor ihren Gottern eine tiberaus gro13e Ehrfurcht. Ein Eingeborener,
der sich des Mordes an einem geheiligten Wesen schuldig machen wtirde, selbst wenn
es unfreiwillig geschahe, muf aus seinem Stamme fliichten. Der Kult ist sehr einfach;
er entratet der Tempel und Priester. Die Ponapestamme haben allerdings geschickte
Leute, die in der Zukunft zu lesen verstehen und mit den Geistern verkehren konnen.
Die geheimnisvollen Krafte, welche man diesen W undertatern zuschreibt, verleihen
ihnenHochachtung und Macht, die wenig hinter denen fur die Hauptlinge zurtickstehen.
Bei allen wichtigen Verrichtungen sind sie dabei und spielen ihre Rolle. Bei allen
Festen nehmen sie ihren bestimmten Platz ein ; der erste Kawabecher gehort ihnen.
Zumal bei der Krankenheilung wendet man sich an ihr Konnen und Wissen. Will
man unter Zugrundelegung des volksttimlichen Aberglaubens die Wiege der Volker
auffinden, welche die Erdoberflache bewohnen, dann erkennt man in nicht gelinder
Oberraschung in den medizinischen Praktiken der polynesischen Zauberer die Beta
tigungen der chinesischen Bonzen und der mongolischen Magier wieder. Handelt es
sich urn ein leichtes Leiden, dann gentigen die vom Arzte vorgeschriebenen Tranke ;
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bei schweren Erkrankungen greift man zu tibernattirlichen Mitteln. Auf Ponape gibt
es eine Reihe heiliger Berggipfel, in deren Nahe die Eingeborenen sich nicht wagen;
auf diese hochgelegenen Orte fluchtet sich die Seele des Kranken. Man mufs sie nur
zur Rtickkehr veranlassen, urn den Korper, aus dem sie entwich, wieder zu beleben.
Deshalb darf man keinen Augenblick verlieren. Denn mit gewaltigen Flugeln, die im
Augenblick wachsen, wird die herumirrende Seele, beeilt man sich nicht, zum Himmel
emporgetragen. Der Arzt macht sich auf den Weg; er wagt es, den Berg zu erklettem.
Gelingt es ihm, die gesuchte Seele einzufangen, dann schliefst er sie sorgsam in eine
Kokosnufs ein und schiittet sie nach seiner Rtickkehr mit dem Kokoswasser auf den
Kopf des Kranken. Nur zu haufig hat leider die Seele bereits die Erde verlassen; sie
ist fort; der Arzt sah, wie sie mit grof3en schwarzen Flugelschlagen davonflog. Wohin
brachten sie die Fltigel? Die Frage ist schwer zu beantworten. -Sie ist weit weg c ,

antworten die Eingeborenen. JWeit, weit weg, weit von hier! Die frtiher abgeschiede
nen Seelen erwarten sie zum Empfange und heifsen sie an dem neuen Aufenthaltsorte
willkommen; aber man mufl zu ihnen beten; man rnufs die Verwandten veranlassen,
ttichtig zu weinen, damit sie wohlwollend aufgenommen wird; man mufs ihre Tugenden,
ihre Gtite, ihren Mut herausstreichen, damit die Toten sich tiber den Gefahrten freuen,
den die Erde ihnen schickt. Daher versammeln sich Gesinde, Freunde, Verwandte
des Verstorbenen haufig an seinem Grabe, urn sein Lob zu verkunden und gemeinsam
lange Trauerlieder zu singen. C
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Geographie.
Narne: Die Insel teilt das Schicksal und die besondere Eigenschaff der meisten

Stidseeinseln, eine Vielheit von Namen und Benennungen im Laufe der Zeit erhalten
zu haben, bis man sich auf eine bestimmte Schreibung einigte. Dafs die Insel bereits
vor ihrer Auffindung durch Europaer bekannt war, zeigen die Inselnamen der Karolinen,
die von CANTOVA, CHAMISSO u. a. vor 1828 mitgeteilt wurden. Als fanu jJei, Land der
heiligen Steinsetzungen, war Ponape unter den Eingeborenen der Karolinen bekannt;
mit diesem Namen wurde die Insel auch den fragenden Fremden benannt. Mit welchen
Bezeichnungen Ponape in der Literatur erscheint, veranschaulicht diese Ubersicht:
CANTOVA (1722) Falupet, Faloupet PUNCHARD (1834) Banebe
CHAMISSO (1819) Fanope, Fanoupei ONG (18j5) Ascensio
FREYCINET (1819) Fanope DE ROSAMEL (1840) Bonnebey
DUPERREY (1823) Fanope MICHELENA Y ROJAS (1841) Bonybay
O'CONNELL (1826) Bonabee CHEYNE (1848) Bornabi
LOTKE(1828)Pouynipete,Senjavin-Gruppe S. M. S. JEUGENIEc (1853) Pouynypet
v. KITTLITZ (1828) Hunnepet, Fanopet S. M. S. JNOVARAC (1858) Puynipet
EVANs und WHITE (1832) Ascension DR. GULICK (1853 bezw. 1862) Ponape
FRAZER (1832) William IV. Island A. CABEZA Y PEREIRO (1895) Ponape
OSBOURNE (1832) Harper Island Amtl. deutsche Schreibung Ponape
SMITH (1834) Bonnybay
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Die genaue Befragung der Eingeborenen ergab die Benennung ihrer Heimatinse1
als )pon' pe£ auf den heiligen Steinsetzungen c, klar und deutlich in zwei Worten
gesprochen. Ntitzlichkeitsgrtinde sprechen allerdings fur die Beibehaltung der Schreib
weise Ponape.

Kartographie. Die erste Kartenaufnahme der Insel wurde im Atlas der Senjavin
Reise veroffentlicht (s. S. 78). Wahrend der Umfahrt Ponapes durch das russische
Forschungsschiff gelang es dem Offizier ZAVALICHINE die Inse1 in ihren Hauptztigen
zu kartieren. Ftir die wenigen Stunden, die daflir zur Verftigung standen, ist Ausge
zeichnetes geleistet worden. Die ungefahre horizontale und vertikale Gliederung der
Hauptinsel, die freiliegenden Inseln, die Riffgestaltung, die Passagen sind bereits ein
gezeichnet; die letzteren wurden bereits z. T. ausgelotet. Daf bei der fltichtigen Auf
nahme dem Offizier manche Fehler unterliefen, dafs einzelne Inseln, z. B. S6k~s, ge
kennzeichnet durch seine Nordspitze Cap Zavalichine, den markanten Basalthlock des
Paip a lap, ebenso Tepek und Takaiu in U ihm landfest erschienen, d:::.~ die Mant-, die
Aru-, die Tau en Kepara, die Tau en Palan-, die Palikir-Einfahrt von ihm tibersehen
wurden, beeintrachtigt seine Leistung nicht. Die charakteristischen Bergformen wurden
von ihm eingezeichnet, z. T. benannt. Dem tiber seiner Umgebung, von weitem einem
schartigen Messer vergleichbar, hervorragenden, spitzen Tolokole gab er den Namen
Monte Santo, den im Siidosten der Insel aus dem Grlin der Walder schroff empor
steigenden Basaltfels Zil~Ji>nannte er wegen seiner Ahnlichkeit mit einem Schildwach
hauschen La Guerite, der ihm als landfest erscheinenden, doppelhockrigen Insel Mutok
gab er die Benennung Monte Tenedos. Hafen haben von ihm nur zwei einen Namen
erhalten: Port du mauvais accueil ist der LanarHafen, Port Tverdoy der Lot-Hafen;
gut ausgelotet, aber nicht benannt sind die Hafen von Mutok, Rai en Kiti und Tauak,

Die von See aus sichtbaren Bauwerke von Nan Matal sind bemerkenswerter Weise
eingetragen, obschon ihrer sonst niemand im -Senjavin-Werk s Erwahnung tut.

Ebenfalls wurden die Riffe und Koralleneilande der Ant- und Pakin-Inseln von ihm
in grofsen Ztigen festgelegt. Eingeborene Benennungen wurden von einzelnen Inse1n
aufgenommen; allerdings haben die Befragten, da sie die Russen nicht verstanden,
z. T. unrichtig ausgesagt (vgl. S. 86).

1m Pakin-Atoll entspricht auf der Karte
die Insel Kapenuare der wirklichen Inse1 Nikalap

)) " T agai " " )) T omwena

))" Ta " " )) Ujenk
" " Katelma" " "Mant

Welche Karten den spater die Insel besuchenden Fahrzeugen aufser der Senjavin-
Karte vorgelegen hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Dan diesbeztigliches Material
angefertigt wurde, geht aus den frtiheren Berichten der Besucher zwischen 1828 und
1840 hervor. Es mag handschriftlich geblieben sein. Da sich fruh unter den auf der
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InseI verbliebenen weifsen Ansiedlern etliehe zu Lotsen heranbildeten, benotigte der
Kapitan der stets nur verhaltnisrnafsig kleinen Fahrzeuge zunachst kein genaues
Kartenmaterial. Die personliche Erfahrung des Lotsen ersetzte sie ihm. So ist es bis
in die jtingste Zeit hinein gewesen. Aueh wahrend der deutsehen Zeit beschrankte man
sieh eigentlieh allein auf sorgfaltige Aufnahmen und Lotungen in den Ponape-Hafen,
dazu die Vermessung der Ant- und Pakin-Atolle. Im wesentliehen gehen alle Karten
in ihrer Grundlage auf die Aufnahme der -La Danaide- aus dem Jahre 1840 zurtick.
Abb. S. I 16 ist eine Pause der im Marineministerium in Paris autbewahrten Originalzeich.
nung. Sie ist beztiglieh der Umrisse von Riffen und Ktisten der Insel zuverlassig ; auch
bemtiht sie sieh, das Gelande etwas besser herauszubringen. Ein Vergleich zwischen
der deutsehen Adrniralitatskarte Nr. 116 (Tit. XI Nr. 404) zeigt ohne weiteres die
Abhangigkeit dieser Seekarte von der des ROSAMEL. Die spanisehe Karte des CABEZA
y PEREIRO bedeutet ob ihrer vielen Ungenauigkeiten eher eine Versehleehterung des
Originals, obsehon sie diesem in der Eintragung von Namen voraus ist.

Die Karte von DE ROSAMEL ist in erster Linie fur nautisehe Zweeke angefertigt; sie
gibt deshalb ein genaues Bild der Ausdehnung der Riffe, der diesen aufgesetzten
flaehen Inseln und Sande, dann ein Bild der Hafen und einzelnen Riffkanale ; mit den
Strandlinien der eigentliehen Insel Ponape wird in der Aufnahme nieht genau verfahren,
desgleiehen nieht mit den zwischen Auflenriff und Hauptinsel liegenden Berg- und
InnenriffinseIn; doeh ist bei diesen tiberall der Inselcharakter beaehtet; sie erseheinen
nieht mehr landfest; die Gelandezeichnung bringt die wiehtigsten Erhebungen und
groneren fliefsenden Gewasser ; auf Einzelheiten wird allerdings verziehtet. Die Ein
tragung der Flufsarme erweekt allerdings falsehe Vorstellungen, man mochte an Strome
glauben; so breit und befahrbar, wie sie auf der ROSAMEL'sehen und auf der Seekarte
erseheinen, sind die Wasserlaufe nieht, ausgenommen vielleieht der Pilap en Letau in
Matolenirn und der fordenahnliche Tau en Sokol~ in NQt. Nieht so gut sind die Auf
nahmen der Ant- und Pakin-Gruppe. Hier rnufsten sogenannte fliegende Aufnahmen
aushelfen. Wohl ist die Ausdehnung und Gliederung der Ant-Inseln annahernd riehtig
wiedergegeben; die Lagune ist entsehieden zu klein und die Einzelinseln sind zu breit
wiedergegeben. Die Karte der Pakin-Inseln ist im ganzen mifsgluckt ; sie ist viel zu
klein geraten. Die grof3ere Insel Nikalap im Westen des Atolls fehlt tiberhaupt. Die
Karte von DE ROSAMEL ist im Mafsstab I: 100000 gezeiehet. Dieser Mafsstab ist flir
die spateren Kartenveroffentlichungen von Ponape stets beibehalten worden.

ANACLETO CABEZA Y PEREIRa's Ubersichtskarte von Ponape ist naeh der DE ROSAMEL'
schen Aufnahme angefertigt. Manehe Einzelheiten dieser Aufnahme sind auf der
spanischen Karte fortgelassen; in der Gelandedarstellung ist etliehes verzeichnet; Berg
und Ortsehaftsnamen sind z. 1'. unrichtig eingetragen; neu ist die Kenntliehmaehung
der ungefahren Grenzen fur die einzelnen Ponapestaaten. Sein Bueh enthalt an weiteren
Karten: I. einen guten Plan des Lanar-Hafens (Puerto de Santiago), 2. die Ant- und
Pakin-lnse1n (hier mit den Narnen der Lnrxs'schen Erkundung), 3. eine Karte des
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NQt-, C und Matolenim-Gebietes (Espedici6n a Ponape), 4. einen Plan der Kolonie
Mesenien (Plano de Santiago de la Ascension y sus inmediaciones), 5. 6. 7. Krokis
der militarischen Unternehmungen gegen Oa, Kitam und eine Aufnahme des Kriegs
schauplatzes in Matolenirn (Croquis del teatro de operaciones en Metalanin).

Die Aufnahmen aus der Zeit des deutschen Besitzes von Ponape beschranken sich
auf Berichtigungen und Erganzungen der ROSAMEL'schen Karte. UnsereCPAdmiralitats
karte Nr. I 16 (Tit. XI, 407, 404) veranschaulicht die Gesamttibersicht von Ponape,
Ant- und Pakin-Gruppe, dazu Spezialkarten der Hafen von Mutok, Lot und Matolenim,
wahrend die Adrniralitatskarte Nr. 195 die Spezialplane des Lanar- (Dschokadsch-)
und Roi en Kiti- (R01lk£t£-) Hafens enthalt, Diese Karten wurden von der deutschen
Kriegsmarine aufgenommen und 19°3 veroffentlicht.

Als letzte Karte wurde ohne Erlauterungen in den )Mitteilungen aus den deutschen
Schutzgebieten, Band XXII, 1909 c die ) Karte der Insel Ponape auf Grundlage der
deutschen Admiralitatskarte Nr. 116 und mit Benutzung der Aufnahmen des kaiserI.
Vice-Gouverneurs BERG Oktober 1902 - Januar 1906 c veroffentlicht. Die Karte,
von M. MOISEL bearbeitet und von G. THOMAS gezeichnet, gibt ein gutes BiId des
zerschnittenen, zerkliifteten Gelandes der Insel, auch eine ungefahre Vorstellung der
reichen Bewasserung und der Art der Besiedelung; allerdings ist auch diese Aufnahme
bei weitem nicht vollstandig, nur der Sudosten und die nahere Umgebung der Kolonie
Mesenien sind genauer dargestellt. Die umfangreichen Gelandeaufnahmen des Land
messers M. DULK 1908-[914 sind nicht mehr zur Veroffentlichung gekommen.
Sie sind z. T. auf einer lnsel wahrend der Kriegszeit vergraben worden. Ihre Verar
beitung zur einheitlichen Karte wtirden von Ponape ein ganz anderes Gesicht zeigen.

Lage und GroBe. Ponape ist die gronte und hochste Karolinen-Insel. Sie hat eine
rundliche Gestalt, in deren Peripherie z. T. tief einschneidende Buchten eingreifen.
Ihr Durchmesser betragt zwischen 25 und 30 km, ihre Flache ist auf etwa 347 krn?

geschatzt worden; ihre Grone entspricht damit ungefahr der Ausdehnung des Ham
burger Staatsgebietes. Die Positionsangaben der frtiheren Besucher (vgI. z.T. in deren
Berichten, Abschnitt Geschichte) sollen hier nicht wiederholt werden. Eine ungefahre
Lagebestimmung ist aus der genauen Festlegung des auf der Westseite der Insel
Lanar in der Nahe der Handelsstation der Jaluit-Gesellschaft befindlichen Beobachtungs
punktes zu entnehmen. Dieser Beobachtungspunkt Iiegt auf 60 58' 53" N.-Br. und
1580 17,5' 35" O.-Lg. von Greenwich.

Gliederung. Die Senjavin-Gruppe besteht aus der Hauptinsel Po nap e und den
beiden Atollen Ant und P a kin, von denen die erste etwa IS km stidwestlich, die
zweite rund 33 km nordwestlich von der Hauptinsel entfernt Iiegt.

Die Hauptinsel gliedert sich in Wallriff, Riffkanal mit eingelagerten Vorinseln und
die grofse InseI.

<»Auslandische Seekarten konnten nicht eingesehen werden.



Das Wallriffumzieht Ponape mit einem zumal im NW. und NO. weitausladenden,
mit Riff-, Schuttinseln und Sandbanken besetzten, gelegentlich Kilometer breiten
Gtirtel, der an 20 verschiedenen Stellen durchbrochenist, wo Siiflwasser ins Meer
abfliefst und das Wachstum der Korallen unterbricht. 1m Suden und im SO. ist das
Wallriff am schmalsten, ja in Lot fallen Wallriff und Hau ptinselrand nahezu zusammen.
Wahrend der Riffabfall zum Meere, dort wo der Riffgtirtel am breitesten ist, sehr
schroff und steil, erfolgt er im Siiden und Sudosten sehr allmahlich ; an manchen
Stellen vermag bei ruhigem Wetter gar ein Fahrzeug vor dem Riffe u. U. zu ankern.
Hier breiten sich die wundersamen farbenprachtigen KoraIlengUrteI aus mit ihrem
einzigartigen Tierleben, schoner und eindrucksvoller als auf manchen ahnlichen Garten
des Riffkanals. Auf diesem RiffgUrtel beobachtet man Inselbildungen in den rnannig
fachsten Entwicklungs- bzw. ZerstOrungsstadien. Sarntlich werden sie aus durch Wind
und Strornungen herausgerissenen kleinen und grof3en Korallenblocken gebildet,
zwischen welche der feingeriebene Korallensand eingeschwemmt wird, das Ganze
allmahlich zu einer festen Masse zementierend. Doch baut zumal die Strbmung an
einzelnen Stellen auf, zernagt und zerreibt an anderen wieder fertige Inseln oder Insel
keime. Es ist ein stetes Kommen und Gehen. Gerade diese Riffinseln weisen, wenn
die Vegetation noch nicht auf ihnen Platz griff, die grof3ten Veranderungen auf.lNa
ist die Bezeichnung fur Riffinseln, die alsdann durch ein Beiwort kap=neu, lap=groG,
trk = klein, pali =an der Seite naher bestimmt wird; doch wiederholen sich fur die
Anteile der einzelnen Staaten an dem Riffgtirtel oft mehrfach die gleichen Inselbe
nennungen:)Die Wasserunterschiede auf dem Riffe sind zwischen den Tiden nicht
erhebIich; zu merken sind sie merklich nur als verkehrshemmend wahrend der Spring
tiden; der Springtidenhub betragt ca. 1,2 - 1,8 m. Den an der Insel vorbeisetzen
den Strom spurt man am meisten an der Nordseite; am starksten an der weit nach
Norden vorgeschobenen Spitze des RiffgtirteIs bei Nankap en Param, ferner im SO.
bei Nalap en Lot ; schwacher sind die Erscheinungen an der Insel Na, sudlich der
Einfahrt in den Matolenim-Hafen, an der InseI Nalap am Hafen von Roi en Kiti und
an der NW.-Seite des RiffgUrtels in der Nahe der Palikir-Einfahrt. Mehr oder minder
starke Kabbelung verrat bereits an der Oberflache den Widerstreit der Stromungen.
An der Nordseite setzt :der Strom wahrend der Ebbe meist nach Westen, wahrend
der Flut nach Osten.

An der NW.-, N.- und NO.-Seite, vom Tauak-Hafen bis zum Matolenim-Hafen ist
der Riffgtirtel von Inseln frei, nur einzelne Korallenblocke, nur bei Ebbe auftauchend,
weifse und braune Korallensandbanke Iiegen hier auf dem Riffe, dessen Gurtel nach
der Meerseite durch das weifse, schimmernde Gischtband der Brandung ausgezeichnet
ist, dem Aufprall der machtigen NW- bzw. NO-Dtinung, die hier auf das Riff auf
schlagt. An der SW-, S- und SO-Seite wo die Brandung maf3iger hoch ist, der Auf
prall sanfter, wo der seichtere Riffabfall bereits der Dtinung einen Teil ihrer Kraft
nahm, ist aufler einzelnen Blacken, vielen grofsen und kleinen Sandbanken, eine Reihe
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von z. T. ziemlich ausgedehnten Riftinseln bemerkbar. Zum Teil sind es niedrige,
langgestreckte Blockwalle mit Sand (pik) zu einem Ganzen zementiert, hier und da
Ansatze zur BegrUnung zeigend, wie z. B. an der SW-Seite Pei en Tomara, die K~

para-Inseln, andere sind mit Busch, Laubbaumen, Kokospalmen bestanden; von der
Westseite her beginnend: Tauak, Nalap en Kiti, Ziiniiik, NamWr, Laiap, Natik, RM,
Panian, Nalap en L6t, Nanpuil, Nanior, Niin~r, Mal, Nanfni, Nakap, Na und Napali;
nur einige sind besiedelt: Panian, Mal, Nanini, Na und Napali; andere, wie Ziiniiik,
Niim{i\lr wurden fruher zu Begrabniszwecken verwendet.

Dieser RiffgUrtel ist etwa 20 mal unterbrochen; kleine, schmale und grofse, breite
Durchlasse fuhren hier in den Riffkanal hinein oder aus demselben ins freie Meer
hinaus. W 0 diese Einlasse erweitert sind, und auch grofseren, europaischen Schiffen
ein Einlaufen in den Riftkanal errnoglichen, wo die grofseren Sufswassermengen in
den Riffkanal und nach dem Meer hin abfliefsen, breitere LUcken im mit Langs-, Quer·
und Rundriffen erfullten Riffkanal aussparen, sind solche LUcken zu Hafen geworden.
Die wichtigeren Einfahrten - dazu die Hafen, in welche sie hineinfuhren - sind:
Uilar-Einfahrt<i> (Lanar-Hafen), Mant-Einfahrt, Aru-Einfahrt (Oa-Hafen), Niipiili
Einfahrt (Matolenim-Hafen), Ponatrk-Einfahrt (Lot-Hafen), Panian-Einfahrt (Mutok
Hafen), Nalap-Einfahrt (ROt en Klti-Hafen~ Tau en Kepara-Einfahrt, Tau en Piiliiil
Einfahrt, Tauak-Einfahrt, Piiliklr-Einfahrt, Ts¢k~s-Einfahrt (Ts6k~s-Hafen). Der ge
raumigste Hafen ist der von Matolenim ; er wird nur selten besucht ; einst ein Haupt
anlaufhafen fur die Walfangerschiffe, hat er seine Bedeutung langst eingebtil3t, auch
urn andere Hafen von Lot, Mntok und Rai en Kiti ist es nicht anders bestellt. Be
deutung hat allein der Lanar- Hafen; er ist der Haupthafen in den Karolinen; so ist
er gut ausgebakt, die Riffe zu kennzeichnen und den einlaufenden Schiffen einen
sicheren Weg nach den Ankerplatzen zu weisen. Trotzdern ist die Einfahrt, zumal fur
Segler, nicht gefahrlos; Wracks an verschiedenen Hafeneinfahrten, hoch auf dem
Riffe sitzend, warnen den Seefahrer.

Erscheint auf den Karten der Riftkanal zwischen Hauptinsel und Wallriff ziemlich
als ein einheitliches Ganzes, in das die kleinen Berginseln eingebettet liegen, so ist
das eine Tauschung. Die Kartenaufnahmen trtigen. Eine Einsicht in die Spezial
aufnahmen der Hafen gibt eine Vorstellung von den Schwierigkeiten, die dieser Riff
kanal dem Verkehr, nicht allein den europaischen kleinen Booten, sondern ebenso
den eingeborenen Fahrzeugen bietet. Meint man, dan ein solcher Kanal allenthalben
befahrbar sei, irrt man sich. Die Wasserflache zwischen Hauptinsel und Wallriff trtigt,
es ist eigentlich ein Riff, das von einem Labyrinth kleiner und grofser, breiter und
schrnaler, tiberwiegend blind endenden winkligen Kanalen durchzogen ist, Kanalen,
die tiefes Wasser halten, wahrend auf den Riffen oft nur einige Fuf Wasser stehen,
so bei Niedrigwasser oft jeglichen Verkehr unrnoglich machen. Dunkelblau ist das

t>Auch Ponape-, Santiago, Jamestown-Einfahrt genannt, jedenfalls die Haupteinfahrt.
• Auch Lee-Hafen genannt



tiefe, wei13, heIlgrtin, dunkelgriin erscheint das seichte Wasser, die Farbtone satt oder
aufgehellt entsprechen der Tiefe des Wassers und des Untergrundes, ob Korallen.
sand, ob Tang-, ob Seegraswiese. Das Gebiet zwischen Tau en Palan, Mutok, Mato
lenim-Hafen besitzt die geschlossensten Binnenriffstrecken; hier auf dem breiten, un
gestOrten Riff erbaute man einst die Kultstatte der Steingehege von Nan Mat61. Tau
heiflen die Kanale des Binnenriffes, oft mit einem Zusatz, der den Kanal besonders
kennzeichnet z. B. Tau en Tsokola zwischen M~senieil (Kolonie) und NQt.

Von Riffen eingebaut, mit dichten Mangroven umgtirtet, erhebt sich tiber das
Binnenriff eine Reihe bergiger Inseln nebst einigen Aachen Schuttinseln, die mit Man
grovendickicht meist bestanden sind, wie z. B. Takatik am Lanar-Hafen. Die Nord
seite Ponapes verzeichnet die gro13ere Zahl.

Berginseln : Ts(>k~s o(i) }

Ts~p u tik ._
Lanar 0 Lanar-Hafen

Pararn 0

Mant a peitak 01 _
M- eiti 0 / Mant-Hafenant a pel 1

Tep~k 0 l
Takai en 0 0 l' Aru-Hafen
Aua teko

Ti~n 0 • }
Mutok 0 IQs 0 im NO. der Halbinsel Manp, Matolenirn

Takai en mas 0 Bin~enhafen von Matolenim
Tsamutn 0 Aufsenhafen von Matolenirn

Mutok i ttk } -:"
Mutok a lap sdl, von Tsamurn vorgelagert

Lik en takai Vor der SO-Spitze von Nan tiati, Lot
Mutok 0 Mutok-Hafen
Tol e tlk 0 R@ en Kiti-Hafen o:

{

EsrI 0 vor der Landschaft Pal~il

Kepar i nk 0 }

K - Ix 0 vor der Landschaft T omaraepar a ap

M~il a pei 0 }

-, M~il a pail6il 0 vor der Landschaft Paliktr

Schuttinseln:
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G) 0 = besiedelt.

Takank
P~surI

Ulitei
Nan klti 0 pur
Pei a kak

Lanar-Hafen

}
der Insel Tsarnuin im Stidwesten vorge1agert,

Matolenim
Mutok-Hafen
Westseite der Insel Ts(>k~s
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Gewif3 ist mit dieser Aufzahlung die Reihe der Inseln nicht erschopft, Eine Anzahl
wichtiger SchuttinseIn scheint nicht benannt zu sein; auflerdern mogen die geradezu
undurchdringbaren Mangrovewalder von Paliktr, Palc1Ii, Pok, Paltkalah manche aIs
selbstandig zu bezeiehnende Insel bergen.

Die Berginseln bestehen, wie die Hauptinsel, aus Basalt; brtichig und zerkltiftet,
mit steilabfallenden, unwegsamen Felswanden, die an den schroffen Stellen nackt zu
Tage treten, tiber und tiber mit Steingeroll, Klippen usw. tiberdeckt, mit isolierten
Spitzen oft wunderlichster Form sind meist nur die schmalen Strandstreifen und ge
Jegentlich die engen Taler, soweit sie nicht versumpft sind, besiedelbar und kultur
fahig. Bergkarnme, mit ausgezackten, oft scharfen, dann wieder plateauartig erweiter
ten Graten geben jeder Insel ihren besonderen Charakter. Vnd alles bedeckt ein un
durchdringbarer Vrwald, der zumal nach dem Taifun der Ostertage von 1905, ein
Begehen unendlich erschwerte, ja, einfach unmoglich machte. Diese Unubersichtlich
keit hat auch Kartenaufnahmen verhindert.

T SQk ~S ist von den die Hauptinsel umkranzenden Berginseln die grofste. In der
Geschichte Ponapes hat sie von jeher eine besondere Rolle gespielt, in alter Zeit wie
in der jungeren und neuesten. Seitder Eroberung der Berginsel durch die von den
Gilbertinseln nach Westen wandernde Sippe der seW en kauat, stolzen, selbstbe
wuflten, kriegerischen, tatkraftigen Menschen hat es die Hauptinsel beunruhigt. Die
naturliche Lage der Insel kam und kommt den Bewohnern dabei zur Hilfe. Das Ge
Jande macht die Insel, die durch einen versumpftenMangrovenwald und einen schmalen
Kanal Tau en mogeta von der Hauptinsel getrennt ist, nahezu unangreifbar; jeden-

. falls ist sie leicht zu verteidigen. Zwei einander parallele Bergrticken, die dureh ein
sehmales, htigeliges z. T. versumpftes Hochtal getrent sind, durehziehen die Insel von
Norden naeh Suden, Der westliehe Bergzug ist erheblieh niedriger als der tiber 300 m
emporragende ostliche. Er besteht aus zwei bewaldeten, bzw. mit Farn und hohem
Gras bestandenen Bergkuppen von 100-J SO m Hohe. Gangbare Wege flihren von
hier nieht auf den ostlichen Bergkamm, den Pon tol lap; dieser von unten wie ein
scharfer, gerader mit aufgesetzter Pyramide erscheinende Bergzug tragt oben ein ca.
60 m breites Plateau, das nach Norden hin in einzelne Teile den Tol en piltbIi sich
auflost, deren hochsten Reste sich als einzelne eharakteristische Klippen reprasentieren:
Der Reihe nach nordwarts von dem Ablauf des Pon tol lap in die Seharte des Mueit
nan (Ubergangsstelle von der Ost- zur Westseite): der breite Takai ueiuei, der zinnen
artigen Repu kapet und den Paip a lap. Breite Schutthalden, voller Hohlen flankieren
diesen Bergzug. Der Paip a lap, ein machtiger 200 m Basaltbloek, der senkrecht zum
Meere abbricht, dieser kahle, oben abgeplattete Fels bildet das Wahrzeiehen Ponapes.
30-40 em tiefe Erosionsrinnen sind in seine Aufsenseite hineingesehnitten, morsch
und mtirbe ist der Fels, an dem Sonne und Regen arbeiten; fortwahrend brockelt der
Fels ab; eine gewaltige Schutthalde sammelt sich zu seinen Fufsen an; Hohle reiht
sich an Hohle, gebiJdet von den herab- und zusammengesttirzten FeJsmassen, Schwalben,

. ;
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Flederrnause hausen hier; meterhoch sind ihre Ausscheidungen angehauft ; nach der
Meerseite hin sind die meisten Hohlen geoffnet ; ein tieferes Eindringen verbietet sich;
eine unertragliche, atemberaubende Stickluft verhindert die Untersuchung, die wohl
lohnend ware; sind doch ein grofser TeiI dieser Hohlen Bestattungsstatten, in deren
gronter Ni rnualan die in der Pockenzeit auf TS9k~s Verstorbenen beigesetzt sind.
Andere Hohlen wieder sind nach beiden Seiten hin offen; sie gewahren den Winden
Zutritt und werden zu Gesausen ; Geisterstimmen erkennen die Eingeborenen in diesen
seltsamen Lauten; sie meiden diese Platze, gehen urn sie herum; sprechen, fliistern
nicht einmal; ein Pfeifen mit dem Munde wtirde die ani. die Geister, zur Stelle rufen.
Der Paip a lap trug einst das Haus des Oberhauptlings, des Nanamareki en TS9k~s.

In einem Taifun ging es zu Grunde. Seither blieb der Titel des Nanamareki unbesetzt.
Die steinernen Fundamente sind noch erhalten. An der Stelle des Hauses aber erhebt
sich ein machtiges holzernes Kreuz, das weithin tiber die See grunt. Von diesem
F elsen aus gewinnt man einen hervorragenden Uberblick tiber den Nordteil der
Insel; tiber Aufsenriff und die tiickischen Innenriffe, die sich deutlich als weifse, gelbe
Banke oder durch giftiggrtines Wasser von dem Tiefblau des Meeres oder der Innen
riftkanale abheben. Ein schmales weifses Band, stellenweise von den EinfahrtenG>
unterbrochen, kennzeichnet das Aufsenriff und weit daruber hinaus nach Pakin und
nach Kusae zu sind untermeerische Rucken zu verfoIgen, die ein Schiff im Meer nicht
bemerken wurde. Scharf und klar zeichnet sich jede Bucht, jede Korallen- und Berg.
inse1 ab; vom Aufbau der Insel erhalt man hier bereits einen bestimmteren Eindruck,
den sonst der dichte, so undurchdringliche Wald dem Besucher verbirgt. Feine Rauch
saulen, blinkende Palmen an den Randern der kleinen und grofsen Inseln verraten .
die Siedlungen und Pflanzungen, die sich deutlich gegen den Buschwald oder den bald
schmalen, bald breiten hellgrUnen Mangrovengtirtel abheben. Uberwaltigend bleibt an
einem Sonnentage das Gebirgspanorama. Wie Kulissen schieben sich die Bergriicken,
Einzelberge, dunkelbegrtint mit Buschwald, gelbbraun wo sie Farn und Heide tragen,
einer hinter den anderen; blinkende Wasserlaufe leuchten zuweilen zwischen ihnen
auf, deren Hintergrund die gezackten BergrUcken und oft seltsam geformten Spitzen
und Grate der Berge von Palikir, Kiti, Uona, Matolenim, 0 und N6t bilden und den
Horizont absperren. Violettfarben, in den Schatten tiefblau schimmern die steilen
Felswande heruber, tiber die sich wie ein Spinnwebennetz die Unzahl von kleinen
und grot3en Wasserfallen spannt. Unendlich reizvoll sind diese Ausblicke von freige
legenen Klippen und Felsen; die gleiche Umwelt, die gleichen GebiIde erscheinen
in immer form- und farbverschiedener Gestalt. Sie vermitteln stets neue Eindriicke,
neue Aufschlusse geben sie nicht. So mag im wesentlichen die Landschaftsschilderung
von TS9k~s zugleich denen der tibrigen Berginse1n und der Hauptinsel GenUge leisten.
Die Bewasserung ist reichlich; uberall sickert Wasser zwischen den Steinbrocken
heraus, alles ist feucht; doch ist es nur an wenigen Stellen zur Bildung kleiner Bache
gekommen, die ihren besonderen Namen bekamen.
oTsgk!:s = Einfahrt = Kap In Hfu en peimen = neue Einfahrt der Kriegsleute.



o Es war beabsichtigt, eine umfassende Aufnahme der Einzelgaue Ponapes in landes- und siedlungskund
licher Beziehung durchzufiihren. Die ungiinstigen Verhaltnisse verhinderten es: nur fiir einige wenige
Bezirke wurde der Plan eingehalten.

21 Hambruch, Pcaape,

FIurnamen, a n t stk en p~Ii en t s a p , der SiedIungen, pa l i en t s a p.

Tji n e p e i: Lupur, Ziekots, Pon pilp, Ononpalap
Tamar@: Nan imurn tsap, Ni kap rn tau
Ju p AI: Karep, T oletstk, Panfpal, Tiarei
RoijA: Pan muats, Kap In purl
Pa la p: Nias
S6Ie~ I : Zaiiuertk, S~pijiik, TaxilIe, LQMn
Pe iz i e r : Nan muln s~p, Nan tii mutn i sau, Kamuela
Ka p It au: Lisauounon, Nan irnurn sei, Ot6i
Ka ptn a r am: Sakar a lap
M6Iuk: Sakar en moluk
Lop': Tunol
Eir: Pon peir

T a kat i k schiebt sich aIs breite nur mit Mangroven bedeckte Insel zwischen den
Lanar und TS9k~s-Hafen. Die sumpfige, wenige Fufl hohe InseI ist unbewohnt.

T s 6 P u t I k Iiegt wie Lanar und Param jenseits des Lanar-Hafens. Die kIeine Insel
ist an den Handler ETSCHIET zu Pflanzungszwecken verpachtet.

La na r (Langar, Langa) ist eine etwa 40 rn (Tol en Lanar) hohe Basaltinsel,
deren eine Halfte weggebrochen und abgesunken zu sein scheint. Sie hat einen Urn-
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Auf n a h m e d e r Ins e ITs 9 k ~ s.r;

S9k~s

32 1

Gewasser

Pit en maluk
Tapuka
Kapm s~n

Kamorora
Ounonpei
Pon rn par
Pil lap' k~p
TsepiScik

Berge

Pon tol lap'
T ~l en pilton

C,,·

Eigentlimer

~au url lapalap
Lampoi lapalap
Nalilm
Nanekrn

"Nan'pei en S9k~s

NaIrk lapalap
SauIrk en S~Ie~{

Nan matau en Qre
Lap en S9k~s

NM
Uarsai
T~k

Siedlungen

Tanepei
Tamaroi
Jupi}
RoijA
Palap
S~le~{

Pei~ier

Kapitau
Kaprnararn
Moluk
Lop'
Eir
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fang von rund 1 1/2km. Auf ihr befindet sich die wichtigste Handelsstation der Ost.

karolinen, die in den Handen der Jaluit-Gesellschaft liegt, zugleich ist sie als Kohlen.
station von Bedeutung. Zwei Festmachetonnen im Hafen errnoglichen den Verkehr
grofser tiefgehender Schiffe. Die Eingeborenensiedlungen, eine Art Einzelhofe ver
breiten sich auf den schmalen begrlinten Strandsaum; nur zwei kleine Wasserbache,
der Kapil und Kls In pil e trk bewassern die kleine Insel.

Siedlungen (ptil£ en /Sap) Eigentlimer
Pa Lanar Lap en Tsapunk
Pan eisau Nan kerou'n Lanar
Ni poktl Nan uei tSQ
Pein mali TS6u matau en Lanar
Pan kaptl Saullk en Lanar
Pan meitsi Nansau rfrtn
Ni imutn tsap Louan Lanar
Pei i tsrtk Saullk en Tsaputrk
Likrn set Nanpei en Lanar
Ti e takii Saullk en Mutok
Tau Mn Nanaua en Lanar
Lakot Kerou'n Lanar

Eine flache Wasserstrafse Kapas trennt Liiilar von
Para m. Param ist etwa viermal so gron wie Lanar. Es ist ebenfalls eine Berginsel;
ein nordostlich verlaufender dicht bewaldeter Bergzug mit zwei etwa 100 m aufra
genden Kuppen, den T61 en Param und Pon mali, zwischen welche sich ein tiefes,
breites Tal schiebt, fullt den gronten Teil der Insel aus; an der NW-Seite erstreckt
sich ein breites, ebenes Gelande, das an der SO-Seite zu einem schmalen Uferstreifen
zusammenschrumpft.

(Aufnahme von Param)

Siedlung Eigentlimer Hohe Berge Gewasser

Strafse zwischen
Lanar und Param:

Malaute
T~lur

Oep'
Pit en Karrn
us- arau

Para m
T 61 en Param
Pon malt

Lap en Param
Kerai'n Param
~'n en Param
Saullk en tsapauas
Saullk en Param
~ 'n pon Param

Nrn t61
Nan'pei
Uar liraii

TMu kap
Uarei

Zaupet



Man t. Die Mant-Gruppe besteht aus zwei groi3eren, dicht begrtinten, basaltischen,
durch steil abfallende Hange ausgezeichneten Inseln, der grof3eren Mant a peitak und
der etwas kleineren Mant a peiti ; zumal diese zeichnet sich durch das streckenweise
Vorkommen von Saulenbasalt aus. Mant a peitak wird von einem klippenbestandenen,
etwa 100 m hohen Htigelzug durchsetzt, der zwei kleine Aufragungen besitzt. Beide
Inseln sind nur maGig besiedelt und unterstehen 0 (?). Auf dern Wallriff der Mant
Einfahrt liegt hoch auf dem Riff als Wahrzeichen flir Schiffer das Wrack der im Juli
1890 hier gestrancleten englischen SegeIjacht )Nyanza s .

Te pe k und die ihr benachbarte Insel Takaiu sind durch ein breites Mangroven
dickicht, durch das ein schmaler Kanal hindurchfuhrt, miteinander verbunden. Beide
sind basaltische, htigelige Inse1n, die allerdings sparlich bewohnt sind.

A ua tr k und Mu t 0 k 0 19s sind winzige Basaltinselchen, die beide besiedelt sind;
die erste liegt am Eingang der Aru-Einfahrt, durch einen kleinen Kanal von der Haupt
inselgetrennt, die andere, die Handlerstation, auf der ein natiirlicher Sohn Napoleon III.
sein Leben verbringt, auf dem Querriff, das den Oa-Hafen vom Matolenim-Hafen
trennt.

Tiail erhebt sich als htigelige Insel aus dem Mangrovendickicht, das die Halbinsel
Matip von M~s{s:;t scheidet.

T sam uin ist eine grofse, ebene, etwa 10 - 20 m tiber dem Wasser aufragende,
von breiten Mangrovenwaldern umsaumte Insel an der Sudseite des Hafens von
Matolenim. Ein schmales Riff, auf dem man zur Ebbezeit trockenen Fufles nach der
Hauptinsel gelangen kann, legt sich zwischen Tsamuin und die Hauptinsel. Sie ist
dicht bewaldet; an der Sudostseite lehnen sich die Bauten von Nan Matol an, deren
Bewohner sich hier aus einer QueUe mit Stii3wasser versorgten; auch das Steinkammer
grab des Erobererers von Ponape, des IS9 Kalakal, ist als einziger Steinbau auf Tsa
muin errichtet. An der Nordseite liegt bei Saul~il die protestantische Missionsstation
und der Sitz des Oberhauptlings von Matolenim.

Mu t o k. Mutok, die Tenedos-Insel LOTKE'S, ist eine 50 - 60 m hohe Berginsel,
die der Mutok-Hafen abschliefst: ein Mtindungsarm des Pil en Uona trennt sie vom
Mangrovendickicht der Landschaft Pok en Kiti. Sie hat zwei an Kamelhocker erin-
21*
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Siedlung

te tsrk
Sakar
L::tp l~il

Nan U9
Nan pon 0
Nan sau Is9

Eigenttimer

Param
Tsoutel
Tsou matau en Param
Louan en Param
Lonan en Morn
Nano en Param
Nan ker6u en Pararn

Hohe Berge Gewasser

Kapas



~ Gelegentlich eines Festschmauses auf Mail a p e i wurde der Verfasser im juli 1910 vom Lap en Palikir
mit dieser lnsel belehnt und erhielt den Titel Sau II ken Mail ape i.

(j Seine Kartenaufnabmen sind vor der japanischen Besetzung in Sicherheit gebracbt, aber unzuganglicb.

nernde Aufragungen, zwischen welche ein kleiner Sumpfsee eingebettet ist, der zur
Regenzeit reichlich Wasser hat. Mutok gegenUber, durch ein seichtes Riff von ihm
geschieden, Iiegt die flache, mangrovenumstandene, unbewohnte lnsel Nan K iti 0 pur,

Die SUd- und Westseite Ponape's ist arm an vorgelagerten Berginseln, was z. B.
auf der MOISEL'schen Karte von 19°9 die Schummerung von Berginseln zeigt, wie
z. B. Panian, ist eine Koralleninsel. Ebenso sind Na la p en Lot, RQs, Na tjk ,
La i a p, T au~ k Koralleninseln und keine Berginseln, Eine kleine flache Berg
insel ist T oletrk am Hafen von R Oi en Ki ti und ist der Sitz des Nanamariki's
von Kiti. Ausgeschlossen ist es nicht, dafs die genaue Aufnahme der nahezu un
durchdringIichen Mangrovengebiete der Landschaften P6k und Palik a l<fu Kerne
von Berginseln werden erkennen lassen. Scheinen doch weite Mangrovendickichte
an der SUd- und Westseite Ponapes den Schutz der Hauptinsel zu bilden, der an
der Nord- und Ostseite von den vorgelagerten Berginseln geformt wird. So bleiben
nur an der Westseite die 10-20 m hohen, kahlen Basaltinseln Es i l , Kepar i ttk
und Kepar a la p und die Doppelinsel Ma n a pei'und MM a patl6il.

Die H a u p tin s e I Po nap e. Die Unwegsamkeit der lnsel, zumal nach den Zersto
rungen des Taifuns von 1905, erschwerte 1910 eine genaue Aufnahme, die iiberdies
von dem I 909 nach Ponape berufenen Landmesser DULK in Angriff genommen
war.O So liel3 sich wahrend meines 51/z monatigen Aufenthaltes nur ein ungefahrer
Blick in die Gliederung und den Aufbau der lnsel tun. Hohe BergzUge durchziehen
die lnsel, von denen die drei HauptzUge durch ihre relativ gleiche Hohe, doch ver
schiedene Richtung ausziehen. Sie haben einen gemeinsamen Ausgangspunkt, den
etwa 300 m hoch gelegenen, stark versumpften See Ni pHs, im Sudosten der lnsel,
in der Landschaft Nan Uon a ; er liegt hart an der Grenze des Staates Ma t ol e nim.
Von hier strahlen nach SW., NNO. und NW. die drei vornehmsten Leitlinien des
Ponape erfullenden Gebirges aus. Der nach SW. sich erstreckende Zug ist kurz; er
ist etwa 6 km lang; nach Suden fallt er sanft ab, nach Norden hin steil; ein tiefeinge
schnittenes, schmales Tal, das vom Kap en p i Iap en Kt t i durchflossen wird, trennt
ihn vom nach NW. verlaufenden Zug, der sich durch Ts<)k~s nach Paliktr hinzieht
und am schartigen Tarn atam en sakIr zum Meere abfallt. Der nach NO. verlaufende
Gebirgskamm grenzt Matolenirn gegen Ts<)k~s und N<)t ab; er ist stark zerkluftet,
vielfach eingeschnitten, zweimal senkt er sich auf halbe Kammhohe zum Meeresniveau
herab, urn auf langere Strecken hin die gleiche Hohe beizubehalten j er hat in 0 seine
hochsten Erhebungen und fallt dort schroff und steil zum Meere hin abo

Diese drei HauptbergzUge haben die gleiche mittlere Hohe von etwa 400 rn; auch
ihre hochsten Aufragungen sind ungefahr gleich; der SW.-Zug gipfelt im T 61 0 torn, der
NW.-Zug in dem Nana-Bergstock (Nana kap, hohe Berge neu) mit dem T61 0 k6J
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(Monte Santo), der NO.-Zug im Kupttf 'Iso ; der T61 0 torn mag einiges tiber 600 m
hoch sein, der T61 0 k61 und der Kupnr 'Is» erheben sich tiber 700 m; die Angabe
von 872 fiir den T 61 0 k61 ist zu hoch gegriffen; der Kupnr'iso in 0 tiberragt ihn
und mag 750 m hoch sein. Daneben haben die Hauptbergztige noch eine Reihe
anderer charakteristischer Aufragungen, die samtlich von den Eingeborenen benannt
sind (vgl. die Karte). Von allen drei Gebirgskamrnen gehen Seitenarme aus, die dem
Kartenbild ein sternartiges Aussehen verleihen; sie bedingen die stark zerrissenen
Ktistenformen mit ihren weit ins Land hineinreichenden fjordartigen Einschnitten.
Vom T61 0 t6m-Zug erstreckt sich nach SO. das wellige Bergland von Lot, aus dem
der charakteristische, als Landmarke so auffallende Sil~u (150 m) (La Guerite) sich
erhebt; der Nana-Bergstock entsendet die Seitenkamme von Tsa lapiiz. (205 m hoch)
und Tarnoroton, den Zug der Palikir-Berge mit dem T61 en peIes und dem T~kat

en peIes samt dem Zuge von Nan pon Mal , dem htigeligen, heidebegrtinten Berg
land, das in dem hohen Bergzug der Insel T s <> k ~ s seine Fortsetzung findet; der
Kupnr'isc-Zug entsendet als Nebenztige: das Bergland von Se nip e n , L~tau und
Matup, von M~sisQ und No t. Die Inseln TakatU, 'Te p ek , Ma n t , T'ar a rn und
Lanar sind Teile der heute z. T. versunkenen Nebenztige dieses NO.-Gebirgskammes.
Ein weiter nach Norden hin geoffneter Talzirkus erstreckt sich zwischen dem NW.
und NO.-Zug; ihn fiillen Erhebungen und Ebenen verschiedensten Ausrnafses und
Hohe aus; der pyrarnidenahnliche T 61 en E ire k aG ist darunter die hochste und
charakteristischste Aufragung.

Recht romantisch sind diese Bergztige, voller enger steiler Schluchten, oft riesen
haften Steinbrtichen gleichend mit wild durcheinander geworfenen Felsblocken, zu
Fufsen der steilen Wande mehrere hundert Meter weit aufgeschtittete Felsgerolle,
dann Hohlen tiber Hohlen, tief, mit weit uberhangenden Randern, tiber die vielfach
Staubbache herabsttirzen, das Innere mit Fledermauskot ausgeftillt, meterhoch, in den
man tief einsinkt, Milliarden von Chitinpanzern gefressener Insekten. Wer durch die
Insel wandert, dem tun sich tiberall unbeschreibliche Schwierigkeiten auf. Die Pfade,
welche einst hindurchftihrten, sind nicht mehr benutzt, z. T. sind die Verbindungswege
den Eingeborenen selbst nicht mehr bekannt; sie gingen unbenutzt im Urwald unter
und wurden unkenntlich. Die steilen Pfade wurden ohnehin auch in den Jahren, als
Ponape starker besiedelt war, nur ungern benutzt; mit ihrem Verschwinden erlosch
auch der Ortssinn der Eingeborenen. Bei den Wanderungen im Busch mufs man auf
eigene Faust marschieren; nur der Kompafs und charakteristische Bergformen geben
Anhaltspunkte; Felsschlucht folgt auf Felsschlucht, den Berg hinauf, den Berg hinunter;
nur selten kann man einen gesttirzten Baumriesen als Brticke tiber eine Schlucht be
nutzen und so den Weg abkiirzen. Rauschende Gebirgsbache durcheilen die Schluchten,
Wildbache, wenn es geregnet hat, die aus einem harmlosen wenige Zoll tiefen Wasser

<i)Erstmalig erstiegen im Februar 1900 vom Marinestabsarzt Dr. Hansen.
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in einer halben bis ganzen Stunde zu metertiefen, reifsenden Strornen anschwellen,
Geroll, Baumstamrne usw. zu Tal walzend, hier dann weites fruchtbares Land an.
schtittend; doch nicht alles Wasser vereinigt sich zu Abflussen ; vieles wird in den
Bodensenken zurtickgehalten, mit dem Geroll, mit dem heruntergeschwemmten Erd
reich breite, weite Sumpfe bildend, die nahezu unpassierbar fur den Menschen bleiben.
Die schroffen Bergwande und Spitzen sind kahl; die Bergkamme mit einer Areka
palmenart, moos- und farnbewachsenem Krtippelholz bestanden; sie sind steinig,
unfruchtbar; wilde Tauben, Hiihner, Schweine sind in den entlegenen Gebirgswaldern,
die mit ausgedehnten Heiden abwechseln, zahlreich. Die hohen Berge Iiben eine starke
Anziehungskraft auf die Wolken aus. Nur_wenige Tage im Jahr ist Ponape wolken
frei; meist lagern schwere Wolkendecken tiber den Bergen. Bei ihrem Vortibergange
tiber die Insel entledigen sie sich der in ihnen enthaltenen Wassermengen; es regnet
reichlich, ca. 6 m Regen fallen alljahrlich auf der lnsel. So ist es verstandlich, daf
ein reiches Netz von Wasseradern sich tiber das Land breitet und im Laufe der Zeit
ein Gewirr von gronen und kleinen Talern in die Bergztige eingeschnitten hat.
Wie reich das Wassernetz ist, offenbart sich nach Regenfallen, wo die ganze lnsel wie
mit einem Spinnetz aus Wasserfallen tiberzogen erscheint, das nach wenigen Stunden
dann wieder verschwindet; doch ftihrt eine Reihe Wasserfalle dauernd Wasser; einige
erreichen wie in D oder dem Sattel zwischen dem T ol 0 meir und T ol 0 kol Hohen,
die an 100 m heranreichen. Die Talbildung verrat, dafs Ponape ein recht junges Land
ist. Nirgendwo ist ein ausgereiftes Tal; tiberall begegnet man Erosionsrinnen, mehr
oder minder tief; kein Flufs, kein Bach gelangt ohne starkes Gefalle, Wasserfalle,
Schnellen bildend ins Meer. Ein weiches, von Steinen freies Flufsbett gibt es nicht,
tiberall findet sich Geroll, von kleinen bis zu vielen Zentnern schweren Blocken. An
den Mtindungen der Wasserlaufe ins Riffwasser liegen Barren, die nur bei Hochwasser
passierbar sind. Wo wie im Westen und Suden der lnsel die Wasserlaufe kurz sind,
die Gebirge hier in starkeren Boschungen zum Meere hin abfallen, die Wasser mehr
Erdreich hinunterbringen und am vorgelagerten Strand anschtitten, bilden sie das
Gelande, in dem die Mangrove vortreftlich gedeiht und in weiten Waldern sich aus
breiten kann. Die Ostktiste, die ein sanfteres Gefalle hat, ist davon freier. Von den
grof3eren Wasserlaufen Ponapes: Kap en pil lap en Kiti~ Pil en P()k~ Pil en U6na<:i:?
Pil en U?t~ Pil lap en L~tau~ Tau en TsQkol~ Pil en ni pil l~p~ Pil en Tau en
nal~iIi? sind nur der fjordahnliche Tau en Tsokola und der Pll lap en L~tau auf gro(\ere
Strecken hin befahrbar; aIle andern der zahllosen, doch samtlich benannten Wasser
- viele tragen in ihren verschiedenen Abschnitten verschiedene Namen - sind weder
mit Booten noch Kanus befahrbar.

(j) Kiti
(j Mato!enim
@Not
@pilikir
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GSchlucht, Loch; im - in der Nahe des Berges L iig ai IeIi in Kiti,
Q Ein Won; ftir Erdbeben ist in der Ponapesprache nicht vorhanden,

(Text 2 I 2)

KosiljJen ktstn z'li me mia Ponpi£.
lena takat eu me kts tn £i£ m£ya mas

(J; a m£a ni tHtp en Potp Ot, uaia, me
atanki j 1(j I. ..(1r£ lena takato ajJ umjJum
pUl ni ran 0 nipun. {1.r£ re ap mMakatar
pue a te koron(Jta Ponpiz'. Ari tena (jl
amen me m£ Kz'p ar me atank~' Sau mu m
ap ale mijm akb: me atanki letapuel,
ap koui£ kas~t£ an pon takat o. 4r£ ap
takat 0 ajJ kula, solar mia let met},

(NanapaS en K£ti).
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Vom Feuer in Ponap e.
Es gab seit altersher einen Fels, in dem

war Feuer; der befand sich in der Land
schaft Poi p@ an der 116I(\) genannten
Statte. Aus diesem Fels brach Tag und
Nacht das Feuer heraus. Man furchtete
sich sehr und glaubte, dan es ganz Ponape
verbrennen wtirde. Da nahm ein Mann

v

aus Kipar, namens S au m t1 m etliche
let a p u e 1-Fische und warf sie auf den
Fels hinauf. Da ging das Feuer im Felsen
aus und ist bis heute nicht wieder erschie-
nen.

Erdbeben@ wurden zuletzt am 22. September und am (8. Dezember 1902 beob
achtet, und zwar im Verlauf des sw.-Berg-zuges von Tomorolon tiber Uona, Anipen
nach R@ en Kiti. Am starksten ist das Beben, ein unterirdisches Getose mit Stofsen,
in der Gegend des Lugallen gesptirt worden, d. h. in der Gegend, tiber welche Text
2 I 2 berichtet.

Diese vulkanischen Regungen stimmen mit dem geologischen Befund gut tiberein.
Stiirmische Eruptionen mit Aschen-, Bomben-Auswurf u. a. fanden nicht statt; es er
folgten ruhige Lavaerglisse, die langsam erstarrten. Nach dem Aussehen und der
Zusammensetzung der Gesteine ist dies in mehreren, durch lange Zwischenraurne von
einander getrennten Ausflufsperioden geschehen. Z. T. enthalten die Ergusse Ein
schliisse von Riffkalk. Irn Suden scheinen die Gebirgsmassen anders geartet; hier
sind die Basalte - nur dieses Gestein ist auf Ponape gebirgsbildend - haufiger, in
o sogar durchgehend, in saulenforrniger Absonderung zu finden, wahrend im Norden
die amorphe Struktur tiberwiegt. Augit ist der Hauptbestandteil dieser Gesteine; der
Saulenbasalt ist nephelin-olivin-haltiger, doch eisenarmer als die grober gearteten
Basaltmassen des Nordens, die stark eisenhaltig (Magneteisen, Titaneisen) und quarz-

Vulkanische Krafte erzeugten das Land. Ais im Osten des asiatischen Festlandes
die tiefen, bogenforrnigen Grabeneinbrliche erfoIgten, wurde die einem 2000 m tiefen,
gemeinsamen, untermeerischen Sockel aufsitzende Inselwelt der Karolinen in die Hohe
geprent, unter denen Ponape die hochste und gronte ist. Vulkane, wie z. B. auf Yap,
trifft man auf Pona~e nicht an; doch machen die unterirdischen Gewalten durch Erd
beben sich bis in die jlingste Zeit hinein bemerkbar. Die Eingeborenen wissen auch
sehr wohl von Feuer zu erzahlen, das aus den Spalten der Erde hervorquoll (vgl.
Text 212).
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reich, doch nephelinarm sind und Olivin nicht beobachten lassen. Diese Massen baben
durch Gebirgsdruck teilweise eine schiefrige Struktur erhalten. Die Basaltstruktur
verIeiht den Bergen und Bergztigen Ponapes ihre eigenttimlichen Formen. Die beim
ersten Anblick wie scharfe Grate erscheinenden Bergkamme, sind jedoch mehr oder
weniger flach, SO - 60 m, breit urn dann zunachst in Stufen, durch die anwach.
senden Schutthalden allrnahlich ein geringeres Gefalle erhaltend, nach dem Meere bin
sich abzusenken. In der Aufsicht erscheinen die gleichen Berge, welche von der
Seite als Bergztige erschienen, als Pyramidenberge; die jtingsten Bergformen sind
niedrig; sie charakterisieren sich als Kuppen- und Kettenberge wie z. B. das Bergland
von Palikir.

Das Gestein an sich ist unfahig eine Pflanzendecke zu tragen. Verschiedene Fak
toren mufsten erst darauf einwirken, es aufschliefsen, somit den Boden aufbereiten.
1m wesentlichen kommen da in Betracht: Warrne, Regen, Bakterien. Der Basalt ist
an sich ein recht sprodes Gestein, das nicht aIlzuleicht sich mit einer pflanzendecke
uberzieht. Bakterien miissen vorarbeiten. Wer die Berge Ponapes betrachtet, trifft
vielerorts auf die takai botobot, die weifsen Felsen, welche beim ersten Hinsehen
Kalkgestein vortauschen. In der Nahe erkennt man dann, dafs Flechten, Algen, Bak
terien hier zu einer engen, innigen Gemeinschaft sich verbunden haben, urn eine erste
Vegetationsdecke vorzubereiten. Auf'.diesern Substrat siedeln sich bald Graser, Fame
usw. an und beginnen eine filzartige Decke tiber das Gestein zu weben, eine Decke,
die sich gelegentlich wie ein Teppich vorn Fels abrollen lal3t. Sie halten das Wasser
fest, das das Gestein zu zersetzen beginnt; zusammen mit den ahnlich wirkenden
Flechten, AIgen usw. beginnen sie den Boden aufzulockern. Die Oberflache lost sich
auf, brockelt ab; Wasser- und Pflanzenkrafte erweitern die in jedem Gestein vorhan
den en Risse; die intensive Erwarrnung durch die Sonne, die erhebliche Abkuhlung
in der Nacht tragen dazu bei, aus diesen Rissen Spalten herzusteIlen; deren Bildung
wird obendrein durch die Struktur des Basaltes begtinstigt, da der Saulenbasalt hori
zontal bzw. vertikal, das amorphe Gestein kugelschalenartig spaltet; das alles tragt
dazu bei, die Auflockerung, Zerbrockelung und Auflosung des Gesteins zu beschleu
nigen und seine Uinwandlung in Boden zu erleichtern. Wo dieser Zersetzungsprozef3
sich hoch in den Bergen an den schroffen Gesteinswanden abspieIt, wird allmahlich
der Gesteinsverband derartig gelockert, dal3 grol3e Teile abbrechen, abgleiten, ab
sttirzen; sie zerbrechen beim Aufprallen, so dal3 an den kleineren Stticken die Ver
witterungsfaktoren eine leichtere Arbeit haben. Auf dem humusbiIdenden Vegetations
substrat faflt nach seiner Anreicherung eine Baumflora festen Fufs, Sie zersetzt die
Gesteinsbrocken weiter, denn die feinen Wurzelenden konnen sehr gut in die Gesteins
risse und Poren eindringen. Dann halt sie auch zugleich das von oben durch den Regen
herabgesptilte Gesteinsverwitterungsprodukt fest mit dem Stamm- und Wurzelwerk.
Nicht zu vergessen ist die elementare Wirkung des Windes, die heftigen Boen, der

• WindanpraIl, der in den Bergen und an den Bergwanden erheblich starker und kraftiger
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ist als man ihn gelegentlich am Strand oder auf den flacheren Gebieten in Ponape
empfindet ; der Wind, in Boen, in Sturme und gelegentlich in Taifune ausartend, ent
wurzelt dann die Baurne, Dabei wird das Erdreich, der Boden, das Schotterfeld auf
gerissen und zu ungangbaren Trtimmerfeldern umgestaltet j von den Berghohen
und den Htigeln wird dann durch den nie fehlenden Regen ein grofser Teil herunter
geschwemmt und mit diesen Produkten das unten liegende Land, die Taler, ange
reichert. So sind die Elemente dauernd tatig, die Insel Ponape einzuebnen, aus dem
festen Gestein einen mehr oder minder feinkornigen Boden zu schaffen. Dieser Boden,
braungelb oder dunkel- bis rostbraun gefarbt, da das Gestein sehr eisenhaltig ist, ist
von sehr verschiedener Gtite. Hervorragend ist er an keiner Stelle; er mag an sich
vielfach fruchtbar sein, dann aber wird seine Gtite, wie bei allen Boden Ponapes, durch
die Unmasse Geroll- und Gesteinschutteinlagerungen erheblich herabgemindert.
Weiter hangt seine Fruchtbarkeit von der Starke der Bodenschicht uber dem dar
unterliegenden Gestein abo Scharf ist diese Grenze selten; langsam vollzieht sich der
Obergang. Nirgendwo ist seine Starkelil jedoch erheblich, im Durchschnitt ist die
Bodenschicht auf Ponape II/Z m stark, sieht man von den Boden in den grol3eren
Flufstalern und Astuaren abo Wo allerdings der Boden aus verwittertem Ceroll besteht,
hat er eine grol3ere Tiefe; hier kommt es sogar zur Bildung eines feingeschlemmten,
weiflen zahen Tons. Diese Tonboden gibt es allerdings nicht allzuviel. Pflanzen mit
tiefgehenden W urzeln finden hier also wenig Fortkommen; geht man in den Busch,
so findet man auch keine Baume mit tiefgehendem W urzelwerk.

Die reiche Vegetation beweist, dal3 die nahrenden Eigenschaften derBoden zunachst
gut sind, dort ausgenomrnen, wo grol3e Eisenmengertidem Boden beigemengt sind.
Solcher Platze gibt es genug. Die vielen Heiden, mit Farnkraut bestanden, die von
weitern Uppige Weiden vortauschen, nehmen auf solchen Boden ihren Ursprung. Die
Eiseninkrustationen ballen sich zusammen, Ort- und Raseneisenstein bildend, Wasser
und Wurzeln nicht mehr durchlassend; sind derartige Stellen eingesenkt, lassen sie
Moore und Surnpfe entstehen, die ahnlich wie unsere Moore sich weiterbilden, empor
wachsen und recht betrachtliche Tiefen enthalten. Die besten Boden liegen in den
Astuarien, leider sind deren in Ponape nur sehr wenige j reine Humusboden finden
sich nur in Palan, Uona und Lot; so sind auch die Anbaugebiete tUr ErdfrUchte im
Innern der Inseln nur ganz vereinzelt zu finden, zur Hauptsache liegen sie, wie die
Siedelungen in der Kustennahe der InseI.

Die Siedelungen beschranken sich wegen der Bodenbildung auf den Ktistenstreifen,
soweit diesem nicht breite Mangrovenwaldungen vorgelagert sind, und die Taler der
grol3eren Wasserlaufe. Je bergiger und steiniger das Gelande wird, je weniger an
baufahiger Boden vorhanden ist, urnso sparlicher werden die menschlichen Siedelungen,
zumal es ohnehin keine geschlossenen Dorfer gibt, sondern nur Einzelhofe. So ist im

(i) Starkste beobachtete Bodenschicht an Gehiingen tiber dern Gestein 3 m.
(i)Magnetische Storungen werden an der NW-Kiiste zwischen der Tauak- und Palikir-Einfahrt becbachtet.

,-
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grofsen und ganzen Ponape im Innern heute unbewohnt. Am hochsten und zugleich
am tiefsten landeinwarts liegen die Hofe von Tsalapux in Kiti und Na n ep il bzw.
Na n ki o p in NQt.

Ftinf Staaten, nicht unter einem Oberhaupt stehend, teiIen sich in die Insel: Mato.
1e n i m, Kit i, T sQ k ~S, N Qt, und 1); frtiher ebenfalls selbststandige Staatsgebilde
wie Pa li k rr , Pal ail oder P~lail, U on a , LQt sind in andere Staaten aufgegangen
wie P~lail und Uona in Kiti, LQt in Matolenirn oder stehen im Vasallenverhaltnis zu

einem andern Staate, so P a Ii k rr zu TSQk~s. Die Bedeutung dieser Staatsnamen
wurde mir in folgender Weise benannt, nahere Erlauterungen konnten nicht gegeben
werden.

TSQkes - kein Fischhaken
Paliktr - Riicken
Pelan - Trockenfisch
Kiti - Hund

LQt - Vielfresser
Matolenirn - Zwischen den Hausern
U - Reuse

Die Gliederung der Einzelstaaten sehe man ein in Band III Gesellschaft. War es
auch beabsichtigt, eine Gesamtaufnahme der Siedelungs-, Flur-, Gewasser- und Ge
landebezeichnungen durchzufuhren, so reichte dafur nicht die Zeit; diese Aufnahme
konnte nur in ausgewahlten Gebieten erfolgen, wie in NQt und Palikir.

Not
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Die Geschichte Ponapes
von A nfang abo

Frtiher ist Ponape durchaus nicht das
heutige Ponape gewesen. Es war ein Fels,
der im Meere lag, tiber den bei sturrni
schem Wetter die Wogen hinwegbrachen.
Da kam ein Kanu aus einem fernen Land,
von einem Lande, daf U itj u heifst; eine
Frau und ein Mann fanden da Po nap e ;
sie dachten darauf, daf3 daraus ein Wohn
platz gemacht werden konne ; sie kehrten
wieder in ihre Heimat zurtick, holten Erde,
taten sie in einen Korb, brachten die Erde
herbei und schtitteten sie auf den Stein,
urn ihn hoher zu machen. Die Wogen
kamen aber bis dahin und wuschen sie
weg ; da gedachten sie aufserhalb von
Po nap e die Riffe zu erbauen; und sie
pflanzten eine Menge Mangroven aufser
halb Po napes , urn die Wogen abzuhalten,
doch vergeblich, denn die W ogen kamen
trotzdem und flofsen zwischen den Man
groven hindurch und wirkten zerstorend,
Nun machten sie auch die Brandung, urn
sie vom Lande abzuhalten. Und da war
alles gut, Ponape wurde nicht mehr zer
start, sie machten nun den Platz schon
eben und dachten alsdann daran, auch
hohe Berge zu machen, urn das Land zu
erhohen,

So machten sie die hohen Berge und
hohten das Land schon auf. Sie benannten
dann das Land: Ponape und setzten eine
Frau ab, urn Kinder zu gebaren und Men
schen zu machen.

Die Frau gebar nun auf Ponape, bis
sehr viele Menschen da waren, und fuhr
darauf wieder in ihre Heimat zurtick. Als

333

TenaPon)pe)z' kaz£tensap enPonjJe)z'.
Takaz lu m§ mimz' nan mdtau, m§ ilak
Idn gatupui1lRi ni ans ou en aiuan. {lri
tena uar appt me kotosan lap en filki kan,
lap lU, m§ atanki Uatju; 1£ o lJl irati ap)
Riar Ponpe)i; z'ratlap) lem§ta, m§ a pan
uiata sap) ,. z'ratlpuralan saup) arat'l, ap)
alepuel kz'on nan kz'an ap uarto pUill kilian
plui,pue en z'li)ilela. ~ri iluk me koto leI
ap) kauu~la; q,rz' iratl ap' lem§ta iratl en
uiata mata kan lildn Ponpe)i,. iratl ali
batokeRi ak akan likiln Ponpe)z', pue en
per~la iluk, s(Jr, pue iluk kan pill kotose
pill uiit nan i ak pll kauu~/a. {lri irati
ap)pill uiata pazna, pue enpilper~la sap).
{lnap'maula, tsptaplaPonpe)i ajJ) uiata
sap' batabat kazelel, irati ap) pilllem,!ta
iratl enpil uiata nana, pue sap' en ileila.
~ri irati pill uiata nana ap) ileila sap' o
kaze/el. Irati ap) kian ~t en sap):Ponpe)z',
(J iratlpllpU1I'kiRz'emen n,pue en ne'itSz'k
o uiata aramai,

~rz' lip me ne)itSik Ponpi)i all tptpla;
aramai, a me ISe)ik~ puralan lSap) aratl.
/.1ri lip ap) kaparapar lau tptpla:; aramai
Po np e)i, iratl ap' batokfJRi tsiika karlJs
men mana ape 0 tzpu'itsau karuS me nz'
Ponpe) i. !J.riaramal p tipu)ilSau karuS
me tptplar Ponpe'i. ~ri irati me tspta
nonICJlekon, iratlkiln bakt(Jr(JrjJene nanpun
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Q) .Dieser gatauk sieht genau so aus wie ein Bootshaus auf einem der Hochseekanus in den Central-Karolinen.

die Frau eine Menge Menschen auf Po
nap e geboren hatte, pflanzten sie aIle
Nahrungspflanzen und grtindeten aIle
Sippen in Pona pe.

Vnd die Menschen und Sippen wurden
in Ponape sehr zahlreich. Aber sie waren
noch nicht gebildet, sie hielten nichts von
einander unter sich, sie lebten nicht zu
sammen, die einen toteten die anderen,
sie machten sich Gorter aus Steinen oder
Baumen und Fischen, sie verstanden viele
Arbeiten nicht zumachen, sie konnten nicht
fischen und kein Kanu bauen, sie konnten
weder kleine noch grone Arbeiten ver
richten und auch keine Hauser bauen.

Aber Po nap e gedieh gut und alles
wuchs schon heran, bis die Sintflut auch
nachPonape kam; zur Zeit, als die Sintflut
kommen sollte, bereitete ein Ehepaar sich
darauf vor, dan die Flut kommen wtirde.
So fertigten die beiden etwas an, was sie:
ga tauk en Pon 'pe0 nannten; und sie
sammelten viele Kokosntisse ein, banden
sie zu vier Biindeln zusammen und be
festigten diese an den Ecken des gatauk.
Als nun die Flut Ponape tiberschwemmte,
setzte sich das Ehepaar in den gatauk
und konnte sich so lange tiber Wasser
halten, weil sie mittels der vielen Kokos
nlisse schwimmen konnten. Als die Flut
Ponape tiberschwemmte, da totete sie aIle
Menschen, nur das Ehepaar allein blieb
tibrig, weil es sich vorbereitet hatte. Vnd
die beiden trieben zehn Nachte und zehn
Tage im Meere umher, bis nach dem
zehnten Tage die Wasser auftrockneten.
Da kehrten die beiden wieder an ihren
Ort zurtick und stiegen aus dem gatauk
aus, weil ihre Heimat wieder erschienen

ann'l, kin bekal mu'tnpe.san, akol kln ka.
m§la akOi: o irall k'tn uiaaniki takaz Ie

tSuka p mq.m, o irall tSpta non §se uiata
tauk' toto, inn'l tSpta non §se Mit ape I'

uiata uar, iraZl kzn uitJ, tdUk' tSzke/Uk uta
tsapatSap' p im ape.

4riPonpe'i mauliiYm§ karus puc£tar,
lau lei en npltk /apalap me lei Ponpe'i;
ni antS6u en nplzk m§pan koto,pt1-paul iu
me (jnopata m§ nolik pan koto. .(1riira me
uz'ata m§k(j/S, m§ re kz'an atd: galdUk'
en Ponp e ' i, p re ira p'tl (jnopata man-as
toto, ira ap' tunapene tiintun pdiju I' pi
ra'z'an ni kazm en gatauk'o. .(1rz'lau n(J!fk
koto ap' katafual'ti Ponp e' z' p t1-pdUI tip'
karata nan gatauk' ap' kak pe"zpe"i kou'·
alap',pu§kimanastotome m§kakpl'ipe"'ikt.
.(1rz' nplik me katupallz'er Ponpe' z' tip'
kam§la aramai karus, a pt1-paul p tia me
pz't'tla, pu§kz' ira me (jnopata. .(1rz' ira me
pe'z'pe'iki nanszt pun e'zsak p ran l'islik,
lau mur en ran e"zsak pi! ap' ltalariale~i.

4rz' ira me P'tl pur§Rz(J1i pon Isap' tip'
kereRisa1i nan gatauk, pue tSap' pueralar.
4rz'Pt1-PdUt p me pit'tla san Ponpe'i nTn
nplz'k p a karus melar mur in n(Jlzk, Pf!.
paut eu me lau'e Ponpe' i.
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lau p'tl t(Jt(Jlar aramai , (J ptl q,ke"i uar me
p'tl kotosan n'tn tSap) en l'tki kan tSap me
ira'?! k'tn ?fa mas: :1ap (J Gatau,. (J t~na
ptl q,kei me atan'ki Paz'iRi (J E'ir. .(1ri
i tsap) me zra'?! §Ha mas.

.Ari tena akaz uar me p'tl kotosan ntn
tSap) Paz)iRi (J E)ir 0 Gatau. {lri tena
zra'?! me Ptl ian tsau§la Ponpe)i. Mur
en n(Jlik sau karus me koton Ponpe)i ap'
tSau~lar, pue sau toto m§k'tn mia Ponp e)i:
Tip en me« (J Naniak (J Lipitan (J

L§tak (J Tip en p§p§, sau karus me
tSauuelar Ponpe)i mur en n(Jlik.
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war. So entkam das Ehepaar in Po nape
aus der Sintflut; und als aIle anderen in
der Flut starben, blieb nur das eine Ehe-
paar in Ponape Ubrig.

Und beide maehten sieh ans Werk, Kin
der aufPo nape zu zeugen, bis viele Men
sehen wieder da waren; und einige kamen
in einem Kanu aus dem Ausland, Orten,
die man fruher kannte: Jap und Gatau4>;
und andere von Gegenden namens: P a i t i
und Eir. Das sind Orte, welehe man friiher
kannte.

So kamen denn etliehe Kanus aus Pai ti ,
Eir und Gatau an. Und sie blieben eben
falls in Ponape wohnen. Naeh der Flut
kamen aIle Sippen naeh Ponape und blie
ben da wohnen, und es gibt viele Sippen
auf Ponape: Tip en men, Naniak,
Lipitan, La ta k und Tip en papa; sie
alle blieben in Ponape naeh der Sintflut
wohnen.

Aber sie liebten einander nieht, sie {1ri ira'?! tsota kIn p(Jkep(Jk) p~ne, t'ra'?!
hatten immer miteinander Streit, denn es ktn pe)ir~np~ne, pu§ki ara'?! sau tS(JtS(J.
waren viele Sippen. Unci in den Zeiten .('1ri ni antSou en mur en n(Jlikptl tS(Jta
naeh der Sintflut gab es aueh keinen Na- nan)mareki ptl mia Ponpe) i, pue sau
namariki in Po nap e, sondern es gab mas en ka1:nak me mia, 0 montSap) em~n
Familienoberhaupter und einen Gro13- mia mare: Tsautelurmetsapue)nkiPon
hauptling mit dem Titel: Sehautelur, pe)zkarus,.tS(Jtaem~nmontSap)mia,pue
der ganz Ponape beherrsehte; mehr TsautefiiYtse m§tsem~n. {lri ma a laur
Grofshauptlinge gab es nieht, denn Sehau- m§fiiY a Ptl em~n pan Ptl u'tlz'ene. {lri ni
telur war der einzige. Und er blieb es bis mur en n(Jlik ira'?! tS(Jta ptll(Jl(Jk(Jn, pue
er starb und ein anderer folgte ihm dann. akoz tSdUteliir k'tn kan aramas, (J lamaz
Aueh in der Zeit naeh der Sintflut war katlalap,. ma a pan m~n kanala eme«
man noeh nieht gebildet, denn einige aramai ni en tsap), a pan ilak lan, a pan
Sehautelur pflegten Mensehen zu fressen pitSepits koto. .(1ri antSou en Tsautelur
und waren grofse Tyrannen; und wenn er tS(Jta aramal ptl k'tn kanala man 0 p'tl
irgendwo einen Mensehen fressen wollte, muam kalawon, put tSauteliir pan makar
dann befahl er ihm, schnell herbeizukom- 0 kam§zra'?!a,. ma aramas emen pan

olap bedeutet schlechthin: Fremde; Gatau ist viel1eicht: Kusae. Paii~i im Sinne des Erzahlers ist:
Westen, E'ir der Siiden.
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men. In denZeiten der Schautelur pflegten
die Menschen keine Vogel oder grone
Fische zu essen, denn der Schautelur
wurde dann bose und totete sie; und wenn
jemand selbst eine Laus auf dem eigenen
Kopfe erwischte, durfte er sie nicht weg
tun oder aufessen, damit Schautelur nicht
erziirnt wiirde, wei! man sie nicht zu ihm
gebracht hatte.

Der Schautelur tyrannisierte ganz Po
nape. Und vieleSchautelur g-ab es in alter
Zeit, es waren siebenzehn. Und einige
Schautelur pflegten friiher Menschen zu
fressen, und andere fafsen sparer keine
Menschen, aber waren roh geg-en die
Menschen; und zur Zeit der menschen
fressenden Schautelur gab es auf Ponape
noch eine Art Wesen, welche Lie t s c h
heifsen; sie pflegten eben falls Menschen
zu fressen.

Nun folgte ein Schautelur, welcher keine
Menschen fran, als Herrscher, der behan
delte die Lietsch schlecht, wei! sie Men-

I

schen frafsen und vertrieb sie von Ponape.
Sie zogen von Ponape ab und kamen

in eineGegend imAusland, diediePonape
leute Paiti nennen. Dort blieben sie und
vermehrten sich. Sie fressen Menschen bis
zum heutigen Tage.

Einige Schautelur herrschten sparer und
frafsen keine Menschen, und es blieben
auch keine Lietsch in Ponape, urn Men
schen zu fressen; aber die Schautelur :
waren roh und grausam, einige Schautelur
wurden wegen ihrer Grausamkeit getotet,
andere starben eines natiirlichen T odes
und andere wurden sozusagen zumachtigen
Geistern. Sostarben sechszehn Schautelur,
und dann folgte der siebenzehnte, der auch
bose und tyrannisch war.

pe)z"n b§n It"nkarak nan pe'z"n mt;lna, a tspta
pan katS§la te kanala, pue tSaUie/ur Ie

makar, pu§kz" z"ralt tSpta uaton reo

Tsautelur battk Ponp e' £ karus. {1ri
Tsautelur tsptsp me mia mas, 0 £rtn!~
§k£s£men. {1r£ akoz tSaute/ur men mtiJme
ktn kan aramai, a akoz men mur mf tlota
kan aramai , a re iip' pzlleme"£ on ara
mas , n£ antSou en Tsautelur en mas ~
kan aramas son en oramai en ptl mia
Po np e' £, me atan'k£ L£ets,. £raZl pll
kzn kanala aramas, j1r£ eme« Tsautelur
m§ tSpta kzn kan aromas ap' ut tSapult'la
ap' sudk£ NetS, pu§ki araZl kan aramal,
ap' kaSiire £ralt san P jj np e' £. Irati ap'
kosan£er Po np e ' £, ap' kolan tSaj/ en
lildn kan, m§ men Po np e ' £ kian ala
Paz'£;£. Re ap' k6usonla ia, 0 kapara·
par/a. fraZt kan aramai let antlou mlil.

Akol Tsautelur me tsapuzleta mur, me
tSptakanaramas, osolarliets mz"aPonpe·;
en kan aramas ; a Tsautelur tleap' leml';
(J tsakon, akoz Tsautelur m§ kamfkiJa ar
lemi'z", a akoz pe"z"n m§la, akoz £raZl 111/

tu§tSa ant" me manaman. Art" TsdUtelur
§kuonemen nek£er meldr, akdzsimen ap lit
tSapuzt'ta ap' pzl leme"£ (J sakon.
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Da kam ein Mann aus Gat au in einem
gro13en Kanu angefahren und dreihundert
dreiunddreifsig Leute mit ihm, die im Kanu
fuhren. Als sie ankamen, ankerten sie in
einer Kanal-Einfahrt von Matolenim, die
Au en kiep heifst, denn der Schautelur
wohnte stets auf einerInsel in Ma tolenim
namens Pan kat r a. Das ist der Ort, wo
die Schautelur aile von Anfang an wohnten
bis sie starben.

Der Mann, welcher nun von Gatau ge
kommen war, urn den Schaute1ur zu toten,
ankerte in der Riffeinfahrt von Au en kiep;
sie stiegen alsdann aus dem Kanu heraus
und blieben auf der lnsel: Nan eni. Und
siewohntenaufNanerii viele Tage. Schau
telur freute sich daruber, denn er gedachte
siesich untertan zu machen, er war freund
Iich zu ihnen und schickte ihnen aile Tage
Essen. Vnd sie blieben auf Na neri i eine
lange Zeit.

Dann zogen sie weiter hinein nach Nan
Mat 0 I, urn daselbst ebenfalls zu bleiben,
und sie wohnten auf einer lnsel namens:
Kalapuel. Vndsie bekriegten clenSchau
telur. Aile kampften miteinander. Aber
Ischo kalakal und seine Leute waren
stark. Da flUchteten sich Schautelur und
seine Leute in die hohen Berge. Ischoka
Ia k a I und seine Begleiter verfolgten sie,
fingen den Schautelur und toteten ihn.
Da gab es keine Schautelur mehr in Po
na pe, als den Ankornrnling namens Ischo
ka lakal.

Er totete den Schautelur und Ubernahm
die Herrschaft tiber Ma tolen i m; dann
schuf er die Wurde der Nanamariki.
So entstanden die Nanamariki und blieben
fortan in Ponape.

22 Hambruch, Pouape-
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{Iri (jl emen me koto san Gatau me
take uar taut m§ aramai f>tlipuk£ filt"akan
f£limen, m§ take udro. 41"'£ £ratl me koto
pautakeRi n!· kape/au en Matolenim eu,
meatank£ Au en k£ep,pue Tsautelur kln
koufon nln take en Matolen i m, me atanki
Pankat)ra. I uas(J, me £ratl karus kln
kouson ia san nln tSaprn Tsaute/ur lei £
m~lar.

{Irt (jlo, me kotosan Gatau, pue e men
kam~/a Tsautelur, ap) pautakeR£ on ntin
kapetau en A'u en k £ep,. re al/ keretisan .
pon udr 0 kouson n'fn take: Nan en i. 4ri
£ratl me kOuson£ir N ane n£ ran t(J/(J. Art·
Tsautelur me perenkita, pue tena a pan
neinek£n £ratl aP) kl gaMr on iratl k~Hn
mana ran karus. {Ir£ £ra11 me kousonir
Nan e n i ants Ou uare£. {In irati ap) pll
tau)lulan Nan Mat 0 I, pue £ratl en pll
k6uson ia, £ratl ap) k6ufon n'fn take iu,
me a/ank£: K a I ap u e l. {I ri iratl me
mauuen£onir Tsautelitr. -!1r£ £nu'l karuf
memauuenta. {Irt']s(Jkalakal o£an akan
me kelatl. 4ri Tlautelur £ £an akan me
tanala n'fn nana. {trt· il(Jkalakal 0 ian
akan, mopu~ki iratl, ap)kal~ti Tsautelur
okam?la.{tr£solar TlautelurmiaPonpe)t:
pue 01 me koto, me atank£: I1pkalakal

{Iri i mekam~la Tlautelur, ap) itt /sapu
lnkila Matole n 'fm,. ap u£ata N ana
mare k £. Ari ntinamareki ape itt mie/ar
Ponpe>i.
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So wurden die Ponapeleute befreit, denn
es gab keine Schautelur mehr, der sie
beherrschte.

Und so war die Zeit des I schokalakal
verschieden von der Zeit der Schautelure,
denn es gab nur vier Nanamariki in Ponape,
die nun seIber ihre Sitten und Gebrauche
einrichteten. Zur Zeit des Ischokalakal
waren die Leute in Ponape kltiger, denn
sie bauten schone Kanus und auch schone
Hauser.

Sie beteten stets zum N an Dschapue,
denn er ist ein machtiger Geist; und sie
beteten auch zu Baumen und Steinen, so
gar Fischen; sie opferten allen ihren
Geistern aIle moglichen Dinge, auch Kanus
und ebenfalls Essen.

Und wenn jemand erkrankte, so trugen
. sie viel Kawa herbei und toteten viele
Hunde; siefl.ehtendann zum Nan Ds c ha
p u e, dan er den Kranken genesen lasse,
oder beteten auch zu den untergeordneten
Geistern, die folgendermafsen heifsen :

I scho!pa u, Ischo schau, Is ch 0

lampoi, Ischo kaneki, Ischo mon
schir und Tau Katau; das sind die
Geister, an welche sie sich wenden, wenn
ein Mensch krank ist; diesen Geistern
gehorchen und vertrauen sie, weil sie sehr
zauberrnachtig sind.

Und solche Gedanken pfl.egen die Po
napeleute tiber die Seelen der Menschen
zu machen; wenn Grofshauptlinge im
Sterben liegen, gehen ihre Seelen zum
Himmel zu Nan Dschapue, und die der
gewohnlichen Menschen und kleinen
Hauptlinge kommen in die Unterwelt. Die
Unterwelt ist eine schone Gegend, eine
grone und schone Stadt. Es gibt auch

cPlip = Furst

41'£ men Ponpe'£ ap> md£auta, pU!ki
solar mi sokon~ £raZt, pue solar Tsautelur.
Ari ni mutn IS{Jkalakal toror a sait ni
mu'tn tSautelur, pue Nanamareki pamln,
milr Ponpe'i, iraZtap' pe>in zdaeda arii/
lamalam. Ari ni antSou en Isokalaklil
men Po n pi' i me mur liJlokon, pue irati
k'tn uiata uar mau ape. IraZt kin kapaklip
on Nan Di ap u e,pue tena i me ant'lapa.
lap, 0 iraZt p'tl k'tn kapakap on tSuka (J

taka'? 0 P'tl mam ape,. iraZt kin meifoitki
On annl ani kan kapue korus, uar ape 0

p'tl kisinmana.

A ma emen tS{JmdUla, iraZtpan urirto
tSakau ldUt 0 kam§la kl~i laut, re ap)
kapakapki on Nan D/apue, pue en
kak§lata aramas, me tS{Jmau, te irati pll
kapakap on ani tiketik kan, m§ irati kian
ata : fsPJ pau 0 is {J s au 0 lS{J lampii
o lS{J kaneki 0 ls{J nan monszr 0 Tau
k it t au,. i iraZtani, m§irii'lk'tn atu r§ratl,
ma aramas k'tn tS{Jmau, ani pukats me
iraZt k'tn pu'tlisan 0 kaporopu{Jfki, put
lena irii'l me manaman.

Iit tu en en men Ponpe'i aratl lam'·
lam onpali nen en aramai , tena montsap'
akan pan m§la, 0 nen <raZtpan kola ntilan
yen Nan Di ap u e, a aramas {J montsap'
tiketik kan pan kola paset. Tena ptiSlt
tSap' kaselUa kan'tm lapalap 0 mau. rena
~keo uatSa p'tl mia pasel, m§ atiinki kan
k ap 'tr, m§ 1'0 pan ka#ti on aramai sull
kan liJle, pue ren ronk'tla kisinie'i. Ari
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noch einen andern Platz in der Unterwelt,
der K a n k a p i r heifst, wohin man die
schlechten Menschen verbannt, damit sie
im Feuer verbrennen.

Und wer ins Kan kapir gerufen wird,
wird im Feuer vor Schmerzen brennen;
dann werden sie singen. Und welcher
Mensch viel und mit schonerStimme singt,
wird aus Kan kapir befreit werden und
in die Unterwelt eingehen. So denken die
Ponapeleute tiber die Seelen der Menschen.

Und von einem andern Platz machen
sich die Ponapeleute folgende Vorstellung:
sie denken, daf es nur eine Stelle gibt,
wohin sie zur Zeit des Ischokalakal auf
dem Meere gelangen konnten, das soll
Yap (die Frernde) sein. Sie kennen also
Yap, aber sie haben es nicht immer ge
sehen.

Und nach dem Tode des Ischokalakal
hat es viele Nanamariki gegeben. Und
es kam die Zeit der grof3en Hungersnot,
die nach dem Tode des Ischokalakal sich
einstellte; ein gewaltiger Wirbelwind fuhr
tiber Ponape hinweg, vernichtete alle
Baume und totete manchen Menschen;
kein Baum blieb in Ponape stehen, und alle
Stamme verkrochen sich in der Erde.

Und nach dem Wirbelwinde entstand
eine grof3e Hungersnot und totete viele
Menschen, denn es gab nichts mehr zu
essen; wahrend der Hungersnot in Ponape
af3 man Wurzeln der Bananen, denn die
waren allein tibrig geblieben. Und als man
damit am Ende war, wurde mancher wahn
sinnig, und von allem entblofst toteten die
Menschen einander bis nur wenige noch
Ubrig waren. Danach erschienen wieder
aIle Baume, es wuchsen Bananen und auch
Brotfrtichte, und sie hatten wieder zu essen.
22·
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lena £rall m§ pehklnt£ on kankap'tr,
£rall pan roneronk£ k£S£nze) £ {J lokolok;
q,r£ irall pan kakaula. {Jri tena aramai
eme« me katlk kaul (J n't/ mau, a £rm'l
pan kita z'q,n nan k a 11,k ap 'tr, ap pan
tau/ulan paUt. -;4r£ 1 en men Po 11,p e) £
aralllam)lam on paN nen en aramal.

A £u tuln en mln Ponpe) £ arall/am)
lam on tSap', £rall kln lam)lam a m§ tSap)
ta eu,me kak k{Jk{J1lN nan mdtau niantsIJu
en ]sokalaka/, tena laP). -;4r££rm'lkln
§1ia lap), a £ratl tiota ktn kilan tSauue.

{iri IS{Jkalaka/lau m§la nan)marek£
t{Jt{Jmur en Is (Jk a/aka/. A lel~r antSIJu
en l§k eu, me kiito mur In IS{Jkalakal
mela , me/emel laut me lel~r Ponpe) i
kaum?/a tSitka karus 0 kam§la akoz ara
mas; tsota tSitka )pot m§ lit)ud Ponpe) i
o tijl karus me kosan nan puel.

{iri mur en melemU I§k laut me koto
kam§la aramai tS{JtS{J, pu§ solar kif'fn
mana; /§k lel{Jr Ponpe) i irall kzn kan
tSepzn utS, pue i tSa m§ lit)§tz'. {iri alau
nlkier irall ap) puzpuitiir, 0 kilitfau akot
kln kam§la akozlau m§laulaular aramas,
{iri tSuka karuf m§ ptl puron u{Jsatd ittS
o pzl mat ape, re ap) pzl kan. {iri akaz
m§ kan{Jr ap) mauretd a akat 1n§lar.



Die Kolonie.
Zur Zeit der ersten BerUhrungen der Europaer mit den Eingeborenen waren die

Verkehrszentren die Hafen von Roi en Kiti, Lot und Matolenim; bis zur spanischen
Zeit hatten sie die Vorhand. Die Spanier jedoch suchten sich zur Verwaltung der
Insel eine andere Statte aus: die Halbinsel Me sen i e n (Antlitz des Ostwindes), ein
Landstiick, das von Lap en Not erworben wurde, und auf der neben einem Grund
stuck der amerikanischen Boston Mission die Pflanzung Mpomp des ethnologischen
Forschers Jan Kubary lag. Der Ll6i-Bach bildet zwischen beiden die Grenze. Zur
grofseren personlichen Sicherheit wurde das Verwaltungsgelande befestigt, das Fort
Alfons XIILangelegt. Hohe Mauern und Bastionen nebst kleinen Batterien schlief3en
einen weiten Hof ein, in dem sich die Wohn- und Verwaltungsgebaude befinden. Nach
der Seeseite hin war die Befestigung offen. Nach der Landseite zu umschlof ein ziem
lich weit ausgedehntes Glacis die Festungsmauern, urn eine heimliche Annaherung
der Eingeborenen aus dem damals bis an die Mauern reichenden Busch unmoglich zu
machen. Nach der Ubernahme der Verwaltung durch die Deutschen wurde ein grof3er
Teil der Mauern und Bastionen geschleift; nur wenige Mauerreste zeugen von ihrem
Vorhandensein. Auch von den spanischen Verwaltungsbeamten-Wohngebauden steht
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L. u. R. Kehoe, Rot en so«

Mur en I§k irati jitl kaparaparff ara
mas ap) P'll tS(J/S(Jlar. .1ri irati li:Jlokon
m§p'lilaut' lar, pue £.ratl m§ lz'mpi:Jk)pene,
o akaz irati k'ln lem§ta me ud»: laut pan
puaraton Ponpe) i. Lelon§r an/Sou me
lsop) )Pi:Jt puaraton{?r Ponpe) i, iratl al
masakatar. Tuen arazl lam)lam on tsol
apu/S§n puaroto, irati ap) masak, pUt
£ratllemg'ian, me tena men Yap).

{iri £.ratl me take uar akan ap> Iiilan
n'ln /Sup> nan matau' ton /SoP) ap gatlk
on iriil 0 intan, irati en karata onpOn
/Sop). .1ri irati kan, pue iratl maUk
pu§ki 'ara7 mi nan likau 0 aratl kin kan

-. )
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Mancher a13 und wurde wieder gesund,
andere starben.

Nach der Hungersnot vermehrten sich
die Menschen wieder, bis es wieder sehr
viele waren. Und sie waren klUger und
gescheiter geworden, denn sie vertrugen
sich miteinander, und einige meinten, da13
ein gro13es Kanu nach Ponape kommen
wUrde. Und so verstrich die Zeit, bis ein
Schiff vor Ponape erschien, da bekamen
sie Angst.

Und so meinten sie vom Schiff, als es
zuerst erschien und sie bange wurden, da13
es Leute aus der Fremde waren.

Und einige bestiegen die Kanus und
fuhren auf das Meer hinaus zum Schiffe;
die Mannschaft war zu ihnen freundlich
und forderte sie auf, auf das Schiff zu
klettern. Doch sie wollten nicht, denn sie
hatten Angst, weiI sie Zeug trugen und
Pfeifen rauchten.
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nichts mehr. Sie gingen im Taifun 1905 nebst den aufserhalb der Mauern gelegenen
Gebauden der protestantischen und katholischen Missionen zugrunde und mutsten vollig
neu aufgebaut werden. Heute prasentiert sich die Kolonie folgenderrnafsen: Kommt
man mit dem Dampfer durch die Nordwest-Einfahrt einlaufend in den Nordhafen und
hat an einer der beiden grofsen Bojen festgemacht, die unmittelbar vor der Insel
Lanar (Laner, Langer), dem Hauptsitz der deutschen Handelsgesellschaft (jaluit-Ge
sellschaft), liegen, erblickt man im Suden, im innersten Winkel der Bucht unter Pal
mengrlin versteckt, die Kolonie von Ponape. Lustig blinken und funkeln die roten
Wellblechdacher der wenigen weifsen Europaerhauser zum Beschauer hertiber, und
stolz flattert die schwarzweifsrote deutsche Reichsflagge mit dem kaiserlichen Adler
auf dem Verwaltungsgebaude des Bezirksamtmannes. Boote kommen langsseits, den
Besucher zum Festlande herliberzuholen. Ein verzwickter, vielfach gewundener, durch
Baken und Priggen gekennzeichneter Weg fuhrt durch das Wirrsal der Korallenriffe
zur Kolonie hintiber. Die Spanier hatten versucht, durch einen gesprengten, kiinst
lichen Kanal die Entfernung zwischen den Bojen und der Lande abzuktirzen ; sie bIie
ben bei den Versuchen stecken; die Deutschen setzten sie nicht weiter fort. Die Lande
der Kolonie ist ein etwa So m weit ins Wasser sich erstreckender und 6 m breiter
SteinwalI, an dessen Kopf ein etwa 6 m breiter gleicher Damm im rechten Winkel
angebaut ist. Auf ihm befinden sich Signaleinrichtungen. In diesem Damme, nahe dem
Ufer, liegen die heiden grofsen Geschtitze begraben, die einst die Eingeborenen von
der Kolonie abhalten solIten. Steigt map aus dem Boote, flihrt die Lande auf eine
breite, gut erhaltene Uferstrafse hin. An dieser Stral3e liegen nach der Wasserseite
hin die Bootsschuppen und das grofse Lager- und Vorratshaus des Bezirksamtes und
die Geschafshauser der Japanischen Handelsgesellschaft Murayawa u. Co., die fur die
Jaluitgesellschaft eine nicht zu iibersehende Konkurrenz biIdete; auch vor und wahrend
des Aufstandes 19 10/12 spielte sie eine zweifelhafte Rolle; behaupteten doch die
Eingeborenen, von dieser Firma mit neuen Gewehren und frischer Munition versehen
worden zu sein. Das westliche Ende der Uferstrafse schliefst mit dem geraumigen,
modern eingerichteten Eingeborenenhospital )Tivision c. Dieser Name stammt noch
aus der spanischen Zeit. Macht man hier kehrt und geht die Uferstrafse unter den
Kokospalmen zuriick, flihren zwei Wege auf eine nur wenige Meter hoheres Plateau
hinauf. Zwischen den beiden Wegen liegen an der Strafse die schmucken Hauser des
Arztes GIRSCHNER und des Kaufmanns ETSCHEIT; am Hause des Arztes lernt man
zum ersten Male die rnachtigen, in ihrem Typ von den Kokospalmen so abweichenden,
mehr an Dattelpalmen erinnernden Steinnufspalrnen kennen. An dem zweiten Wege,
der an dem ETSCHEIT'schen Hause zum Plateau hinaufftihrt, liegt unten im Winkel
diesem Hause gegentiber das Haus des Nan pei en Kiti, der hier wohnt, wenn seine
Geschafte seine Anwesenheit in der Kolonie erfordern. Machtige Mangobaume lassen
das Haus in ihrem Schatten liegen. Geht man die Uferstrafse weiter hinunter, so trifft
man nach einigen Minuten auf einige Eingeborenenhauser, die krampfhaft einen
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europaischen Stil vortauschen rnochten, indem sie mit Brettern die Wande und mit
Wellblech das Dach nachzuahmen suchen. Wenige Schritte weiterhin bringen uns an
die Statte der ehemaligen Doxxa'schen Missionsstation, heute Sitz der Liebenzeller
Mission, ein einfaches Schul- und Kirchengebaude. Weiterhin verlauft sieh die Ufer.
strafse in einen einfachen Eingeborenenpfad, der in die Pflanzungen Mpomp von
KUBARY fuhrt. - Das Plateau, waagerecht und ktinstlich eingeebnet, war der Exer
zierplatz der spanischen Garnison und wird heute von der melanesischen Polizeitruppe
benutzt, Nach Siiden hin ist dieser weite Platz durch die machtigen Mauerreste des
ehemaligen Forts abgegrenzt. Die Brustwehren und die Geschtitzauffahrten sind noch
heute deutlich sichtbar. Von den Toren ist eins noch leidlich erhalten. Die tibrigen
sind eingerissen. Die alten Wassergraben sind zugeschuttet, die Zugbrticken ver
schwunden. Auf diesem Platze, ihn nach Norden hin abschliefsend, stehen die Amts
Gebaude, Hier befindet sich das Bezirksamt; hier liegen, von freundlichen Garten
und Hecken umgeben, die schmucken im Bungalow-Stil erbauten Dienstwohnungen
des Polizeimeisters, Wegebauaufsehers und Sekretars. Den Platz schliefsen im Osten
die Gebaude der schwarzen Polizeisoldaten und das Gefangnis abo In unmittelbarer
Nahe der Kaserne erhebt sich ein ungeftiger steinerner Turm, das Waffen- und
Munitionsmagazin. Aunerhalb der Mauern erstrecken sich nach der Jokaschseite hin
tiber die Gebaude der katholischen Kapuziner-Mission, eine Reihe schon, gesund und
luftig gebauter Hauser. Eine Abteilung ist den Patres und dienenden Brtidem vor
behalten, eine andere den Nonnen und der Schule. Unten am Wasser liegt ein schoner
Werft- und Zimmermannsplatz. Hier arbeitete man 1910 eifrigst daran, die Steine
fur die neu zu erbauende Kathedrale zu formen, die ihren Platz am westlichen Ende
des Plateaus einnehmen sollte. Die Anzahl der Glaubigen war viel zu gron geworden,
als dan sie in der kleinen KapeIle, welche nach dem Taifun 1905 neu errichtet worden
war, hatten aIle Platz finden konnen, Neben ihrer seelsorgerischen Tatigkeit wandten
die Missionare ihre ganze Liebe der Zucht von einheimischen und europaischen Ge
mtisen und Frtichten zu, die ihnen zu manchem schonen Ergebnis verhalf. Nicht weit
von den Gebauden der Mission entfernt, liegt vor dem nordwestlichen Festungstor
der Friedhof. Kokospalmen umschatten ihn. Gron ist die Anzahl der Graber, eigen
artig ist ihr Aussehen. In langen Reihen ruhen hier die spanischen Offiziere und 501
daten, die ihr Leben in den Karnpfen gegen die aufstandischen Eingeborenen lassen
mufsten. Es sind unansehnliche Grabstatten, einzementierte, sarkophagahnliche HUgel,
geschmtickt mit Bierflaschenscherben. Ihnen gegentiber ruhen deutsche Beamte und
Soldaten in Einzelgrabern, die sauber mit schmiedeeisernem oder holzernern Gatter
und einem eisernen, steinernen oder holzernen Kreuz geschmtickt sind. Zwischen
beiden Grabstatten ragt ein hohes Denkmal empor. Es ist zweieinhalb Meter hoch,
ruht auf einer mit Erde verdeckten Untermauerung, auf der sich funf Stufen aus
Basaltprismen erheben, die oben in einem Basaltblock eingelassen,das in Gladenbeck
bei Berlin hergestellte Bronzebildnis JAN STANISLAUS KUBARY'S tragen. Neun Jahre
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hat KUBARY auf Ponape gelebt, unermtidlich seinen Forschungen nachgehend, deren
Aufzeichnungen leider verloren gegangen sind.~

Weite Kokosplantagen umgeben die Kolonie. Sie sind an die Stelle des ehemaligen
Festungsglacis getreten. Ein breiter Weg fuhrt durch sie landeinwarts auf eine kleine
Anhohe hinauf. Mit einem prachtigen Rundblick auf die hohen Berge von Matolenim,
Kiti, Palan, auf die Insel Jokasch mit ihrem Wahrzeichen, dem gewaltigen Basalt
block Paip a lap, den Hafen von Ponape, die Insel Langar, dem fjordahnlichen Ein
schnitt des Tau en Tsokola und die Berge von Not, erhebt sich der Regierungssitz
Pei I~ p a I~p, ein geraumiges, luftig gebautes, weifses Bungalow; in der Nahe ist fur
Taifunbesuche, die in wenigen Augenblicken das leichte Haus vom Htigel herabwehen
wtirden, ein geraumiges, festes Gebaude aus Stein und Zement errichtet. Datl die
Kolonie fur die dunklen Nachte sogar eine Strafsenbeleuchtung besitzt, die sich aller
dings mit Petroleum behelfen mufl, sei hier nachgetragen.

Die Missionen.
(Ober das Wirken der seit dem 6. September 1852 auf Ponape niedergelassenen

Boston Mission und ihren Einflufs auf die aufiere Lebensgestaltung der Eingeborenen
ist genugsam auf den vorhergehenden Seiten gesprochen worden. Niemand weinte
dieser Gesellschaft, der es mehr auf den Dollar ihrer Glaubensschtiler als auf christ
liche Nachstenliebe ankam, eine Trane nach, ali; sie 1907 von der evangelischen
Liebenzeller Mission aus Wtirttemberg (Deutscher Jugendbund fur entschiedenes
Christentum) abgelost wurde. Wenngleich die Missionare dieserGesellschaft meist dem
Handwerkerstande entstammen und ohne besondere Vorbildung hinauskommen, so
tiberragen sie ihre Vorganger an echtem christlichem Gefuhl und gutem Willen. Sie haben
grofle Muhe aus den von der Boston Mission bekehrten Talmi-Christen echte Christen
zu machen. Die 1887 auf Ponape durch die spanischen Kapuziner eingeftihrte katho
lische Mission wurde 1905 durch deutsche Patres desselben Ordens aus Ehrenbreit
stein fortgeftihrt. Auch die katholische Mission hatte keinen leichten Stand weder
unter der spanischen noch unter der deutschen Herrschaft. Ihr ist zur Hauptsache
die Missionierung der Nordstaaten zugefallen, in der sich als heidnische Enklave das

Q) Ob seine Halbblutfrau Anna sie verschleudert, ob sie, die spater Kinderfrau des Regierungsarztes GIRSCHNER
gewesen ist, diesem einen Teil der Aufzeichnungen ihres Mannes mitgeteilt hat, ist unbekannt. KUBARY hatte in
seinen letzten Lebensmonaten einen Teil der Aufzeichnungen gegen Bargeld an Nanpei in Kiti verpfandet,
Dem sind diese Aufzeichnungen wahrend des Taifuns von 1905 abhanden gekommen.... ]eden Ethnologen und
Wissenschaftler beriihrt recht unangenehm der MiBbrauch des Namens Kubary. Nach einem ziemlich lockeren
Leben mit spanischen Offizieren heiratete die Witwe einen ]okaschmann, der im Aufstande zu trauriger Be
riihmtheit als -Kubary- gelangte und wegen Mord und Leichenschandung erschossen wurde, Dieser Mann
hatte einen eingeborenen Namen, und es ist der Gipfel der Geschmacklosigkeit, daf der Name der Witwe,
die im Hause GIRSCHNERS bedienstet war, hier auf ihren zweiten Mann iibertragen wurde und dieser in den
Gerichtsakten des Aufstandes auch als - Kubary - anstatt mit seinem eigenen Namen Ker6iin en Tol e tik
bezeichnet wurde. Es ware die Pflicht Herrn GIRSCHNER'Sgewesen, das Gericht, das von dem Namen und der
Bedeutung KUBARY nichts wuflte, rechtzeitig aufzuklaren, urn nicht nachtraglich den Toten mit der Schande
seines Nachfolgers zu belasten.•....••

:--------------------------------~--
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Land Palikir bis 19 10 hielt. Die ausgezeichnet vorgebildeten und geschulten Missio.
nare verstehen es, ihren Zoglingen ein Christentum im wahren Sinne des Wortes zu
bringen und in ihnen zu vertiefen.<p)

Die Handelsstationen.
Der Handel ist stets klein und bescheiden gewesen. Handelsstationen wurden erst

spat gegrlindet. Vorher herrschte ein wilder TauschhandeI. Ponape teilte mit vielen
Sudseeinseln das Schicksal, Uberwinterungshafen fur die WaIfanger zu sein. Sie liefen
in grofser Zahl wahrend der Zeit des Nordostpassats in den Monaten November bis
April die verschiedenen Hafen an, vor allern Roi en Kiti, Mutok, Lot und Matolenim.
Hier wurde neuer Proviant, Brotfrlichte, Yams, Taro, Bananen, Schweine, dazu Brenn
holz und Wasser eingenommen. Die Eingeborenen erhielten daftir Tabak, Eisenwaren,
Feuerwaffen, Schnaps. Eine begehrte Tauschware war Schildpatt, an dem Ponape
damals reichlich Uberflufs hatte. Sehr rege war der Verkehr zwischen Schiffsmann
schaften, die sich aus Angehorigen aller Lander und alIer Rassen zusammensetzten,
und der weiblichen Bevolkerung ; es war GesindeI, der ubelsteAusschufs von Menschen,
die ihre Spuren nur allzu reichlich in der Ponapebevolkerung hinterlassen haben, und
den ursprlinglich sanften Charakter in das Gegenteil verkehrten. Die im geschicht
lichen Teil gegebenen Beispiele erlautern zur Genlige, was die Waifanger in Ponape
geslindigt haben. Geordnete Handelszustande bildeten sich erst heraus, als in den
siebziger Jahren das Hamburgische Handelshaus J. C. GODEFFROY von Samoa aus
auch die Karolinen in ihr weitgedehntes Handelsnetz einbezog. 1874 lief sich als
erster deutscher Handler A. CAPELLE nieder und richtete auf der Insel Langar die
erste deutsche HandeIsstation ein. Nach dem Zusammenbruch des Hauses GODEFFROY
libernahm das Haus HERNSHEIM den GODEFFROy'schen Anteil an der Ponapestation,
der dann 1887 an die Jaluit-Gesellschaft libertragen wurde. 1st diese Gesell
schaft doch hervorgegangen aus der Deutschen Handels- und Plantagengesellschaft
der Siidseeinseln zu Hamburg (GODEFFROY) und der Firma ROBERTSON und HERNSHElM,
die beide ihre gesamten Interessen in den Marshall- Gilbertinseln und Karolinen in
die neugegrtindete Gesellschaft einbrachten. Kopra bildete den Hauptaustuhrartikel
nicht nur von Ponape, sondern auch aus den Zufuhren der Ponape umgebenden Inseln.
Dazu werden Frtichte von der Steinnufspalme (vegetabilisches Elfenbein), etliches an
Perlmuscheln und Trochusschnecken ausgefiihrt. Grofse Umsatze werden nicht ge
tatigt. 1m Jahre 1909/10 wurden aus dem Gesamtgebiet der Ostkarolinen nur 707
Tonnen Kopra ausgefuhrt, in deren Export sich die deutsche Jaluit-Gesellschaft und
die japanische Handelsgesellschaft Murayawa teilten. Unter den eingeborenen Handlern,

<V Die torichten Angriffe des ehemaligen Bezirksamtmannes Geh. Rat FRITZ gegen den Katholizismus alsErwecker
und Ferderer der Aufstandsbewegung in Jokasch entbehren jeglicher sachlichen Grundlage. Nicht anders
ist es bestellt mit der in Deutschland seinerzeit weit verbreiteten Novelle von Hildegard Daiber .Was
ist Wahrheit ?, Tagebuchblatter eines Monches auf Ponape.
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Das Klima.
Urn die Unterlagen zur Beurteilung des Klimas ist es schlecht bestellt. Vor 1899

d. h. vor der Inbesitznahme der Insel durch das deutsche Reich wurden keine meteo
rologischen Aufzeichnungen gemacht. Dr. GULICK hatte damit begonnen; nach seinem
Fortgange schliefen die Beobachtungen ein. In der deutschen Zeit libernahm der Re
gierungsarzt GIRSCHNER die Beobachtungen. Leider sind sie nicht ununterbrochen
fortgesetzt worden. Seine Beobachtungen wurden von Dr. P. HEIDKE bearbeitet und
in den )Mitteilungen aus den deutschen Schutzgebieten c veroffentlicht, Da die Auf
stellung und Korrektion des Thermometers unbekannt ist, konnen die Ergebnisse von
Ponape nicht als absolut sicher hingestellt werden. Ponape verzeichnet eine mittlere
Temperatur von 27,2°; die Hochsttemperaturen liegen im Marz und August: 27,7°;
mit 25,9° sind November und Dezember die kiihlsten Monate. Als Hochstternperatur
wurde im Beobachtungsjahr 1899/1900 33° gemessen, als geringste 20°. Die Karo
linen als westlicher Teil des StilJen Ozeans sind, soweit sie von wechselnden Winden,
Nordwestmonsun und Sudostpassat beherrscht werden, sehr regenreich. Die hochsten
Regenmengen sind flir die sudlichen Marshall-Inseln und die Ostkarolinen nachge
wiesen worden. In Jaluit ergibt sich aus den Jahren 1892/1896 und 1898 der Durch
schnitt 4386 mm bei 304 Regentagen. In der Regenhohe wird es noch libertroffen
von dem benachbarten Ponape, das 1902/03 bei 259 Regentagen eine Niederschlags
menge von 5024 mm hat. Kein Monat ist ohne Regen, und nur selten ist die Regen
menge monatlich unter 100 mm geblieben. Die trockenen Monate verteilen sich auf
die Zeit von November bis Marz, Der Anteil der einzelnen Jahreszeiten an den jahres
summen der Regen und der Lage der regenreichsten und regenarrnsten Zeit wirkt
sich dahin aus, dan in Ponape also die mittlere Jahresamplitude sehr klein, der Gang
der Niederschlage recht einfach ist. Schwankungen finden wohl statt, jedoch so, dan
die Lage des Maximums und Minimums in jedem Jahre anders ist. Die jahrliche Kurve
andert sich je nach den Jahren mit den Schwankungen der Windverhaltnisse. Bei
stark wehendem Nordostmonsum, gewohnlich von Dezember bis April, ist der Regen-

deren sich eine ganze Zahl auf Ponape betatigte, standen Nanpei en Kiti und Jomatau
en jokes an der Spitze. Letzterer betatigte sich fur den Kaufmann ETSCHEIT. Die
wirtschaftlichen Moglichkeiten auf Ponape sind grof3er gewesen. Das Vorkommen
der Hanfbanane in einer ganz ausgezeichneten Qualitat harte in dem zum Anbau ge
eigneten Lande gelohnt und den Wettbewerb mit Manila-Hanf aussichtsreich gestaltet.
Dazu kam es nicht. Die Anbauversuche von Baumwolle, Kaffee, Kakao, Kaut
schuk schlugen fehl; nicht anders ging es den Bemlihungen, den Tierbestand aufzu
frischen. 1904 wurden 4 Stlick Rindvieh, 37 Schafe, 36 Ziegen, I Zuchthengst
eingefUhrt. Dazu wurden 3 Saipanhirsche, I I Fasanen und 2I Wachteln ausHongkong
im Busche ausgesetzt. 1909 war von diesen Tieren nichts mehr vorhanden, nur das
Rindvieh schien sich einzublirgem.

_--------,-------------------------""""""-==-==--.........=~~cc=----~
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fall gering, bei schwachen Winden stark. Die unregelmafsigen Winde aus dem ost
lichen Quadranten und aus Sudwesten bringen Regen; bei durchstehendem Siidost.
passat pflegt die Witterung mehrere Wochen hindurch anhaltend schon und trocken
zu sem.

Ponape liegt im Gebiet der Taifune, jener Wirbelwinde, die unvermutet auftreten
und dann unsagliche Verheerungen tiber Lander und Inseln bring-en. Ihr Entstehungs
gebiet solI das Meer zwischen Marianen und Karolinen, eingeengt, die Gegend zwischen
Guam und Yap sein. Ihr Auftreten ist recht verschieden. Einige sind von einer tiber
aus zerstorenden Gewalt gewesen, so dan sie in der Erinnerung der Eingeborenen
deutliche Spuren hinterlassen haben. Wahrend der deutschen Verwaltungszeit trat
am 20. April 19°5 ein derartiger Taifun auf. Seine Spuren waren noch ftinfJahre
spater iiberall auf der Insel zu spiiren. Wie die Eingeborenen mir erzahlten, ware dies
ein Taifun von solchen Ausmafsen gewesen, wie er in der Zeit, seit Weine auf der
Insel waren, nicht vorgekommen ist. Der stellvertretende Vizegouverneur BERG be
richtet dartiber im )Deutschen Kolonialblatt s von 19°5 S. 407-409. Ich entnehme
daraus folgendes: BERG befand sich beim Ausbruch im Westen Ponapes auf der Insel
Keparalap und beobachtete dort foIgenden Barometerstand:

) 19. April etwa 9 Uhr nachm. - wenig unter 760 mm

20." ,,6 Uhr vorm. - " tiber 755 "

20. " "11",, "" 750 "
20. " urn 1,45 Uhr nachm. 730 "

20. " ,,2 " " 724 "
20. " ,,2, I 0" " 720 "
20. " ., 2,20" " 719 "

Abflauen des Taifuns, der hauptsachlich von Norden zu kommen schien, bis zur
gewohnlichen Windstarke,

Dabei 2h30 718 mm
h3 717 "

Kaum merkbarer Obergang des Windes nach Stidosten, wo eine machtige dunkelgraue
Wolkenwand sichtbar wird, und mit dieser nach Suden, von wo s' 30' nachm. 718 mm
bei nahezu hochstern Wasserstande starkstes Wiedereinsetzen des Taifuns, - der
mit dem aus Regen und Seewasser gemischtem Gischt schneidend wie Hagelsturm
in das Gesicht schlug - derart, dan ich anfangs annahm, er werde die Brandung
tiber die nur wenige Meter hohe Insel Keparalap und ihre gesttirzten Baume treiben.

3
h4S'

730 mml 4h l S' 740 mm\4
h4S'

748 mml 5h1S' 750 mm
h h , h h ,

4 735 " 4 30 745" 5 749 " 5 30 752 "
Auf den Ant-Inseln waren Verwtistungen erkennbar.«
Dieser Taifun machte aus der gartengleichen Insel in wenigen Stunden ein odes

Trtimmerfeld. Von seiner Wucht zeugt am eindringlichsten der Stumpf einer Kokos-
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palme, die von einer 50 cm breiten Wellblechplatte glatt durchschnitten wurde. Die
Wellblechplatte war auf der Insel Langar losgerissen und in die Luft geschleudert
worden, hatte mehrere hundert Meter in der Luft zurtickgelegt und in der Kolonie
die Palme abgeschnitten. Einem Eingeborenen wurde durch eine soIche Platte der
Kopf abgeschlagen. Uberhaupt forderte der Taifun ftinfzehn Menschenleben, Farbige;
Weifle kamen nicht zu schaden.

Auf der Ostseite Ponapes wurden die Inseln Na, Nanini, Mal u. a. tiberflutet, die
Insel Napali in zwei Stticke zerrissen. 1m Hafen wurden der Regierungsschuner »Po
nape c und der Schuner der Jaluit-Gesellschaft -Diana c aufs Riff geworfen; die Re
gierungsbarkasse »Fliege c versank bei Keparalap und nahm drei Leute mit in die
Tiefe. Der Gebaudeschaden der Regierung, der Privaten und der Missionen war sehr
gron. Er wurde auf zusammen etwa RM. 500000.- geschatzt.

Da an diesem Grtinendonnerstag der Sturm aus Nordosten kam, sind die gronten
Verheerungen an der Nord- und Ostseite der Insel zu verzeichnen. Der Siiden und
Westen litten weniger. Gewaltige Verheerungen richtete der Taifun in den Waldern
und Pflanzungen an. Das frtihere tiefe, satte Grtin wich einer gelblichgrauen Farbung.
Die Bergkonturen traten allenthalben klar und scharf hervor. Die machtigen Baum
riesen waren niedergelegt worden und hatten beim Fallen die auf ihnen wachsende
Vegetation niedergerissen, so weite Lticken und Lichtungen in den vorher einheit
lichen Busch ge1egt. Uberall Zerstorungen: auch die vorgelagerten Mangrovenwalder,
die in zahem Schlick und Schlamm wachsen, wurden zersttimmelt und zerzaust. Unter
den Fruchtbaumen litten am meisten die Brotfruchtbaume ; sie wurden umgeworfen,
ihrer Frtichte beraubt und zugleich die Yams, die zur Hauptsache an den Brotfrucht
baumen gezogen werden, vernichtet. Taro und Kokospalmen litten am wenigsten;
die Kokospalme wohl deswegen, weil sie in ihrer Schmiegsamkeit dem Winde nur
eine sehr geringe Angriffsflache bot. Schaden hatte der Eingeborene in der Kopra
ernte zunachst nicht, da die reichlich abgeschtittelten reifen Niisse sofort verarbeitet
werden konnten. Die nahere Zukunft sah allerdings betrtiblich aus. Die Blutenstande
und die jungen Frtichte waren vernichtet worden. Ahnlich stand es urn die Bananen.
Trotzdem die Eingeborenen in erster Linie Vegetarianer sind, war eine Hungersnot
nicht zu beflirchten, da die europaischen Lagerbestande an Reis fur einige Monate
ausreichten. Im tibrigen boten das Meer, die Flusse Fische und andere Tiere reichlich
an; auf dem Lande Schweine, Ziegen, Hunde, dazu vereinzelt Huhner und Tauben,
dan von einem Nahrungsmangel nicht gesprochen werden konte. An wiIdem Yams,
der sehr reichlich auf der Insel vorkommt, hatten die Eingeborenen zunachst einen
Ersatz fUr ihre vegetabilische Nahrung. Taro, Pfeilwurz, Zuckerrohr, Ananas litten
keinen Schaden.

Die Wirkung des Taifuns auf die Tierwelt schildert BERG: »Grone Mowen, die ich
sonst in Ponape gelegentlich einzeln beobachtet habe, schwebten nach dem Austoben
des Nordtaifuns zahlreich tiber Keparalap. Als dann der starkere Sudtaifun vortiber
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war, lagen sie in Massen tot oder ermattet in den nahen Mangroven. Von den wilden
Tauben sind viele urngekommen: die libriggebliebenen flattern suchend urn die Baume,
die ihnen ihre Frlichte nicht mehr darbieten, und sie nahern sich ohne ihre sonstige
Scheu wie Hilfe suchend den menschlichen Wohnungen. Die kleinen Vogel haben sich
noch nicht erholt; man kann manche noch ohne Schwierigkeit mit der Hand fangen.
Tote Fische trieben auf den Wellen. Die Miicken sind lastiger denn je zuvor; ihrer
Brutstatten beraubt, beziehen sie in Mengen die wenigen windgeschutzten Raume.c

Nach wenigen Wochen war das Bild ein anderes. Die Insel liberzog sich wieder
mit Grlin, wenn auch noch auf den Bergen und an den Abhangen die umgestlirzten
Baumriesen lange weit sichtbar waren. Es geht wohl zu weit, daraus zu schliefsen, wie
der amtliche Bericht es tut, dafs Ponape in den letzten 500 Jahren keinen ahnlichen
Taifun erlebt hat. Die Eingeborenen erzahlen es anders. Von Interesse ist, dafs die
Baume auf den exponierten Kamrnen der Hohen den Orkan besser liberstanden als
die am Fufse und an den Abhangen wachsenden. Das erklart sich vielleicht daraus,
dafs der Orkan am Bergfufie Widerstand findend und sich stauend, eine urn so ver
heerendere Gewalt entwickelte. Die ihrer Blatter und teilweise ihrer Aste beraubten
Baume, ja selbst Baumstlimpfe entwickelten eine staunenswerte Lebenskraft. Manche
Brotfruchtbaurne, die vollstandig kahl und verstlimmelt ihre Aste gen Himmel reckten,
waren nach noch nicht zwei Monaten nicht nur vollkommen wieder grlin, sondern
zeigten bereits wallnufsgrofle Frlichte; Kokospalmen, die nur noch wenige Wedel
besafsen, entfalteten diese weiter und trieben Bliitenkolben aus; erfreuliche und
wichtige Tatsachen zur Beurteilung des Kulturwertes des Ponape-Bodens.

(Wie der Verlauf eines Taifunes in fruheren Zeiten war und welche Folgen er hatte,
schildert

KO'iOlpen melemel 0 l~k. (202).

v

lena mur 'in pun b(Jtob(Jt Saum, me
P'tl kotlJp', me melemel pan koto, ap' kat.
r~k£ na 'kan ren kauniJpata me karui.
-'1.1'1' lena melemU ap' u£aui,. tena me uarCi
kaualap, tsitka karuslau nekpon Pon'pei
a lau perou en !Sap' puarata. Ari tlna

aramai karus ap' tupekelar. Ari re til
k'tn kokoSt'1£ raparapdk£ tame re pan Mit.
-'1r£ solar 11mpok r~n aramas karul j ma
akol t£ar m§klJ!S, pui iraZ! en kan, a me
kelaZ! akan pan ko ui£ kiSan irati 0 ka·
m~£raila.

Geschichte vom Taifun und der
Hungersn ot.

Es war nach der Weifsen Nacht als
v

Saurn prophezeite, dafseinT aifunkommen
wlirde, und er benachrichtigte aIle seine
Leute davon, damit sie samtliche Vorbe
reitungen trafen. Dann kam der Taifun,
er wahrte sehr lange, aIle Baume wurden
auf Ponape vernichtet, so dafs der nackte
Steinboden zum Vorschein kam. Da hatten
die Ponapeleute nichts mehr zu essen. AIle
sammelten sich und suchten, was sie nur
esssen konnten.

Es gab keine Eintracht mehr unter allen
Leuten j wenn etliche etwas gefunden
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Die Pflanzenwelt.
Die Insel erfreut sich eines tippigen Pflanzenkleides. Vom Strande bis zu den hoch

sten Bergspitzen ist sie tiber und tiber begriint. Dunkelgriin der Wald, gelblichgriin
die darin eingelagerten kleinen und grofsen Heiden; nacktes Gestein tritt nur an
wenigen Stellen zu Tage. Die Botanik ist ziemlich unbekannt. [9 I 3 untersuchte der
Botaniker LEDERMANN die Flora Ponapes, in der er manche Neuigkeiten entdeckte.
Leider ist das ziemlich ansehnliche, von ihm gesammelte Material noch nicht ver
offentlicht. So mul3 man sich auf eigene Beobachtungen und das bisher herausgebrachte
sparliche Material beschranken. Die einzelnen Landschaften haben ihre charakteristische
Flora. Ein breiter Mangrovengiirtel umzieht die Insel und reicht z. T. an den Fliissen
aufwarts weit in das Land hinein. Sonneratia, Barringtonia, Bruguiera, Lumnitzera
bilden die Hauptvertreter, dazu in den Sumpfniederungen die Nipapalme. Scharfe,
hohe Graser, wildes Zuckerrohr, Schilf, Hibiscus, Bambus urnsaumen die Flufs- und
Bachrander und kennzeichnen Sumpfland. An den hoher gelegeneren Stellen stellt
sich die Kokospalme ein. Sie ist im Niederlande verbreitet, und zwar im Ktistengebiet.
Z. T. charakterisiert sie alte, verlassene Siedelungen. Ein bis zwei Kilometer land
einwarts wird man sie vergeblich suchen. Ob der Wald in den mittleren Hohenlagen
Primar- oder Sekundarwald ist, la{3t sich schwer entscheiden. Der Taifun von 1905
hatte 19 laden Wald zu einem so undurchdringlichen Durcheinander werden lassen,
voller Moose, Fame, Schlingpflanzen, welche die gefallten Baumriesen dermafsen

I. GESCHICHTE.

hatten, was sie essen konnten, dann
kamen andere starkere, nahmen es ihnen
weg und toteten sie.

So starben viele Leute; doch allrnahlich
schlugen die Wurzeln der Brotfruchtbaume
wieder aus und wuchsen ernpor. Dann
bekamen sie Fruchte; doch als sie noch
nicht reif waren, holten die Leute sie
herab, taten sie ins Feuer und afsen sie.
Und viele starben daran: auch waren
einige Baume iibrig geblieben, Kokos
palmen, deren Frtichte sie auch genossen
und ebenfalls daran starben. Und es
dauerte lange Zeit, ehe samtliche Frucht
baume wieder wuchsen, und sie selbst
pflanzten dazu noch Bananen. So hatte
man wieder zu essen, etliche Leute wurden
gesund, und sie vertrugen sich wieder,
weil man Essen hatte.).
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{lri tena aramal toto me me!ar,. (Jri
tena katakateo kalau en mat kan lau osata
tau lauteld. .{1riap) ud ; (Jrz' tena akaZketa
mala, a aramai ak>tn kz'n tolun 0 han
nan k>t1 in ie£, re ap) kane {Irz' me toto
p>tl m~kiltir,. 0 pil ap?Jt tstika pil mia me
atanki niu, me re pil kan ua, re ap) pil
m§kila. {In uare£lar tstika en mana ka
ru}, ap) ?Jsata, 0 pz'! pe>tn ir batuketi tit
ape. {Iri mana-ap) mialar, akot aramas
ap) mauretar 0 ir pil pokepene, pue mana
mza,

(Nanapas en K>ttz).

'I
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tiberwucherten, dan ein Marsch hindurch nur mit den allergrofsten Schwierigkeiten
bewerkstelligt werden konnte. Unsere Marine hat wahrend des Aufstandes gentigend
betrtibliche Erfahrungen darin machen konnen, Welche Baurne hier den Hochwald
zusammensetzten, lien sich nicht feststellen. Auffallend sind die vielen Brotfruchtbaume
Artocarpus, z. T. in vielen Arten vorkommend und z. T. kleine Haine und Walder
bildend. Ferner Calophyllum, Barringtonia, Inocarpus, Pangium edule, verschiedene
Ficusarten, Terminalia, Garcinia, Dipterocarpus, Abrus, Erytrina, Premna, Laurus,
dazu auf den Berggraten eine noch unbekannte Palme, die im Typus der Betelpalme
ahnelt, und die Steinnufspalme (Coelococcus caroliniensis). Das Unterholz ist ein ein
ziges Gewirr von Hibiscus; in den hoheren Lagen wird er durch wilde Bananen, Baum
fame, Krtippelholz usw. abgelost, An Blumen und Bltiten ist Ponape arm, sieht man
von den roten und gelben Hibiscusbltiten, den weifsen Calophyllurnbluten und einigen
anderen abo Die Farbenfreudigkeit unserer Flora wird man in Ponape vergeblich
suchen. Das Gleiche gilt von dem Vorkommen efsbarer Frtichte und Beeren. Wie
gesagt, sind die Grenzen zwischen Primar- und Sekundarwald verwischt worden;
es ist nicht mehr klar zu unterscheiden, welcher Teil des Urwaldes von den Einge
borenen niedergelegt wurde, urn fur Wirtschaftszwecke in Benutzung g-enommen zu
werden. Bei der erheblichen Bevolkerungszahl, die Ponape einst hatte, mtissen grone
Teile der Insel urbar gemacht worden sein, die heute wieder verwildert sind; z. T.
mogen sie sich auch in die unfruchtbaren Heiden umgewandelt haben. Diese Heiden
zeichnen sich durch hartes, niederes Gras und niederes Farndickicht aus, das kiimmer
lich auf diesem roten Lateritboden fortkommt. Einzelne Hibiscusstraucher und hau
fig-ere Pandanuspalmen bringen etwas Abwechslung in diese oden Gebiete.

An Kulturpflanzen besitzt der Eingeborene die Kokospalme und den Brotfruchtbaum,
dazu die Banane und die Plante; an Feldfrtichten werden von ihm Yams und Zucker
rohr gezogen. Taro, Sufskartoffel spielen eine ganz untergeordnete Rolle und werden
kaum mehr genossen. Dazu sind manche Kulturgewachse eingeftihrt worden, die z. T.
zu wahren Unkrautern verwilderten, beispielsweise der spanische Pfeffer (Capsicum
minimum) und der aus Brasilien stammende Melonenbaum (Carica papaya); hinzu
kommen die Ananas und einige wohlschmeckende Orangen und Zitronen. Eingefuhrt
wurde unter den Spaniern der Mangobaum (Mangifera), Ylangylang mit betaubend
duftenden gelben Bltiten, der Durian, (Durio zibethinus), dazu eine Staude, die lila
farbene Bltiten besitzt und grtinliche Frtichte, die als eine Art Seifenersatz zu dienen
vermogen (Achras sapota).

Die Riffinseln urn Ponape zeigen die typische Vegetation der niederen Korallen
inseln, die gro!3eren sind mit Kokospalmen bestanden ; wo sich ein Strand entwickeln
konnte, besitzt er die typische Strandvegetation aus Ipomoea pes caprae, Vigna lutea,
Morinda citrifolia, T ournefortia argentea, die als Fischgift gem benutzte Derris u. a.

CHRISTIAN, der gute botanische und zoologische Kenntnisse besitzt, gibt in seinem
Reisebuch »The Caroline Islands- auf S. 328 ff. eine ausfuhrliche Liste der Baume,
Pflanzen, Straucher auf Ponape, die ich hier im Auszuge mit Zusatzen wiedergebe:
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Eugenia
Cynometra
hoher Baum (?)
Dracontomelum
Mangifera
Yams

Arten Sonderverzeichnis

hoher Waldbaum, weifses
Holz, hart, schnell an der
Luft rot werdend

Muskatuut3 (Betelersatz)

Taubnessel
Plante
Limone
Speerpalme, Arekapal
menart
Baumfarn
Basiliuskraut
Ixora (Speerschafte)
Maulbeerbaum (Brousse-

netia papyrifera)
Kandelia Rhoedii (Brack
wasser)

keiualu Winde
ken Brackwasserbaum
kerari Strauch mit roten Bluten

kiop Lilie
kepar Pandanuspalme
kirikei Morinda citrifolia
kerak en ual Malaiischer Apfel
ketau Polypodiumfarn
kiti Cerberalactaria,Giftpflanze
kom Seegras
konok Betelpfeffer
korom Sida retusa, Flachsseide
koto Mangrovenart
kupu'nTanepei Osmunda regalis-Farn
lampa Mehltau

karara
karamat

karat

karer
kotsop, katat

kaua

kater
kateren
katiu

katol
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Ponape-Pftanzennamen.
(z. T. nach CHRISTIAN)

F eigenbaum, Ba1i1an~n- kamp en ial
Baum (Ficus indica) kanau

Parinariu~-Nut3 (Parinari- kanepap
urn laurmum)~ kanepiil

Mangrove; allgem. Name kanriit

Sc?ilfrohr .>' .' kep
W ilder . Ingwer mit rosa-

farbenen Bli.iten(likaitit)
Ylang -Ylang, Cananga kora

oderata
Aleurites triloba
Kawa (Piper methysticum)

Elaeocarpus
Taro
Ipomea pes caprae
Zuckerrohr, Arten siehe

CHRISTIAN S. 330
blutrotes Rohr,
geflecktes Rohr
braunes Rohr

gesprehke1tes Rohr
gebandertes Rohr
Hartholz, weifk,

Farbernangrove
Kalabassenpflanze (Cucur

bita)

Calophyllum inophyllum
braunrotes Holz, scharlach-

farbene Bli.iten
Binse
Compotacea
Scaevola Koenigii
Ingwerahnliche 2 m hohe

Pflanze

Riesen-Convolvulus
Rotang
Cinnamum
hoher Baum (?)
Hibiskus

tseu nta

tseu puot
tseu en uat
tseu en eir
tseu rei

k6io

tsakan
ts~kau

tsatak
tsaua, uQt
ts~ntsul

tseu

ser en uat

aio

itsau (?)
ik6ik

ak
alek
aulon

ais

iMk

iQI
ita'n uel

ka en Mant
kalak
kalau

ikol
inkfn

inot
i6io
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Arten s. Sonderverzeichnis

likam Convolvulus-Art
lim Seeschwamm

lim en tiitii Badeschwamm
lim en kaualik roter Schwamm

lim en anar brauner und blauer
Schwamm

Banianenbaum
Buschpflanze
Seegras
Ingwer
Buschwinde

Ramia- od. Kleinhovia-Art
Riesentaro
Baumfarn

Erythrina indica, zwei
hausig

puek

putoput

pulok

rara
rattl

QIO

oliol
olot
on
6r

rei
re tsap
ro
taip

taip en ual
taip en nat

taltk
tikap
tin
tip

-"oramai
Qt, uQt

-"pal

para-pein Q }
para-man d'

param Nipa-Palme
pari Bambus
peapea Waldbaum

peipei ani } F Gotterhaar
r I' V arne M h hpelpel ararnas ensc en aar

pelak Kurbisart
pona Thespesia populnea
paran Limone
prniptn Kiirbisart
poke PandanuspalmeohneStelz·

wurzeln
Tulpenbaum, Hernandia

peltata
Carapa Moluccensis, Hart-

holzbaum
Strauch, Sponia timoriensis
Freycinetia-Art
Riesenfarn, Angioptera

erecta
Gras
Binsengras
Riedgras, Schilf
Pandanuspalme (allgem.)
Buschpandanus
Strandpandanus, fremder

Pandanus, weil einge-
fuhrt

Hirschzungenfarn
Hanfbanane
Draceena terminalis
Winde (allg.)Steinnufspalme ?

Moosflechte
Farnart
Calophyllum-Art
Brotfrucht

Strauch mit blauen Bluten
Buschstrauch
Sumpftaro
Baum, Dysoxylum oder

Averrhea?
gemeiner Farn
Inocarpus edulis
Heritiera Iittoralis
Grasart
Freycinetia
Grasart
Sarsaparilla
Farnart
Polypodiumfarn
Tacca, Pfeilwurz

Carica papaya
Baumfarn
Psychotria
Orchidee
Zuckerrohr (Wort nur in

Palikir gebrauchlich fur
das hier tabuierte seu

Kokospalme
Feigenbaum
Salzwasserbusch, Metro-

sideros
Komposite mit gelben

Bluten

-"mal

lim en tsiika
lim par
luak

maikon
makiak
man
marasau

marek
marap
marap en set
matai
matal
mata} en iak

rnatu

matil
mekei
mokomok
morniap'

-"mpal
muerk
nan kani

,. nan tap

i
m

r nrn
1-ru

nk~

QS
t
I
J
I
I
I



a In N<?t aufgenommen, Vgl. hierzu CHRISTIAN: The Caroline Islands S. 386.
(j) In N9t aufgenommen. Die gesperrten Namen sind Orts- und Landschaftsnamen auf Ponape.

23 Hambrucb, Ponape.

Die Yamsarten.@ ,
1 kep mtlts grofiknoIIig, hart wie Stein
2 kokonep botobot I. " , Enden tuberos, weifs

3 kokonep ueitsatsa "" '" rot
4 kep rn peir grofsknollig

Es gelang-, fur die KuIturpflanzen: die Brotfrucht, den Yams, die Banane, die Plante,
den Taro und die Nutzpalmen u. a. die verschiedenen Arten und Abarten, die den
Eingeborenen bekannt sind, in Erfahrung zu bringen. Fur die Brotfrucht konnten nur
die 43 Bezeichnungen fur die Abarten aufgezeichnet werden. Im tibrigen war es leider
nicht moglich, die Einzelunterschiede der Pflanzen so festzulegen, wie es botanisch
wohl wtinschenswert gewesen ware. Immerhin gelang es, einzelne Charakterisierungen
der Varietaten zu erhaIten, tiber Grofie, Farbe, Geruch, und besonders interessant
sind die Angaben, woher und von wem die Eingeborenen die einzelnen Varietaten
erhalten haben, Angaben, denen auf anderen Inseln ebenfalIs nachzugehen wichtig
ware, urn Zusammenhange fur die Verbreitung der Kulturpflanzen aufzuzeigen. Auf
Ponape sind z. B. 39 Yamsarten bekannt, einheimisch ist davon nur eine einzige.

--,
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34 mei pa
35 pumptib'
36 mei' n pori aulal
37 mei' n uisar
38 mei'n makoz
39 mei kapas
40 mei olotnn
41 mei'n niuQr
42 mei s~

43 mei sapumkol

Binse
Morinda citrifolia
Barringtonia spec.
Scincus-Fam
Fischgiftpflanze
Banane (allg.)

Siehe Sonderverzeichnis

23 mei tsi
24 mei nenup
25 mei puts
26 mei'n keue
27 keriimots
28 lotrernp'
29 mei uguQ
30 mei'n serfsan
3 1 mei' n puar
32 mei au Ian
33 mei'n pei sal~

ulunga en kiel
up
ut

US
"nmpiil
Ul

Die Brotfruchtarten.G>
I 2 rnei tsr(> mo rok

1 3 mei pei u mas
1 4 tsanka mau

15 mei iip
16 mei lamani

1 7 mei kaiiellk
18 anu mnra

19 mei pan
20 Ii prt
21 mei u~k~r
22 luk ual

1. GESCHICHTE.

T erminalia catappa,
(Mandel)

T oumefortia sarmentosa
Dipterocarpus-Art
Premna
Lumnitzera spec
Ipomea pes caprae

rrnei nua
2 mei tol
3 nan u mal
4 rnei nan tSQr
5 mei'n patak
6 mei' n mal i nk
7 rnei rnarara
8 mei kola
9 mei' n pon tsakil

10 mei u mot

II mei liir

tinn
toil

tnptik

uai'ngol
uantal

tipap
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5 kep rn tol en Ponpei
6 kep in tol en Uii
7 kep in t b mar a
8 kep in Iup 11

9 kep in pan i au I.
10 kep in p a n i au II.
I I kep po mau
I 2 kep en pon tan ki

I 3 kep taran
I 4 kep en Pidzi
IS kep en s~l

16 pasan puek

17 kep en namu botobot
18 kep en namu ueitsatsa
I 9 kep en muali
20 kosi en mtir

2 I kep rn nei

2 2 kep meir kalik

2 3 kep In nan p ~ I a Ii

24 kep in k i p a r
25 liik en muiz~r

2 6 kep en kuam
27 au' n tol en naptk
28 opbts

29 kep petni
30 kep pornktn
3 I tsokola moue
32 tolemau
33 kep en p ~ I ail
34 kep palai
35 kep uetsatsa
36 nein elias
37 kep en an t
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bessere Qualitat

aus Lupur eingefuhrt
weifs
rot
wohlriechend
von einem russischen Schiff erhalten
aus Fidji, auch genannt:
von WeWen erhalten, rotbraune Haut
aus Fidji
Name des Mannes, der diese Art zuerst

von Amerikanern erhielt
weifser Edelyams
roter Edelyams
runde Knollen
Riesenyams; die Knollen werden so groG,
dafs ein Einzelner sie nicht zu tragen
vermag
klein, handforrnige Knollen
langsam wachsend, wird als letzter Yams

geerntet

gro[\e schwere Knollen, Totenname des
Einfuhrers

aus Guam eingefUhrt
Name des Einflihrers
lange Pfahlwurzel, weifse Blatter
wie Palmblatter sich verzweigende Knollen
kiirbisahnlich
lange Pfahlwurzel, Name des Einflihrers

funf Knollen an einem Stengel
in Pelan gezogen
zuckersufs, Knollen tiber der Erde
roter Yams
vom Schiff Elias gekauft
Ant solI stellenweise vulkanisches Gestein

haben
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39 kep en etr

I lit en iap

2 manriats

3 lit som
4 i pali
5 kinits
6 lit i yak

7 lit i yak en uat
8 tjame- ) -9 Y:;l\lP en man

10 iap en uel

I I lit en stron ailen

- ) ,-
I 2 y:;l\lP pnner

13 karats
14 kuz lit

- .-.
15 ut en tiai

I 6 karat en iap

17 lit i t61
18 pelou
19 brisfl
20 ti kap
2 I lit rnei

2 2 tsap t~ran

23 karat

wilder Yams; nur diese Art ist in Ponape
heimisch. AIle anderen Arten wurden
eingefuhrt,

Die Bananen- und Planten-Arten.
Plante, weifsliche Schale, Fleisch

rotlich

Banane, grol3, weifsliches Fleisch
Banane, kleine Frucht
Banane, gro13e Frucht, bis 60 ern lang

. Plante, kurz gedrungen, rotes Fleisch
Banane.grofse Frucht, schwarzlicheSchale,

gelbes Fleisch
Banane, winzige Frucht, grol3e Traube
Plante, Fleisch wei13
Banane, braune Schale, gelbes Fleisch,

grol3e Traube
wilde Banane, kleine Frucht, sehr wohl
schmeckend
Kusae-Banane, sog. Apfelbanane, dorthin

von Hawaii durch Missionare einge
fuhrt

Banane, Frilchte werden gegessen, Fasern
des Stammes flir die gewebten Gtirtel
verwendet

Plante, rotliche Schale, gelbes Fleisch
Ladyfinger-Banane
Banane, aus Kusae eingeftihrt
Plante, grol3e Frucht, schwarze Schale,

gelbes Fleisch
Plante, schwarze Schale, rotes Fleisch
Banane, klein, weifsliche Schale
Banane, aus Brasilien eingefuhrt
wilde Bergbanane, Hanfbanane
Banane, grol3e Frucht, braune Schale,

gelbes Fleisch
Banane, hellgelb
Plante, kleine birnforrnige Frucht



mit weifsen
[Streifen

I panta
2 taku

3 tjauk
4 ani ts6u petok
S uot
6 bameru

7 motiap
8 man
9 tsau au ua lebol
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Die Taroarten.
klein, Blatter mit °roten Flecken
kleinblattrig, weifse Blattstengel
grofse Pflanze, weifse Blattstengel

kleiner Sumpftaro, schwarze Blattstengel
Riesentaro, Colocasia esculenta
kleine Blatter, schwarze Blattstengel
Bergtaro, grofse Blatter
Sumpftaro, gronblattrig, Riesenknollen
Sumpftaro, Blattstengellilafarben

I ni t61

2 ni uetsa

3 ni uelak
4 kotop
SM
6 param

Die Palmenarten.
Kokospalme, reife Nun klein, graue Hulle ; Bergpalme
Kokospalme, reife Nun klein, rotbraune Hiille ; Niederungspalme
Kokospalme, reife Nun gron, aus Truk, Mortlok und Nukuor eingefuhrt
Bergpalme, betelpalmenahnlich. Frtichte genienbar
Steinnufspalme
Paranufspalme, Sumpfpalme, Nipapalme

Die Tierwelt.
Uber die Tierwelt sind wir fast ebenso unzulanglich unterrichtet wie tiber die

Pflanzenwelt. KUBARY und FINSCH beschaftigten sich eingehend mit der Ponape eigenen
Voge1welt. KUBARY sammelte und beschrieb 32 Arten, von denen FINSCH wahrend
seines kurzen Aufenthaltes 30 sammelte und beobachtete. Eine Anzahl davon (KUBARV:
Vogel von Ponape im )Journal Mus. GODEFFROYC Heft XII, 1876, S. 15-40) sind
Ponape allein eigen. Dahin gehoren die Taubenarten Ptilopus Ponapensis, Phlogoenas
Kubarii; der Fliegenfanger Rhipidura Kubarii, der Brillenvogel Zosterops Ponapensis,

=•

Andere gentefsbare Pflanzen.
I piinepel Ananas 12 surien Netzmelone
2 kantt Mango 13. pnmkrn Ktirbis

3 S~l Soursop 14 makernak Pfeilwurz

4 uater melon Melone, rotfleischig IS k'9n Mais

sIemon Limone I 6 ts~t1 Zuckerrohr

.. • 6 befan

f
17 krpar Pandanus

7 karer
Orangen

18 rentra I Schilf- und Ried-

8 bateto Sufskartoffel 19 rentake graser, fur Medi-

9 maniok Maniok 20 repattl zinern bestimmt
~.

Reis 21 tsakau Kawa10 rats
I I momiepel Papaya



ein kleiner Zwergpapagei Eos rubiginosa und die Sumpfohreule Otus brachyotus.
Die tibrigen Vogelarten sind entweder kosmopolitische Vog-el oder den Karolinen
eigen. Ihre Namen sind unten aus den Aufstellungen ersichtlich. - An Reptilien ist
Ponape artenarm. Bekannt geworden sind nur Mabouia cyanura, Lygosoma smarag
dina und cler kleine graue Gecko Platyclaktylus lugubris, der gern in den Hausern
gehalten wird. FINSCH bestatigt ebenfalls die Artenarmut der Insektenwelt, von denen
Fliegen und Mticken gelegentlich zur Plage werden konnen. An Tagfaltern sammelte
erdie weitverbreiteten Arten Danais erippus L., Hypolimnas Bolina, Junonia veIlida
und zwei schone Arten Ordensband (Ophideros spec.).

An Saugetieren scheinen nur drei Arten auf Ponape heimisch zu sein : die Ratte,
der Flederhund (Pteropus molossinus Tmm.) und der Hund. Von dem auf Ponape
einheimischen Hunde berichtet schon O'CONNEL: eine ausfuhrliche Beschreibung geben
LUTKE und v. KITTLITZ; im Jahre I9IO war kein Vertreter mehr vorhanden, nur
Bastardhunde waren bei den Eingeborenen anzutreffen. Der Haushund steht nach der
Beschreibung dem in Neu-Guinea einheimischen Hunde nahe. Ob das Schwein hei
misch gewesen ist, bleibt dahingestellt. O'CONNEL kennt es nicht. Das gleiche gilt
vorn Huhn, das ebenfalls auf die Insel eingeschleppt worden zu sein scheint und dann
im Busch verwilderte; jedenfalls trifft man selten Hiihner auf den Eingeborenenge
hoften an. Die Ponapeleute schatzen nur die Federn. Fleisch und Eier sind allein zum
Verkauf an die Weifsen bestimmt.

CHRISTIAN beschaftigte sich wahrend seines Aufenthaltes ebenfalls sehr eingehend
mit der-Tierwelt, Seine Ergebnisse lege ich folgenden Aufstellungen zugrunde und
erganze sie nach meinen Beobachtungen.
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Schwein
Rind

Obersicht der auf Ponape vorkommenden Tiere
(z. T. nach CHRISTIAN).

Sa u g e t i e r e.
puik
k<fu

Flederhund
Hund
Ratte

puok, puek
kiti, kizi
kitik, kitstk

rnalek
si~k

pnliet

seret, tseret
mtlr@

krilkril

kinuet

Vogel
a) Landvogel

Papagei (Eos rubiginosa) balus, baluz
grofse graue Taube
kleine graue Taube

(Ptilopus Ponapeensis)
Taube, Abart von Ptilopus

kleine violettbraune Taube
(Phlogoenas Kubary)

Huhn
Star (Aplonis)
rotbrtistiger Honigsauger

(Myzomela rubratra)
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kntar, tirou

knikni

likapisrr

Eisvogel
Fliegenfanger (Rhiphidura

Kubary)
Kuckuck (Eudynamis Tai

tiensis)

lnkot, Iikot Sumpfohreule

(Otus brachyotus)
Ii maliel en takai kleinerbraunerBuschvogel

Ii mati kleiner griiner Vogel

Ii porok schwarzweifserNacht vogel

b) Seevogel

R
'r·r kl. Art parat

egenp.eller
gr. Art

knlu }
tMklf

akiak
karakar

weifse Mowe

graue Mowe
tstk

kaualik

braune Seeschwalbe mit
weiner Haube

Bootsmann
Reiher

griine EideChSe} an
Kokos

gelbe Eidechse palmen
hellgrtine Eidechse
grtiner Seeaal
Seeschlange (Pelomis
Schildkrote [bicola)

Nan s~l:iil

man tau QS
articulatus,

masQ
na lnpn loiloi
ue

Perocheirus
Eidechsen

Reptilien

grone, schwarze, rotpunk- Ii teitei piini
tierte Eidechse (Scincus)

Gecko

kiel

lamuar

Ii painr }
Ii menirnen en

tseri

litak
rQs, ras
pup, lioli
pai kop

ukair
kameik
kapai, kipai

palat

baXQ
a
karariat
ki
tlat
pulak

tsara

Fische un d Se es aug e t ier e

goldgelbe Cyprinus-Art
Papageifisch
Kofferfisch (Ostraceon cu-

bicus)
F orelle (?), rosafarben

Hai
Seebarbe'
Bonito
Delphin
Ballonfisch, sehr giftig
grofser, rundlicher, dunkel- mariar

grtiner Leib tak
rosenroter Fisch mit klei

nern Korper und brei-

tem,flachem Kopf. Reihe
Dornen aufdem Rucken;
scharfe Zahne

Kletterfisch
Wal
Riffisch
Fisch mit flachem Kopf

undplurnpemKorperrnit '
weifsen und olivfarbenen
Zickzackbandern

fliegender Fisch
Hornhecht



Insekten

kat en I~Ii, miis Raupe
kakalis grof3e schwarze Ameise
loiporo grofse braune Ameise

- I

(

Trepang, nicht
genossen

Trepang, genossen

359

Rauten gemusterter
Fisch,Flossenu. Rticken
dunkelbraun. I '/2 Fuf3
lang

gr., blauer Fisch, dessen
weiches Fleisch roh ge
nos sen wird

Chaetodon sp.
Scholle
Rochen
Aal (auch im Suflwasser)

blauer Seestern
braunroter Seestern
Tintenfisch

main

Ii mas

Ii kap isi 11<;>

Ii keniken

katup", rnatup'

lonnn

kamet
manet
narer
tsaparan
kaka
iil a lap on

rnarer, mera

rar
kls
Ii masamas uei

piil

Ii er puater
Iipar
Ii kant en kap
kamistk, it

Niedere Tiere

Ii uliil

FIiege
Sandfloh

Mticke

1. GESCHICHTE.

kleiner roter Fisch
kl. schwarz und weif

gemusterter Fisch S..,
kl. kobalt-, orange- ~

(i"
farbener Fisch ::s::h

blaufarbener Fisch m. g..
schwarzen und gel- C'tI

ben Reihen
Ieuchtend roter Fisch,

Rtickenflossem. Dornen
besetzt. I tj2 Fufl lang

mit weifien und braunen

I~Ii, Ion
em en ual
l)m

nrnp'

masat

t6ik
potarar

marn'ttk

uakap

roknrn
alirnon
parn
karaz
omp'

Krebstier
grof3e braune Krabbe
Strandkrabbe
Brachyura
Kokosnufskrabbe (Birgus
latro)

Ii motal en iak kleine Sumpfkrabbe mit
grof3er roter Schere

Einsiedlerkrebs
purpurbraune I<rabbe, 1m

Brackwasser und 10

Fltissen Iebend
urana Hummer
insan Languste
tapap Languste
Ii katop en set Squilla
Ii katop en pi! Sufswasserkrebs
lit Seeanemone

kfr
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man en kalip schwarzrote Libelle

Ii paruru SchmetterIing-

tantar, tenter Grille

Ii karak Lalls

iki mail Skorpion

man en ran (pun) Tausendfiifller

kat kleinc rote Ameise
Ii karak, til Floh

ked KMer

Ii knn groGc schwarze Spinne

tsila pan em, na- kleine Spinne
IUk

Die Sprache.

2m Kenntnis der Ponape-Sprache licgen verschiedene Arbeitcn vor. Die urn
Iasscudste unci grUndlichste ist zugleich die altestc. Sic ist von einem der gclehrten und

ersten Boston Missionare auf Ponape niedergeschrieben worden, vom Rev. IXTIIER

H. GULICK, 1\1. D.: Vocabulary of the Ponape Dialect. Ponape-English and English

Ponape with a grammatical Scetch. Die Arbeit ist abgedruckt im »Journal of the

American Oriental Society « I 88:.2. Die ausgezeichnete kleine grammatische Skizze

geht auf cine altere, hcutc schr seltcn gewordene Arbeit zuriick: L. H. GULICK, 1\1. D:

Notes on the Grammar of the Ponape Dialect. Honolulu 1858. Die Boston Missionare

lid3en es sich angelegen sein, zur HauptstUtzc ihrer Unterweisungen einrnal an die

Obertragung des Neucn Testamentes in die FonapeSprach« zu gehen, zurn andem

fiir den Schulgebrallch besondere LehrbUcher zu verfassen. Die Ubersetzung des

Neuen Testamentes geschah nicht in einern luge; zunachst wurden die einzelnen

Evangelien ubertragen, an die sich ausgewahlte Briefe Pauli schlossen, bis endlich
188 7 nach fast dreiGigjahriger Arbeit das Neue Testament vollstandig vorIag. Die

Obersetzer warcn A. A. STUI{GES und E. T. DOANE. Sic veroffentlichten: Puk en

Jojua, me kajirauik jon ni lokaia uta ipru ; ap kapara ki ton ponape. [Nu Jok.] En

Amerika joupenepan Paipel. 1882. (Buch Josua.) Del' Obersetzung des Neuen Testa

mentes von 1887 folgte at 0 ari en puk en [amuel ka ; me kajirauik joni ni lokaia uta

ipru, ap kapara ki ton ponape. [Nu Jok.] En Amerika joupenepan Paipel. l889.
(BUcher Sarnuelis), und at 0 ari en puk en kajoipan nanamariki kan; me kajirauik

joni ni lokaia uta ipru ap kapara ki ton ponape. [Nu 10k.] En Arnerika joupenepan

Paipel. I 889· (BUcher cler Konige.) Die dritte Ausgabe des Neucn Testaments erschien

19°5: Katete Kap pan atail Jioua Kamaur Jijoj Kraij, me Kajirauik Jon ni lokaia uta

krik; ap kapara ki ton Ponape. Me ren en Amerika joupenepan Paipel, me tapi tar

nu iok t S16, kapara eu uet. I 905 ..\n Lehrbuchern wurden veroffentlicht I. Puk en

matanatan, Rechenbuch, 2. Puk en kak akan iran lamalarn, Biblische Geschichten,

3· Puk en kajanjal eu, Fibel und erstes Lesebuch. Dieses kleine Schriftchen enthalt

Beitrage der Eingeborcncn, die darin einzelne Ponape-Sagen und -Marchen erzahlen:
dazu ist das Buch mit Holzschnitten ausgestattet, die dem Kinde einen Begriff euro

paischcn Kulturlebcns, romischer Geschichte, frernden Tieren, z. B. vorn Tigcr, Lowen,
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Baren, Pferde usw, vermittcln sollcn; nur sind die Abbildungen derrnafscn schlecht,

daf kein Ponape-Kind in irgendeinem zoologischcn Gartcn nach diesen l\ hbildllngcn

irgendcincs der Tiere crkcnncn wiirde, ,t. Puk en Kaul, ein Gesangbuch. 5. Puk en

Peutial, Geographiebuch, das allerdings zur Hauptsachc auf Norclamerika Bezug

nimmt. Die Schrcibweise der Ponape-Worte in diesen Blichern ist recht unzulanglich.

GULICK verwendet 14 Buchstaben, urn die Ponapc-Laute wiederzugeben. Er gibt diese

mit englischen (bezw. angloamerikanischen) Lauten wieder, ohne sic einer genaueren

phonetischen Untersuchung zu unterziehen, wodurch naturgernaf Unzulanglichkeiten

entstchen. Die Vokale werden genaucr erfafst und beschrieben clurch Vcrwendung

diakritischer Zeichen; die Konsonanten jedoch bringt er nur unzureichend zum Aus

druck; z. B. schrcibt er j fur die englischen Laute j, ch, ts usw. Stimmhafte und Stimrn

lose gelten ihm gleich »t« wic engl. t, d ; P wie engI. p, b usw. Dazu muG freilich

bemerkt werden, daG die Ponape-Leute ein und dassc1be Wort bald mit stimmhaftcm,

bald mit stimmlosem Laute sprechen. Ebenso schwankt die Aussprachc der rein

frikativen und der affrizierten Laute : man findet nebeneinander bei eincm Worte die

Aussprache 5, Z, dz, t5.

AIs die spanischen Kapuzincr ihre Arbeit aufnahmen, legten auch sie sich ein

Vokabularium an. Sie arbeiteten ganzlich unabh;ingig von dcr Boston Mission. Nicht

zu ihrem Vorteil; denn die Umschrift, die sie in ihren Veroffentlichungen bcnutztcn,

ist schr umstandlich und kommt der Wirklichkeit wenig nahe. Erst in der dcutschcn

Zeit versuchten sie sich der seitJahrzehnten eingefiihrten Boston-Umschrift anzupassen,

die mehr oder weniger zur Grundlage der Schriftsprache gewordcn war und es his

heute geblieben ist. Die spanischen Missionare vcroffentlichten fiir ihren Missions

gebrauch folgende Werke : r . Diccionario Hispano-kanaka osea Modesta Coleccion

de las voces mas usuales y conocidas de esta lengua de la Ascension 0 Ponape.

Tambobong 1892. 2. Devocionario kanaka. Te puk me pataki tuen tiak en choulang

katek kan. 3. Catecismo de doctrina Christiana Hispano-kanaka. Auch die deutschen
Kapuziner brachten fur ihren Gebrauch fiir ihre Gemeindc einen Katechismus heraus:

Katekijmuj te Patak en lamalam katolik on joulan en Ponape kan. Freiburg i. Br. 1909.

Dic protestantische Mission arbeitete ein Gesangbuch aus: Puk en KciUI Jaraui en

Muein Krijt. Liebenzell 1912. Die ersten deutschen Arbeiten iiber die Ponape-Sprache

entstammen der Feder Dr. HAULS: -Ein Beitrag zur Kenntnis der Umgangssprache

von Ponape.« Es ist ein kurzes Vokabularium in Deutsch-Ponape und Ponape-Deutsch,

das durch den Beitrag des Arztes Max G1RSCUNER eine wertvolle Erganzung erhielt.

Dieser sammelte vor allem Ausdrticke fur den Kerper und seine Verrichtungen und

Krankheiten und dazu die zur Krankenuntersuchung notigen Begriffe und Rede

wendungen. Die Arbeit ist abgedruckt in dcn -Ostasiatischen Studien des Seminars

fur Orientalische Sprachen in Berlin- 1904. Eine ausfuhrliche Grammatik, eine sehr

feinsinnige Arbeit, legte G1RSCHNER zwei Jahre sparer in derse1ben Zeitschrift vor:

Grammatik der Ponape-Sprache. GIRSCHNER'S phonetische Umschrift erfaGt die Vari-

,.
I
d
\
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Diph tonge

Oil, all, (-';, ai, ;.U.' , a-a, co lassen die Bestandteile crkcnncn lind unrcrscliciden sich

clurch den Bogell .--... von den getrennt zu sprcchcndcn Vokalen au = a'II, oi= o-i lISW.

Gespannte Vokale werden mit eincm Balken uber densc1ben, also a, e, i, 0, U, un
gespannte Vokale mit einem Hakchen bezeichnet, also a, e, r, 0, 0, usw.

Der clynamisch betonte Vokal wird mit einern ' versehen,

n

m

Nasales

1, r

Liquidae
x, j

Ko n s o n a n t e n

Frikativae

anten und Feinheiten des Ponape-Lautbestandes bedeutend genauer als es GULICK

gelang. In meincn Tcxten benutze ich die von MEII'\llUF eingefuhrte phonetische Urn
sehrift. Die Widcrspriichc, die sich ill mcincr \Viedergabe linden, crkliircn sich da

durch, daf ich die individuellc Ausspraehe zu erfasscn versucht habe, d. h., daf ich

mich in der Nicderschrift der Texte genal! an die Aussprache des jeweiligen Gewahrs

mannes gehalten habe. Wie schon gesagt, schwankt nieht nur die Aussprache der

selben Laute bei den einze1nen Personen, sondern auch haufig von Mal zu Mal bei

einundderselben Person. Dazu kommcn noch dialektische Unterschiedc, die groGer

zu scin scheinen, als man gemeinhin annimmt. Im allgemeinen spricht man die Vokale

in den Nordstaaten offener aus als irn Suden, wo die Vokale geschlossener sind. Auch
die affrizicrtcn Laute sind im Norden haufiger vertreten als im Suden.

Bei c1er Umschrift der Ponape1aute bediene ich mich folgender Zeichen zur Be
zeichnung der

Explosivae
Velares k, g
Palata1es cr

b

Alveolares t, d s, z
In terclentales ~

Bilabiales p, b w

Rauschlaute s, z

1- und r-Laute uncl Nasales werden, wenn gespannte Laute, mit dem Langcnzeichen
verschen: 1, r, ii-" 11 \1SW.

Die affrizierten Lautc werden durch ihre Bestandteile Explosivae und Frikativae
bezeichnct.

Vokale
a, c, i, 0, u, Vokalc mittlerer Qualit~it

a, ~, !, Q, u, weite offene Vokale

a, (~, !, o. \1, enge geschlossene Vokale

~I, q, abgerundete Vokale (dem ii und 0 entsprechend)

Semivokal
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Laute mit naehfolgendem Kehlverschlufs sind mit darauf folgcndem Spiritus lcnis '

versehen: b', p' usw.

Die Ponape-Sprachc gehort ZlI dcn austroncsischcn Sprachcn lind ist vcrwandt mit

dcn Ubrigen mikronesisehen Sprachen ; cngc Beziehungen bcstchcn zu den Zcntral

karolinischen Sprachen LInd der Kusae-Sprache, aueh zeigen sieh viele Beziehungen zu
der Marshall-Sprache. Trotzdcm ist es den Eingeborencn der genannten Inse1n nicht

moglich, sich ohne wei teres glatt in ihrer Sprachc mit den Ponape-Lcutcn zu vcr

standigen und umgekehrt. Bei den Spraehaufnahmen auf Faraulip hat mir ein Worter

verzeichnis von Ponape ausgezciehnete Dienste geleistet.

Die Ponape-Sprache wird nieht nur auf Ponape, Ant und Pakin gesproehen, sondern

cbenfalls mit dialektisehen Abwcichungen auf Pingclap, l\Iokil lind Ngatik, insgesamt

von rund 5000 Menschen.

Nach den Standen, bzw. Klassen del' Eingeborenen glicdert sieh der Wortschatz

Auch wird dureh bcstimmte Prafixe cine Unterseheidung zwischen den hohen lind

den niedcren Spraehen vollzogen. Die einzelnen Klassen sind streng an den Gcbraueh

del' einzelnen Standesspraehen im Verkehr mit Hoherstehcnden, Rangllntergcordneten

und untereinander gebunden, wenn sie nieht gegen Anstand und Sittc verstoflcn wollen.

So werden unterschieclen :

I. katito-Rede im Verkehr mit dem hohcn Adel, z. B. Nanarnariki, Uartsai,

T~~ik, Nos, Nalaim.
2. apetoRcdc im Vcrkchr mit dcm nicdercn Adel, z. B. Nanaua, Nanpci, Nan

kerou

3. koto -Reck rm Vcrkehr mit den Frcien, ararnas

4. tanato-Rede im Verkchr mit dem niederen Yolk, ararnas mual

Beispiele:

I
I
t
I;
t!

2 3
Kopf gotO en malll tsapui mona mona
l\Iann sarioro, uartsai lapalap ISO 01, ararnas ol
Frau likand li e likand Ii a papallt Ii

Die Verben cler katito-Sprache erhalten ein Prafix, das Wortchen »kati «, z. B. heiGt

» gcben « in der koto-Spraehe - ki to «, in der katito-Sprache »katiki to « •

Daneben sind auf Ponape eine Reihe von Epen erhalten, die von den Leuten re

zitiert, gesungen, aber nieht mehr verstanden werden. Sie sind in cler »lokaia en mas «

crhaltcn, - der Sprache yon friihcr s J die in vielern einzelnen Ponape-Worten ahnelt,

aber im ganzen nicht mehr verstanden wird. Die gleichc Sprachc ist mit einzelncn

Worten noch in anderen Sudseesprachen heute lebcndig. Manche samoanischen Wortc

erscheinen darin, andere wiederurn sind in Paramikronesien heirnisch. So bedeutct

das Wort » parara in Alt-Ponape wie heute noeh in Wuwulu und Aua (Paramikro

ncsicn) den Donner, der in Ncu-I'onape »Nanzapuc « heiGt. Fur die Ausmerzung von

Worton aus dern Sprachschatz mag auch der Umstand verantwortlich gemaeht werden,

'j
I

. j

I!
II

11"
li
Ii
i~
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claG hcstirnrutc Worte, die zur Bezcichnung von hochgestellten Eingeborenen als

Eigennamen dienten, nach dem Tocle des Tragers verschwinden mufsten, urn den

Totengeist nicht zu kranken und zu zitieren. Z. B. darf man in I'alikir das Wort »puik c

Schwein, nicht aussprechen, weil ein fruherer Obcrhauptling, ein Lap en Palikir diesen

Nat,nen als Eigennamen hatte. Nach seinem Todc bezeichnet man das Schwein seit

her als »man teitei « - das »Tier, das mit der Nase irn Boden grabt«.

Hinsichtlich del' Grammatik, die von GmsclINEI{ ausgezeichnct bearbeitet worden

ist, ist nur das Wesentliche mitzuteilen. Fiir die Hauptworter ist ein Geschlechtswort

nicht vorhanden. Die Einzahl wircl clurch HinzufUgung cles Zahlwortes, die Mehrzahl

durch Zahlwiirter odcr die Mehrzahl ausdruckcnde Eigenschaftsworter gckennzeichnet.

Eine Deklination in unserern Sinne gibt es nicht. Sie wird durch vorangesetzte selb

standige Wortcr, ctwa irn Sinne unserer Verhaltnisworter ersetzt. Eine Ausnahme

bildet der Akkusativ. dcr cines solchen Wortes entrat und durch seine SteHung irn
Satze kenntlich ist.

Es gibt in der Ponape-Sprache gewisse Worter, die zu grammatischen Formele

menten erstarrt sind und dazu dienen, urn clie Worter, mit denen sic verkniipft werd.en,

ihrem Inhalte, Wesen und Bedeutung nach zu bestimrnen. Man unterscheidet ZllI11 Bei

spiel so1chc Formclemente fur Menschcn unci Tiere ; lange Gcgenstande; BUnde!;

quergespaltene Gegenstande, langsgespaltene Gegenstande usw. Diese Bestimmungs

worter werden eben falls bei der Bildung der bestirnmten Zahlworter verwcndet und

ersetzen den unbestimrnten Artikel.

Es gibt zwei A rtcn pcrsonlicher Fiirworter : das crstc in Verbindung mit dern Verb

gebrauchtc Verbalpronornen, das zweite clas allcinstehencle absolute Fiirwort. Dazu

treten die Objektsformen. Das Pronomen unterscheidet Einzahl, Mehrzahl unci Dual.

Bei del' crsten Person del' Mehrzahl unterscheidet man die exclusive unci inclusive

Form. Dazu tritt cine Hoflichkeitsforrn. Die Verbalpronornina stehen stets vor dem

Vcrh. Die Objcktsformcn treten hinter das Verb, von dern sie abhangcn ; bei be

stimmtcn Verbalsuftixen werden sic zwischen Verbalstamrn unci Suffix eingeschoben.

Von besitzanzcijrenden Fiirwortern gilt bezUglich cler Form das gleiche wie eben.

Dies besitzanzeigendc Furwort wird auf clreierlei Weise verwendet : Als Suftix wird

es an das Endc des betreffenden Wortes angefLigt, wenn die Zugehorigkeit als eng

und untrennbar au(gefaGt wird, z. B. bei Korperteilen, bei untrennbaren Eigenschaften,

bei Gegenstanden, die ein unvcraufserliches Eigentum bilden. \Vird die Zugehbrigkeit

als locker ernpfunden, so wird das besitzanzeigende Fiirwort vorangesetzt, z. B. bei
del' Kleidung, Hausj-craten, Esswaren usw. 1st die Zugehorigkeit nicht ohne weiteres

erkennbar und rnuf sic bcsonders gekcnnzeichnet werden, so wircl das aus »na s und

dem Furwort -nai, om ({ usw. gebildete »nai«, »nom « (naom), na, naitail (natail), nou

mail (naomail), nairail (narail) vor den zugehc)rigen Begriff gesetzt; es bedeutet: mir,
dir usw. gehorig.
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i intinier
i pan intin
i pan intinier

Die Eingeborenen.
Es kann nieht genug betont werden, claG im Jahre 19°9 gelegentlich meiner Er·

kundung Ponapcs die urspriinglichen Verhaltnisse nieht nur in Sitten und Gewohn-

3. vollendete Handlung

4. zukiinftige Handlung

5. in der Zukunft vollendete

Handlung

Die vollendete Handlung wird durch die Endung er (ier) gebildct. Das zwischen

Nomen (Pronomcn) und Verb eingeschaltcte »pan « druckt die Zllkunft aus. »kin «

druckt das Gcwohuheitsmafsigc der Handlung aus. Aus obiger Aufstcllung geht hcrvor,

daf der Eingeborene ein Imperfekt nieht kennt. Will er die Vergangenheit der einrnaligen,

bzw. wieclerholten Handlung ausdriicken, so geschieht dies mit Hilfe eines Adverbs.

Es ist nicht mbglich, aus einer aktiven transitiven Verbform clas Passiv ZlI bilden
Doch wcisen bestimmte transitive Verben entsprechende passive Formen auf. Eine

teste Rer-el aibt es nicht. Haufi« zciot die passive Form o-eacl1iiber ocr aktiven Re-
h h b b b~

duplikation des Verbalstammes. Vie1faeh weisen die aktive lind passive Form ganz

verschiedene Verbalstamrne auf.

Die Urnstandsworter stehen hinter dern Verbum, ge1egentlieh zwischen Suhjekt

und Pradikat.

Verhaltnisworter scheiden sich in zwei Gruppen. Die eine wire! unmittclbar mit deru
zugehorigen Begriff verbunden, die andere bcdarf noch eines zwciten Verhaltuiswortes

zur Vcrbindung mit dern zugehorigen Begriff.

FUr die Satzbildung gilt folgcndes: Voran steht das Subjekt, gefolgt von Attribut

und Apposition; dann schliefst sich das Pradikat, an dieses das Objekt.

Das Eigenschaftswort steht fur gewohnlich hinter dern Hauptwort. Bei bcsonders

charakterisierenden Eigenschaftswbrtern wird die Stammsilbe verdoppelt.

. In der Sprache unterscheiden sich Grund- und Ordnungszahlen. Die Grundzahlen

werden auf zweierlei Weise verwendet : als reine Zahlbegriffe, ohne Beriieksichtigung

der Gegenstande. Die zum Abzahlen gebrauehten Zahlworter miissen mit den flir die

zu zahlenden Dinge bestimmten Formelementen verbunden werden, die dern Zahl

wort suffigiert werden. Die Ordnungszahlen werden aus den Grundzahlen mit Hilfe
des Kausativprafixes ka- gebildet. Sie miissen gleichfalls stets mit dem zurn gezahlten

Dinge gehbrigen Formelement verbunden werden.

Beim Verbum sind Stamm und Endung zu unterseheiden. Die Person wire! allsge

druckt durch das hinzugesetzte Verbalpronomen, falls das Nomen fchIt. Die Verbform

selbst jedoch bleibt unverandert. Es werclen folgende Zeitformen untersehieden:

1. einmalige Hancllung i intin ich schreibe (schrieb)

2. wieclerholte Handlung i kin intin ich pflege zu schreibcn (pflegte

zu schreibcn)

ich habe geschrieben

ich werde schreiben

ich werde geschrieben haben



heiten, Verfassung, Soziologie usw. sich in heller Auflosung befanden, sondern eben
falls das E r s ch e i nun g s b i Id der Eingeborenen in den achtzig Jahren seit ihrer Ent
deckung sich dermafsen verandert hatte, dan es sehr schwer halt, aus dem Wust der
fremden Einflusse das ursprtingliche Bild wiederzugewinnen. Die Photographien reden
in dieser Beziehung eine deutliche Sprache. Ein Vergleich meiner Photos mit denen
KUBARY'S I aus den siebziger Jahren veranschaulicht dies recht deutlich. Bereits unter
den KUBARYSchen Aufnahmen fallt das Mischblut auf; erheblich starker ist es unter
den Eingeborenen von 19°9 vertreten, so dan man ernste Zweifel hat, ob 1909 mit
Ausnahme Palikirs, das sich stets abgeschlossen und rein hielt, noch wirklich rein
bltitige Eingeborene auf Ponape vorhanden waren. Man darf doch nicht vergessen,
dan seit 1830 die Insel ein Hauptanziehungspunkt fiir die Walfanger mit ihren Be
satzungen aus aller Herren Lander und in allen Farbenschattierungen bildete. Die
leichte Zuganglichkeit der Frauen und Madchen, die uns FINSCH noch aus den acht
ziger Jahren berichtet, tat ein tibriges, eine Verbastardierung in gronerem Ausmafle
herbeizufuhren. Wahrend der spanischen Zeit traten darin keine Anderungen ein.
Erst die deutschesVerwaltung fiihrte in dieser Beziehung geordnete Verhaltnisse her
bei; sie war aber nicht imstande, den weit fortgeschrittenen Zersetzungsprozef zum
Stehen zu bringen und die ursprtingliche Bevolkerung rein zu erhalten.

0' CONNELL spricht bereits davon, dan sich auf Ponape zwei deutlich voneinancler
verschiedene Rassen befinden: eine olivenfarbene Rasse, die fur Nachkommen von
Malaien gehalten werden und die Stidseeneger, die vielleicht die Ureinwohner bilden.
Er beobachtete sehr richtig, dan die hellere Rasse die herrschende, die Neger, wie
er sie nennt, das gemeine Volk und die dienende Klasse bilden. Bemerkenswert bleibt
auch seine Angabe, dan beide Rassen nicht untereinander heiraten. Das muf sich
nach der Entdeckung der Inset sehr grtindlich geandert haben. So krasse Unterschiede,
wie sie O'CONNELL bemerkte, fand man 19°9 nicht mehr. (Allerdings begegnete man
in Palikir (Vergl Tafel Kawa, 2. Teilband) einzelnen Individuen, die in ihrem Aussehen
stark von den tibrigen Ponape-Leuten abweichen. Ein derartiger Vertreter ist z.B. bei
dem »Auswringen der Kawa s dargestellt. Er ist kleinwtichsig, von tief dunkelbrauner
Hautfarbe, krausem schwarzem Haar, das vorn in einer kleinen Wolke getragen wird,
breitgesichtig mit starker Prognathie und niedriger Stirne. In der Gruppe hebt er sich
als etwas Fremdartiges ab, zumal gegen seinen linken Nebenmann, welcher der hochsten
Adelsklasse angehort und ganz hellfarben ist. Diese zwei Rassen werden auch vom
Volke bestatigt, So erzahlte man mir - den Text sandte ich seinerzeit an Herrn VON

LUSCHAN - da£\ bis in die achtziger Jahre hinein noch in der Landschaft Palan etliche
Eingeborene gelebt haben, die danach ausgestorben sind, welche sich durch Klein
wtichsigkeit, sehr dunkle Hautfarbe, sehr grofse, krause Haarwolken und eine hohe,
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(j) Ein gliicklicher Zufall und die Liebenswiirdigkeit des Herrn SCHARF der Firma SCHARF & KAYSER in
Hamburg haben die Originalplatten als Geschenk an das Museum fiir Volkerkunde gelangen lassen, so
da£l es moglich ist, diese Typen nach den Originalen wiederzugeben.
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helle Stimme auszeichneten. Das waren Reste der altesten Bewohner auf Ponape ge
wesen. Palan ist Palikir benachbart. So ist es sehr gut moglich, dal3 in einze1nen Fallen
sich auch in Palikir und in den anderen Staaten, wenn nicht reine Vertreter, so doch
Bastarde der alten Bevolkerung erhalten haben. - Wenn O'CONNELL schreibt, dan die
Negerrasse schlichtes Haar hat, meint er vielleicht damit, dan es nicht kurz und wollig
ist, wie das des afrikanischen Negers. Was er als Neger bezeichnet, wird in der oben
angegebenen Type dargestellt; das entsprache auch den Schilderungen LOTKE'S, dem
ebenfalls diese beiden Typen auffielen. Er vergleicht die Negerrasse richtig mit den
Papuas, den Bewohnern Neu-Guineas und sagt: -Sie haben ein breites und flaches
Gesicht, eine breite und plattgedrtickte Nase, dicke Lippen und krauses Haar (les
cheveux crepus)« . Dieser Typ scheint in Palan am meisten beheimatet gewesen zu
sein, denn noch heute nennen die Leute von Jokasch die Palan-Leute scherzhafterweise
'mes en paikop« d.h. , paikop-Gesicht <, da sie ein besonders breites tlaches Gesicht
haben, das dem Kopfe des paikop-Fisches gleicht.)

Zur Be v o lk e run g sst a tis t i k sei bemerkt, dan genaue Angaben nicht gemacht
werden konnen. Zahlungen wurden nicht vorgenommen. 1m Jahre 1910 schatzte man
die Gesamtbevolkerung auf etwa 3200 Kopfe. Wie diese Zahl in Einklang zu bringen
ist mit den Angaben, welche die Vereinigten Staaten in ihren Segelanweisungen fur
die Stidsee verrnerken und 1927 tiber 7000 Individuen angeben, entzieht sich meiner
Kenntnis. Vielleicht sind hier japanische Kolonisten mit eingerechnet. Sicher ist, dan
Ponape zur Zeit seiner Entdekung tiberaus reich besiedelt war. Liegen heute die Siede
lungen grontenteils in der Nahe der Ktiste, so trifft man doch bei Wanderungen quer
durch die Insel vielerorts auf verlassene Wohnplatze, Nur die Fundamente der Ge
baude sind noch erkennbar. Urn 1835 lebte ein Herr PUNCHARD ein Jahr lang auf Po
nape. Er schatzte die Bevolkerung damals auf etwa 15000 Eingeborene; was wohl
zutreffen mag, wenn ein verhaltnismafsig kleiner Staat wie Not in dem Feldzuge gegen
U, wie ihn O'CONNELL beschreibt, 1500 waffenfahige Manner aufstellen konnte. Seit
dem in den ftinfzigerJahren Pocken, Masern, Scharlach, Tuberkuloseusw. eingeschleppt
wurden, trat ein rapides Sterben ein, das in wenigen Monaten die Bevolkerung auf
1000 bis 2000 Individuen zusammenschrumpfen lien. Seither hat sie sich nur langsam
erholen konnen. Das ist auch einer der Grtinde, dan die alten Typen unter den Ba
starden so sehr zurticktreten. Hinzu mag ferner kommen, dan diese Bastarde gegen
tiber den europaischen Krankheiten bessere Widerstandskraft besafsen.

tAnthropologische Messungen wurden nicht vorgenommen. Einerseits war
in den unruhigen Zeiten keine Gelegenheit dazu, zum anderen trat die Anschauung
hindernd dazwischen, dan die Bertihrung des Hauptes als schwere Beleidigung gilt.
Einwandfreies Schadelmaterial konnte eben falls nicht beschafft werden. In dieser Be
ziehung ist man auf die sparlichen Angaben angewiesen, die KUBARY im 'Journal des
Museums GODEFFROY < Heft 6 und R. KRAUSE: in der , Ethnographisch-anthropolo
gischen Abteilung des Museums GODEFFROY< S. 655 ff. mitteilen. Die vier Schadel-
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decken, welche KUBARY in den Ruinengrabern fand, reichen nicht aus, urn daraus
irgendwelche Schltisse ziehen zu konnen, wie es KUBARY tut. Namlich, dan die Bauten
von einer, von den heutigen Bewohnem verschiedenen Rasse ausgefuhrt wurden; daf
dieselben zur Negerrasse gehorten und dan die heutigen Eingeborenen eine Mischlings.
rasse waren. KUBARY hat FINSCH sparer mtindlich die Unhaltbarkeit dieser Thesen
zugegeben. Und heute wissen wir, dan die Bewohner Ponapes die Nachfahren der
Erbauer der Bauwerke von Matolenim sind.

KRAUSE hatte acht von KUBARY gesammelte Schadel aus Ponape zu vermessen, vier
mannliche und vier weibliche. Hiertiber teilt er folgendes mit:

I. m a n n li ch e Schadel:

Schadel Nr. 15942

Schadel Nr. J 5940

Schadel Nr. 15943

Schadel Nr. 15941

Inhalt 1190 ccm, Hohe 134, Lange 189, Breite 1,3°,
Langenbreiten-lndex 8"&;7- ~t·1

Alter 40 Jahre, dolichocephal, Nahte zum Teil in der Ver
knocherung begriffen. Torus occipitalis, hohe arcus super
ciliares. Beide foramina condyloidea fehlen, rechte spina
angularis weit ausgezogen. Unterkiefer vorhanden.

Inhalt 1300 ccm, Hohe 139, Lange 183, Breite 131,
Langenbreiten-Index 7 I ,5
Alter ca. 40Jahre, dolichocephal, Pfeilnaht inVerknocherung,
die tibrigen Nahte gut erhalten, stark alveolare Prognathie,
Unterkiefer vorhanden. Beide foramina ovalia aufserge
wohnlich gron, Torus occipitalis, verhaltnismafsig niedrige
processus mastoidei, rechte apertura jugularis groner als
die linke.

Inhalt f 400 ccm, Hohe 143, Lange 184, Breite 134,
Langenbreiten-Index 72,8
Alter 30 Jahre, dolichocephal, in dem linken Scheitelbein
ein grofses Loch, des sen Rander verheilt sind; anscheinend
von einer Verwundung herrtihrend. In der Lambda-Naht
mehrere Schaltknochen. Alveolarer Prognathismus.

Inhalt 1380 ccm, Hohe 144, Lange 184, Breite 135,
Langenbreiten-Index 73,3
Alter 30 Jahre, dolichocephal, Nahte gut erhalten, Unter
kiefer vorhanden, schone Zahne. Rechts foramen spinosum
und foramen ovale nach innen nicht geschlossen, beide
foramina condyloidea fehlen, statt dessen zwei gro5e
foramina hinter den processus mastoidei.



'Inhalt 1240 ccm, Hohe 138, Lange 183, Breite 127,
Langenbreiten-Index 69,3
Alter 25 jahre, dolichocephal, Nahte gut erhalten, breit
ausgezogen, rechts ein grofser Schlafenfontanellknochen
Processus mastoidei klein. Unterkiefer vorhanden.

Inhalt nicht mefsbar wegen Defekts des Schadelgrundes,
Hohe 134, Lange 174, Breite 126,
Langenbreiten-Index 72,4
Alter ca. 25 jahre, dolichocephal, Knochen stark verwittert,
Nahte gut erhalten, Schadelbasis stark defekt. Unterkiefer
vorhanden.

II. weibliche Schadel:

Schadel Nr. 15938

Schadel Nr. 15936
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Schadel Nr. 15939 Inhalt 1080 ccm, Hohe 132, Lange 176, Breite 125,
Langenbreiten-Index 7 I ,0

Alter 25 Jahre, dolichocephal, gut erhaltene, breitausge
zogene Nahte, in der Lambda-Naht mehrere Nahtknochen. [
Alveolare Prognathie. Unterkiefer vorhanden.

Schadel Nr. 15937 Inhalt 1240 ccm, Hohe 1'31, Lange '75, Breite 133,
Langenbreiten-Index 76,0
Alter ca. 20- 25 jahre, mesocephal, Weisheitszahne eben

" durchgebrochen, Nahte gut erhalten, beide foramina spinosa
nach innen offen. Unterkiefer vorhanden.

CABEZA Y PEREIRa beschreibt in seinem Buche eine Reihe von Schadeln aus Mikro
nesien, vier von den Marianen und einen von Ponape. Er gibt umstandliche und aus
fuhrliche Mai3e der einzelnen Schadel, ebenso eine eingehende Beschreibung. Anzu
fangen ist damit nicht viel. Die Hohe des mannlichen Ponape-Schadels betragt 13 r,
die Lange 184, die Breite 140, der Inhalt wird auf 1570 ccm angegeben. Das sind
spanische Mafle, deren Gewinnung von der Frankfurter internationalen Verstandigung
abweicht. Damit erklart sich auch das Abweichen dieser Zahlen von den Kaxuss'schen
Ergebnissen. - Sicher geht das eine aus den KRAUSE' schen Schadelmafsen hervor: dai3
die Eingeborenen langkopfig sind, einen relativ schmalen und hohen Schadel haben.)

Der Ponape-Eingeborene ist im allgemeinen mittelgrofs, untersetzt und von kraftiger
Muskulatur; Fettleibigkeit ist selten. Die Frauen sind klein, schlank, sehr zartgliederig
und die Madchen in der jugend ansprechend und htibsch; sie altern aber schnell.
Von einem typischen Gesichtsschnitt ist eigentlich nicht zu sprechen, obwohl der
reinbltitige Ponape-Mann ohne weiteres in der Bevolkerung der gesamten Karolinen
herauszufinden ware. Auffallend bleibt immer das schmale, lange Gesicht und die
hohe Stirne; der Gesichtsschnitt der Frauen pafst sich dem Durchschnitt der Frauen
24 Hambrucb, Poaape
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der Zentralkarolinen an. Die Hautfarbe weist aIle Schattierungen zwischen gelb und
dunkelbraun auf;(dieeinzelnen Berichterstatter tiber Ponape schildern dieEingeborenen
als weniger braun als die Eingeborenen von Kusae (v. Kittlitz) oder kupferbraun
(Michelena y Rojas) oder dunkelrot (Virgin). Das Haar ist schwarz und tiberwiegend
schlicht und langgewellt; doch fehlt es nicht an leicht g-ekrauseltem, zuweilen sogar
sehr krausem Haar. Diese Eigenschaft sollen zumeist die Mischlinge besitzen; das
stimmt nur zum TeiI. Einen gewissen Anteil an dem krausem Haar, das ja nicht auf
Ponape allein beschrankt ist, sondern auch auf anderen zentralkarolinischen Inseln
vorkommt, hat sicherlich auch die Urbevolkerung, die alspapuaahnlich beschrieben
wurde. Bartwuchs trifft man nur bei einzelnen »zivilisierten« Eingeborenen. Nach alter
Sitte wird sonst das Gesichtshaar sehr sorgfaltig ausgezupft, oder mit Glasscherben
rasiert und entfernt. Auch die Behaarung des tibrigen Korpers wird sorgfaltigst
entfernt, mit Ausnahme der Schamhaare bei den Mannern. Bei den Frauen bleibt nur
ein pinselartiger Uberrest oberhalb der Schamspalte stehen ; die tibrige Behaarung
geht wahrend des Tatauierprozesses zu grunde. Das Haupthaar wird heute kurz ab
geschoren. Ehemals wurde es von beiden Geschlechtern lang getragen. Das Auge ist
dunkel, unruhig und feurig.

Manner und Frauen sind sehr reich tatauiert, zumal die Frauen (siehe 2. Teilband).
Korperlich sind die Leute sehr reinlich. Sic 'baden taglich - ein Schwamm ist der
unzertrennIiche Begleiter der Frauen - und salben den Leib mit Kokosol, dem aro
matische Pflanzenausztige beigemischt sind. Der Brauch, sich mit Gelbwurz zu farben,
ist in Abnahme gekommen. Man beobachtet die Farbung eigentlich nur bei den Fest
tanzen. Doch wird dazu nur der ausgeprefste .Saft frischer Wurzeln verwendet, nicht
wie sonst auf den KaroIinen die umstandlichhergestellte, mit Kokosol verriebene Paste.

FINSCH, der mit HERNSHEIM zusammen 1880 kurze Zeit auf Ponape Gast von
KUBARY war, veroffentlichte in der Zeitschrift fur Ethnologie 1880 S. 30 I einenBericht,
der unter frischen Eindrticken im Marz desselben Jahres an Bord des Schoners »Fran
ziska« niedergeschriehen wurde. FINSCR Jernte nur die Bewohner von Not, zu einem
kleinen TeiI, und die Hauptlingsfamilien von jokes und Matolenim kennen. Trotzdem
entwirft er von den Eingeborenen ein recht ungtinstiges Bild. Es stimmt durchaus nicht.
Die wenige Jahre vorher aufgenommenen Photos von KUBARY widerIegen seine An
schauungen. Auch meine Beobachtungen, die dreifsig' Jahre spater gemacht wurden,
wo allerdings ganz andere Verhaltnisse vorlagen, sprechen dagegen. Es stimmt nicht,
wenn FINSCH von den Ponape-Leuten sagt, »daf3 sie nicht allein zu den nicht so schonen,
sondern zu Menschen, die im Durchschnitt eher als hafslich bezeichnet werden konnen
gehoren, Sie haben keine »ziemlich niedrige und schmale Stirn, nicht sonderlich her
vortretende Jochbogen, eine flache, breite Nase, mit breiten Fltigeln und gronen
Nustern, g-rone, volle Augen mit stark entwickelten Brauen, gronen, langgezogenen
Mund, mit dicken Lippen, von denen haufig die obere starker entwickeIt ist und ein
kurzes, rundes, voIles Kinn «. Wie ein Blick auf die beigegebenen Photos von KUBARY



zeigt, ist mit Ausnahme der Beschreibung des Kinns tiberaIl das Gegenteil der Fall:
die Stirn ist hoch, aIlerdings schmal, breit erscheint sie nur bei den Mischlingen. Die
Jochbogen treten tiberaIl hervor, selbst bei gut genahrten Individuen. Die Augenbrauen
sind weder bei Mannern noch bei Frauen stark entwickelt, gewulstete Lippen trifft
man eigentlich nur bei Mischlingen, der Mund ist kaum als langgezogen zu bezeichnen.
Die Nase ist z. T. schmal bis mal3ig breit, der Nasenrticken, zumal bei den Mannern
leicht gebogen. Die Ohren sind grofsmuschelig, das Lappchen vielfach durchbohrt und
gelegentlich zu einer Schlinge ausgezogen.

Wie FINSCH dazu kommt zu behaupten J der Ausdruck ihres Gesichtes zeugt meist
von Dummheit, Stumptheit oder Sinnlichkeit« entzieht sich schlechthin meiner Kennt
nis. Eine etwas nahere Bekanntschaft hatte ihn sehr bald erkennen lassen, dan davon,
die letztgenannte Eigenschaft vieIIeicht ausgenommen, bei Ponape-Leuten schon ganz
und garnicht die Rede sein kann. Die Werturteile FINSCH' sprechen fur den Wert seiner
Beobachtungen und Kritik!

In jtingster Zeit verunstaltet man, - namentlich die Jugend scheint daran ein Ver
gntigen zu finden, - sich den Kerper durch hafsliche Narben; sie werden wahlIos an
allen Korperteilen angebracht. Ein alter J Schmuck c ist die hier in Ponape wie auf
Tonga getibte einseitige Kastration. Wie diese Operation vorgenommen wird, schildert
der folgende Text:

I. GESCHICHTE.

Wie der Schmuck des Mannes
hergestellt wird.

Ein Brauch des alten Po nap e fuhrt
den Namen lak e lak (Kastration). Ka
striert sein bedeutet den Ponapeleuten
ein mannlicher Schmuck. Frtiher, als man
noch keine Messer in Ponape hatte, nahm
man Bambusstreifen oder Perlmutter und
kastrierte.(j) Dann begab man sich an einen
Bach und massierte, damit aIIesBlut heraus
Ron. Dann ging man ins Haus. 1m Hause
stand eine mit Wasser geftillte Holzschale,
in der er nun immerwahrend Tag und
Nacht die Wunde waschen mufste ; kein
Schlaf wurde ihm vom Abend bis zum
Morgen; und man badete sich dreimal,
am Tage einmal, anders in der Nacht, da
mit er nicht einschlief.

G) sau en lakelak - Kastrierer

24·
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KoJozpen uia kapuatS en 01. Irrol.

En tSrz'ak en Pon'pii mas me atanki
lake/ak. Tena e«men Pon'pei arkapuatS
en jjl iir kapuatS lakelak. ~ri mas 0 nzn
tjjkon tSrta naZp Po n)p ez: , re kzn ale
ten pzlz'k te puaz, ap) lakelakeki. ~ri re
ap) koon nan Pll ap) eNel, pue zntSa karus
en kosan. (lri re ap) koto on nan im. (lr£
tena kasax eu pan mi nan im, me aut§ki
pil, pue a pan uztan ansou karus nin ran
o ni pun, tsrta me-irela lau uaSa ran lau
ni mensan aramai ap) pil koon ni pll
tutu pan szlipiik, ni ran eu a ni pun, me
trfry, pue a pan pepttela.



372 ALLGEMEINER TElL.

Dann bereitete man auch Medizin und
rieb damit die Wunde ein@; auch gab man
ihm Medizin zu trinkenG>; aIle T age bekam
er Gekochtes zu essen und die Frauen
mufsten ein Seetier sammeln, die Iipuoi ,
die mufste er essen, damit die lipuoi auf
die Kastrationswunde wirkte. Man durfte
keine Fische essen, auch kein Kokos
wasser trinken, man durfte auch nicht aus
der Flasche trinken, sondern nur aus
Taroblattern, Nach 8 Tagen wurde die
Wunde gewaschen. Dann legte man
Schmuck an und salbte sich. Nun wurde
ein grofses Fest gegeben, an dem sich
aIle beteiligten. So bekam der Mann
seinen Schmuck. (Der Jugendliche wird
kastriert, der Alte zum 2. Male, wenn er
an 'Elephantiasis erkrankt).

.{Jri lena re p'tl kian u'tm' a el~ki uasa
me lakelak, if re p'tl pan kia1i ap(jt utni
en nim; a tena re pilpan um klan ni ran
karus 0 pilli akan pan uarto eu manika,
me atanki lipurf, pue en tSu1i(J/e, puc
pit en lipuoz en kouii nan lakelake. 8
lena re tiota pan tSun(jle mam 0 p'fl pi!
en ii, jj re tS(Jta pan n'tm pll san Hak, pue
rtan ink~t1a. .{1ri lau pun oualu pun re

ap' kateputepdta. .{1ri re ap' kapuetdla 0

kiila. {lri re ap' koon nan pokon en
kamatill, pue aramai karas en utial. Tu
en ar UZa§y eu en 01 a tatauk.

(N(Js en PaliklY)'

.,
,~

FINSCH berichtet, dan die Kastration bei den Knaben vorn 7-8 Lebensjahr vor
genommen wird, entfernt wird der linke Hoden. Was die Leute zu dieser Operation
veranlafst, wurde mir verschwiegen. Denn die Einrede, mit beiden Hoden konnten sie
keine Kinder zeugen, ist m. E. our eine vorgeschobene Erklarung, ebenso wie die
FINSCH gegebene, dan mittel~ dieser Operation ein flir aIle Mal einer Orchitis vor
gebeugt wiirde; aufserdern wtirde kein Madchen einen Mann heiraten, der zwei Hoden
besafse, CABEZA y PEREIRO'S und meine Erkundungen ergaben, dan diese Operation
erst im 16.-20. Lebensjahr vorgenommen wird; sie wurde vereinzelt auch noch 1910

ausgetibt. Bei der Operation versammeln sich die Freunde und Verwandten und fuhren
den Jtingling in eine Hutte, die moglichst an, unbedingt aber in der Nahe fliefsenden
Wassers gelegen ist. Die Hutte wird besonders erbaut und liegt abseits im Busch; und
die Operation wird im Geheimen vorgenommen. Bestimmte erfahrene alte Manner,
die sau lakelak operieren; meist sind drei bis vier Leute daran beteiligt.

CABEZA y PEREIRO teilt tiber die Operation in seinem Buche (S. 130-132) das
Nahere mit:

..Wenn die Stelle im Inneren des Waldes oder im Hause ausgesucht ist, wird die
Operation folgendermafsen ausgefuhrt : die Person liegt auf dem Boden auf der Seite
und zieht die Schenkel und Beine so an, dan die Hoden am Gesafi hervorragen. Der
Operateur kniet sich auf den Patienten, ergreift den Hodensack mit der linken Hand,

<P inarUn p'aini - Mark des jungen Palmwedels wird als Medizin auf die Wunde ausgewrungen
(j kopiite en alek - Jiingster SchuLl des alek, wird eingenommen. alek = Rohr. .



wobei er nur den Hoden unter der gestrafften Haut hervortreten laGt, der operiert
werden soIl (irn allgemeinen ist es der Iinke) und, indem er mit der rechten Hand ein
Matrosenmesser nimmt, macht er einen Einschnitt in zwei Zeiten, oben und unten,
schnell und geschickt; der Hoden zeigt sich dann in dem (so entstandenen) Schlitz, und
indem der Arzt driiekt, damit er nach aufsen tritt, zerteilt er ihn sofort und wirft ihn
weit weg.

Naeh Beendung der Operation, die hochst schmerzhaft ist und den Kranken Schreie
ausstofsen laf3t, geschieht nichts, urn die BIutung zu stiIlen, die sich immer einstellt;
man begntigt sich damit, von Zeit zu Zeit die blutige Stelle auszuwasehen. Wenn der
Operierte dann allein gehen kann, schleppt er sieh, ohne einen Verband erhalten zu
haben, naeh Haus, wenn die Freunde ihn nicht fuhren; dort legt er sieh sofort auf die
Schlafmatte und bleibt drei Tage auf dem Rticken liegen, wobei er jegliehe, auch die
geringste Bewegung moglichst zu vermeiden sueht. Kommt eine Entziindung hinzu,
tritt mehr oder weniger schnell eine Eiterung auf, dann schleppt sich der Operierte
zu einem Wasserlauf, der in unmittelbarer Nahe ist, hoekt sich niedergekauert mitten
in die Srromung und ernpfangt an der Wunde eine halbe Stunde lang einen Wasser
strahl, der aus einer Rohre lauft, die etwa ein Meter lang und aus dem Zweig des
Arrowroot gemacht ist. (In der Ponape-Sprache mokemok genannt.) Diese Sptilung wird
zweimal am Tagevorgenommen, bei Sonnenauf- und untergang. In der Zwischenzeit le
gen sie sich wieder hin. Das wahrt etwa aeht bis zehnTage, nach deren Ablaufdie Wunde
vernarbt ist. Die Operation ist nicht gefahrlos; manchmal, wenn sie schlecht ausgefiihrt
worden ist, oder der Patient sich nicht geschont hat, wie er soIl, indem er sich vor
zeitig tiberanstrengte, rnufs die Entziindung wiederkommen; Schtittelfrost und hohes
Fieber treten auf, und der Betreffende stirbt.

Schliefslich muf3 man feststellen, daG die Eingeborenen, wenn sie sieh zu der Ope
ration entschliefsen, sich ein neues Gewand d. h. einen Schurz bestellen, den ihnen die
Braut, die Schwester oder die Frau anfertigt; an dem Tage, an dem er wieder gesund
ist, legt er den neuen Schurz an, setzt sich einen Kranz auf, salbt sich, bemalt sich
gelb und geht wohlgemut hinaus, urn seine Freunde zu besuchen und ihnen mitzuteilen,
daf er wieder hergestellt ist; aueh besucht er die Hauser der jungen Madchen, die
nach dem Aussehen des ]tinglings sein ErIebnis erraten; zweifelt aber eine von ihnen,
die der Partei des heiligen Thomas angehort, an dem Mute des ]tinglings, dann schiebt
er die Fasern des Schurzes zusammen, und zeigt ihnen die Verstiimmelung mit der
noch frischen Narbe, damit die Unglaubige sich iiberzeuge und nicht mehr zweifele«.

AIs )Schmuckc der Frau gelten besonders verlangerte, heraushangende, kleine
Schamlippen und eine moglichst grof3e Clitoris. Um beides zu erreichen, bedient man
sich verschiedener Mittel. Die Operation wird v~r der Pubertat vorgenommen; einmal
werden impotente alte Manner angestelIt, durch Ziehen und Klopfen mit den Handen
und durch Saugen bei den Madchen die Schamlippen zu verlangern; auch werden grof3e,
schwarze Ameisen an die Schamteile gesetzt, die durch Stiche die Lippen und vor

I. GESCHICHTE. 373



374 ALLGEMEINER TElL.

.!
I
t

I
I
I

I•

allem die Clitoris stark zum Schwellen bringen. Durch Wiederholungen dieser Proze
duren erzielt man die gewtinschten Erfolge.

Der Coitus geht in zweierlei Weise vor sich: entweder in der Art der Weifsen;
oder die Frau hockt sich tiber den Mann. Wesentlich ist, daf3 der Orgasmus so lange
wie moglich hinausgeschoben wird, und ebenso notwendig ist die sinnliche Aufpeitschung
der Frau; wozu vielfach zu widernatiirIichen Mitteln gegriffen wird. Was FINSCH b~·

richtet, ist die unter den Eingeborenen meist getibte Art des Verkehrs: )Sie bedienen
sich zur graf3eren Aufreizung der Frauen nicht allein der lunge, sondern auch der
Zahne, mit welchen sie die verlangerten Scharnlippen fassen, urn sie noch langer zu
zerren, und einige Manner gehen, wie Herr KUBARY versicherte, so weit, der Frau
ein Stuck Fisch in die Vulva zu stecken, urn dasselbe nach und nach hinauszulecken.
Solche widerlichen und abscheulichen Experimente werden mit der Hauptfrau, mit
welcher der Mann ein Kind zu erzellgen wunscht, so weit getrieben, bis dieselbe zu
urinieren anfangt und hierauf erst zum Coitus geschritten. c

Fur das Studium des Bastardproblems bietet Ponape vortreftliches Material.
Bei der Lebendigerhaltung der Stammbaume in der Tradition sind in allen Fallen
ltickenlos die Voreltern zu erhalten nach Namen und Herkunft. 1910 habe ich mich
nicht darum bektimmert, sondern nur die Bastardierung festgestellt. Die Tafeln 14,

17 und 19, dazu 10 und 12 geben Photos von Bastarden wieder. Europaer (Deutsche,
Englander, Irlander), ferner afrikanische Neger, westindische Neger, Neu-Pommern
Leute, Philippinen-Leute und sogenannte Portugiesen aus Indien sind an der Ver
mischung beteiligt. Die Kreuzungen erfolgten stets in der Weise, dafl fremdrassige
Manner sich mit reinbltitigen Ponape-Frauen vermischten.

Ihre Bastarde pflanzen sich auf dreierlei Weise fort. Erstens vermischen sie sich
untereinander; zweitens vermischen sich die Bastarde mit reinbliitigen Individuen
der Elternrasse ; drittens heiraten die weiblichen Bastarde Angeharige einer anderen
Rasse, z. B. der Mischling aus einer Ehe zwischen Weifsern und Ponape-Frau
einen Malaien u. a. Diese Angaben beziehen sich nur auf Bastarde ersten Grades.
Verwickelt werden die Verhaltnisse bei Bastarden zweiten und dritten Grades, da sie
bunt durcheinander heiraten, gelegentlich auch wohl wieder zuriickkreuzen, sodaf
eine Typenmannigfaltigkeit entsteht, die es schwer macht, ein klares Bild von dem
urspriinglich reinen Rassetypus zu gewinnen. Den Bastarden ist es durchaus nicht
verwehrt, reinblutige Eingeborene zu heiraten, vorausgesetzt, daf die Standesklassen
beachtet werden, die mtitterlicherseits vererbt werden. Auf den Tafeln sind Beispiele
der verschiedenen Bastardierungen gegeben: Auf Tafel 10 ein Neger-Bastard, Tafel
12 ein Neupornmern-Bastard, Tafel 14 ein Negerbastard, ein westindischer Neger
bastard, ein Negerbastard zweiten Grades, ein Europaerbastard (Englander), ein
Europaerbastard (Deutscher), ein Europaerbastard zweiten Grades (Irlander). Tafel
17: ein Europaerbastard (Englander), Tafel 19 dieselbe und ihr Sohn (Vater Ameri
kaner), derselbe mit seiner Frau, ein Bastard (Vater Tagale). Zu dem Irlanderbastard
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auf Tafel T4 ist zu bemerken, da~ dieser Mann ein Bastard zweiten Grades ist und
trotzdem durehaus europaisches Aussehen hat, helle europaische Gesiehtsfarbe, blondes,
krausgeloektes Haar, blaue Augen, dunkelbraunen Sehnurbart; der Vater ist rein
bltitiger Ponape-Mann. Zu den Kindem des auf Tafel 19 dargestellten Bastardes
zweiten Grades und seiner Bastardfrau ersten Grades ist zu bemerken, dafi die beiden
Sohne korperlich und geistig naeh der Mutter sehlagen)

An Krankheiten ist Ponape nieht arm. Einheimiseh sind Ringwurm (rip) und eine
Blaschen bildende Hautkrankheit (tinon), dazu Lepra (tnketnk), Framboisie, Elephan
tiasis (liangernat), Dysenterie, Sehnupfen (t6i),. Ektropium (likare naita); dazu leiden
die Eingeborenen seit altersher an der Hakenwurmkrankheit (limangemang), die
sehwere Schaden unter der Bevolkerung anriehtet. Rheumatismus, Bronehialkatarrh
sind eben falls einheimiseh. Eingeflihrt wurden die Poeken (kilitop), Masern, Gesehleehts
krankheiten, Tuberkulose und Grippe; diese fordert naeh jedem Besueh eines Sehiffes,
z. B. des Kursdampfers oder eines Kriegssehiffes regelmafiig eine Reihe Opfer.

tUber die Psyehologie der Eingeborenen ist wenig zu sagen. Die Leute selbst
lernt man in einem halben Jahr nieht so kennen, urn Stiehhaltiges tiber ihren Charakter
aussagen zu konnen. Allgemeiner Werturteile will ieh mieh enthalten, urn nieht in den
Fehler von FINSCH zu verfallen, der der Ansieht ist: dafl sie naeh KUBARY -die mise
rabelsten aller KaroIiner waren s , - »Wie bei allen Mikronesiem ist ihr Intellekt
wenig entwiekelt und es fehlt ihnen an jener Auffassungsgabe, die bei anderen Nicht
kulturvolkern oft so sehlagend hervortritt. Mit Indolenz und Dummheit, meist sehon
ihren Physiognomien aufgedrtiekt, paart sich eine gewisse Schwache des Geistes und
korperliche Faulheit.« Das stimmt ganz und gar nicht. Genau das Gegenteil darf
man von den Eingeborenen behaupten und die Ausbeute des Materials, das ich in
einem halben Jahre bei ihnen gewinnen konnte, spricht flir eine ausgezeiehnete Be
gabung und InteIIigenz. Sie sind liebenswtirdig, gastfreundlich, entgegenkommend,
wo sie einen Vorteil erwarten diirfen, gern zu Dienstleistungen bereit, dabei ver
schlagene, listige Handler. jahzorn ist ihnen nieht fremd; an Affekthandlungen fehlt
es nieht, die sie unbeherrseht zur hochsten Grausamkeit steigern konnen. Im Aufstande
19 [0/ I I haben sie Beispiele dafur gegeben. CHRISTIAN nennt den Eingeborenen
wegen der grofsen Gegensatze und der plotzlichen Anderungen in seinem Charakter
ein »moralisches Chamaleon s . Fleifi und Faulheit wechseln miteinander ab ; scharfer,
logischer Uberlegung steht gelegentlich stoisehe GleichgUltigkeit insbesondere fur sie
nieht interessierende Vorgange gegentiber, selbst wenn es ans Leben geht. Als die
Aufrtihrer von 19 IO ersehossen werden soIIten, gingen sie mit gro13er Gelassenheit
und hohem Mute dem T ode entgegen. Trotzdem das Christen tum seit 1852 auf sie
eingewirkt hat, sind sie zumeist in ihrem alten Glauben befangen geblieben, was wir
sehleehthin Aberglauben nennen. Der Einflufs der Religion ist rein au13erlich gewesen,
selbst bei den Eingeborenen, die zu Missionaren ausgebildet und auf andere Inseln
gesandt wurden. Diese kehrten nieht selten als »Heiden- wieder zurtick (Opataia).
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Die ganze Natur und Umwelt sind nach dem Glauben der Ponapeleute voller Geister
und Damonen ; kein Eingeborener wird nach Dunkelwerden ohne Not das Haus ver
lassen, ebenso wenig getrauen sich die Leute in das fur sie unwegsame und damit un
bekannte Innere ihrer eigenen Heimat.

Die Bertihrung mit der Zivilisation war, wie wir oben gesehen haben, ein Danaer
geschenk fur die Eingeborenen. Schnell gingen heimische Sitten und Brauche zugrunde,
z. T. wurde mit unnotigern Eifer seitens der Missionen dagegen eingeschritten. Sie
fuhrten einen Vernichtungskampf ohne Nachsicht, selbst gegen harmlose Brauche,
wie Tanz, Gesang der alten Lieder, den Kawagenufs, das Rauchen und versuchten
ihre Temperenzbestimmungen wenigstens bei den ihnen ergebenen sogenannten
Christen durchzuftihren. Vielen meiner Erkundungen wurde die Antwort: -das ist
schlecht, me suet«. Der bequeme Erwerb europaischer, materieller Kulturgtiter, wozu
sie sich tiberwiegend der Prostitution ihrer Frauen und Tochter bedienten, verktimmerte
den einst vorhandenen Arbeitsfleifs, ihre Schaffens- und Lebensfreude. Vieles ist ver
schwunden: die Mattenbereitung, die Rindenstoffherstellung, die Weberei, die Her
stellung der kunstvollen Intarsien an Booten und Hausern, die kunstvollen Bindungen
mit farbigen Mustern, die Herstellung des einst prachtigen Korperschmucks fur Hals,
Ohren und Leib aus Muscheln und Schnecken und manches andere. Von Ponape gilt
dasselbe, was KARL SEMPER in seinem Buche •Die Palau-Inseln e sehreibt: •Das Be
wufstsein, leicht etwas erreichen zu konnen, ertotet nicht blofs bei Wilden die Begierde
nach dem Besitz. Das Eisen des Europaers folgte zu rasch auf den Stein der Wilden:
so mufste notwendig das kommen, was fur sie vorgeblieh ein·Segen werden sollte,
sie krank machen an Seele und Leib. e)
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CHAPTER VII

Mr. O'Connell ships in barque John Bull.-Embarkation of
missionaries for Strong's Island.-Vessel strikes a reef.-Deserted
by crew.-Mr. O'Connell, five others of the crew, and the wife
and daughter of the missionary, escape in one boat.-Lose sight
of their comrades.--SufJerings from cold and heat.-Death of
the females.-Make land after three days.-Find landing.
Caution of the islanders.-Their attack.-Non-resistance of Mr.
O'Connell and his comrades.-Their names.-Conducted to
canoe-house.-Hospitable conduct of islanders.-Fear of canni
balism.-Jig by Mr. O'Connell.c-Delight of his audience.
Baked dogs.-Jagow.-Arrival of chiefs.-Distribution of the
strangers among them.-Jane Porter.-Cut up and sewed into
blankets.-Washed away by rain.-Looking-glass a great curio
sity.--Smashed to catch the spirits in its back.

In or about the year 1826, I shipped in the barque John Bull,
whaler, Capt. Barkus. The common incidents of a whaling
voyage, which I have already declined recounting in another
place, it is unnecessary to repeat here. After we had been from

102

Sydney about four months, we put in at the Bay of Islands, New
Zealand. BEhop Marsden, at that time on a visit to New Zealand, )( L (P

from yhis residence at Paramatta, put on board of usa-rnis- I,
SlOrlClry . who' was appointed to Strorig's~=rsfana.z::9~Iil;..0LJhe
Caroline Archipelago, with his wife and daughter. We were to
'cruise among the islands towards' Japan, with the intention to

reach the shores of Japan at a particular season, when whales
were supposed to frequent the Sea of Japan. At eight months
out we had taken about eight hundred barrels of oil, and were
endeavoring to make Strong's Island to leave our passengers.
At nightfall we had made no land, but knew from observation
and the ship's log that we were within a day's sail of our destina-
tion. \Ve were bowling along under easy sail, the wind on our
quarter, when, at about eight o'clock in the evening, the vessel
struck on a concealed coral reef, which is not laid down on the
charts. Capt. Barkus was, as usual, drunk on the hen-coop when
the vessel struck. In the presence of the master, the mates can
assume with success no authority which it is his peculiar pro-
vince to exercise; consequently, with a drunken, stupid sot for
a master, every one followed the promptings of his own experi-
ence or inclination. The boats were lowered, but notwithstanding
the necessary precipitation with which we prepared to leave the
vessel, the boat in which I escaped was furnished with provi-
sions and arms, and we were able, also, to take away some
ammunition and little portable articles. In the boat with myself
~er~ five seam~n, and the wife and_~<l.ughter of themissionary.
He was. in the boat with the captain. In the four boats the whole
crew escaped from the vessel. For five or six hours we kept to-
gether, but when the morning dawned there was only one of
the other boats discernible, and that but faintly, a long distance
astern, as we crested a wave! Even in a latitude which must
have been within fifteen degrees of the equator, a night passed
without sleep or food, in an open boat, washed by the continual
breakings of the sea over it, chilled our whole frames; we were
faint, cold, weak, jaded and dispirited. But the sufferings of the
ladies engrossed more of our care than our own situation. We
had a sail in the boat, and kept her away before it, both because
of the comparative comfort of such a course, and our indiffer-
ence as to what point we stood for. As I sat steering, I folded

3 Kusaie, the easternmost of the Caroline Islands.
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the shivering, sobbing daughter to my body with my left ann,
while two of my shipmates assisted in protecting her by placing
themselves on each side. The mother was similarly cared for by the
other seamen. We tendered them parts of our clothing, but could
not persuade or induce them to accept any thing of the kind.
Oh, such a horrid night! The women had much more to endure
than ourselves, for, beside the natural weakness of their frames,
and the delicacy which is woman's suffering in misfortune as
her ornament in prosperity, they suffered acute pain from the
excoriation they had received in descending to the boat by the
davit tackles; the salt water rendering poignant the smarting
pain of their wounds. But in all their affliction they bore holy
testimony to the efficacy of that religion whose messengers they
were; their fortitude might have put even some of their male
associates in misfortune to the blush. If ever true practice as well
as profession of religion existed, it was exemplified in this family.
On shipboard, before our misfortune, the discreet and feeling
manner in which they strove to impress upon rude sailors the
truths of religion, had convinced all of their sincerity, at least.
In the boat we had more affecting proof. They prayed frequently
and fervently, and there were none to scoff..

Broiling heat succeeded the chills of night; the wind abated,
flattened, at noon we were becalmed; dying with heat and
fatigue upon a sea whose dead swell was so tranquil that its
glassy, slimy smoothness was not ruffled. Toward night we had
a breeze again, through the night the wet chills, and the same
heat and calm upon the next day. After two days and three
nights' exposure, the daughter died about ten o'clock on the third
day. For some hours before she had been apparently unconscious
of her situation; she had talked in her wanderings of her father,
of her home, and of the island to which she was destined on an
errand of mercy: the happy end of her pilgrimage was attained
without the toil to which she had in her youth devoted herself
to reach it. The mother was by suffering so far bereft of sensibility,
that the death of her child hardly moved her. She scarcely
appeared to understand us when we informed her of it; or, if
she did, the announcement was received with a sort of delirious
joy. With as much attention to the forms of civilized society as
our situation would pennit, we committed the body to the ocean.
We at first intended to wrap the corpse in our sail; but the pru
dence of a portion of the crew, who objected to exposing the
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living to save a fonn for the dead, prevailed. The mother, in her
weak state, hardly uttered a comment, and in a few hours fol
lowed her daughter. Her body was also consigned to the deep.

Upon the next morning after these melancholy duties to the
two martyrs to the holy religion they professed, we made the
land. We had been in the boat three days and four nights, but,
rejoiced as we were to make the land, no immediate prospect of
profiting by it appeared, for it was circled with a coral reef, in
which it was past noon before we discovered an opening. Effect
ing a .passage we entered a smooth basin of water, and saw
hundreds of canoes launching and putting off to us. They would
approach within a short distance, then suddenly retreat, and at
length commenced showering stones, arrows," and other missiles
upon us. We threw ourselves in the bottom of the boat; and
when they had satisfied themselves that we could or would offer
no resistance, they were emboldened to make a rush upon the
boat, which they towed to the beach. After we were landed
they stripped us of our clothing, and took every thing out of the
boat, whale irons, tubs, muskets, etc. The boat was then hauled
upon the beach, and our company, six-iIll1':1m~e-~'\Vere1~(:Cto
the canoe-house.-' In the-nope that 'this publication may be the
means of cOTlveying intelligence to their friends, I shall here
insert the names of my comrades, and their birthplaces, so far
as I remember them. George Keenan, an Irishman, belonging
to Dublin; John Johnson, an Englishman; Edward Bradford,
of Bristol; John Thompson, of Liverpool; and John Williams, of
London. Of the native places of the two last-named persons I
am not positive.

We were seated in the centre of the canoe-house, upon mats;
and yams, bread fruit, plantains, bananas, fish, bits of cold game
of some sort, the class of which we could not at first decide, were
brought to us. The building was filled in every chink by natives,
seated, the men with crossed legs, like Turks, and the women on
their heels. A constant buzz of conversation ran through the
assembly, each talking to his next neighbor and gesticulating
vehemently. The interjection or sound indicative of pleasure or

4 Modem Ponapeans say that the bow and arrow were never a weapon
but only a child's toy. Perhaps the spear is meant here. The major
weapons were the spear, club, and sling. Small knives were also employed.
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surprise among these Indians is a cluck," and of this sound there
was abundance, but we were at that time at a loss how to
interpret it. Parties of two or three would come down to where
we sat, walking with their bodies bent almost double. They took
hold of our persons very familiarly, women and men, and gave
frequent clucks of admiration at the blue veins which were
marked through our skins, on parts of the body which had not
been usually exposed to be bronzed by the sun. 1{I' comrades
feared the Indians were cannibals, and that this examination
was to discover whether we were in good roasting case: a hor
rible supposition, which was strengthened by the building of two
or three wood fires, covered with small stones." Their fear was so
excessive that they gave themselves up as lost; but as I had been
somewhat acquainted with the manners of the inhabitants of
other islands, I reasoned, from the apparent good humor of these
people, that they intended us no harm.

In a sort of desperate feeling of recklessness, I determined to
try the experiment of dancing upon our savage audience. I pro
posed it to my comrades, and they endeavoured to reason me
out of what they esteemed criminal, thoughtless conduct in the
view of a horrid death. The prospect was none of the most
agreeable, certainly; but I was determined on my experiment
despite their remonstrances. I accordingly sprung to my feet and
took an attitude; a cluck of pleasure ran through the ~,
and one of them, readily understanding my intention, spread
a mat for me. I struck into Garry Owen, and figured away in that
famous jig to the best of my ability and agility; and my new
acquaintances were amazingly delighted thereat. There was no
loud acclamation, but anxious peering and peeping over each
other's shoulders; the universal cluck sounding all over the
house. Before my dance was finished the cause for which the

5 This is identical to the click-sound which among ourselves expresses
disapproval, or commiseration. In 1947 it could be heard when a boy
admired the long beam cast by a new flashlight, or when a man witnessed
the operation of an ice-making machine.

6 This is the stone oven, made by heating a pile of stones in a shallow
depression, then raking out the wood ash, placing the food to be cooked
on a layer of the glowing stones, heaping more hot stones over the food,
and covering finally with leaves, to hold in the steam. It differs from the
Polynesian earth oven in that the latter is usually made in a pit and
covered over with earth.
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fires were built became apparent, to the no small relief of my
comrades. It was ascertained that the roasting preparations were
made, not for us, but for some quadrupeds, which we afterwards
found were dogs." Other preparations, such as the pounding of
jagow [sakau],8 (cava in the Sandwich Island language,) roast
ing of game, etc. were making for a feast. In three or four hours
all was ready. After my dance was concluded we were separated
from each other, each of us making the nucleus of a group of
natives, who could not sufficiently admire and examine him. Food
was sent us, and jagow. Of the latter I could not drink; it was
unpleasant in taste, and a very strong narcotic in effect.

"Ve were now all completely reassured; the conduct of the
natives to us was all that uncultivated kindness and hospitality
could prompt. At night we slept in the canoe-house, having each
half a dozen bed, or perhaps I should say mat fellows. Upon
the first day we were each supplied with the mat'' which is a part
of the native costume. For three or four days it was with us a
continual feast, islanders crowding from all directions to see
the white strangers. Some people claiming to be civilized might
take a lesson from the humanity of these people to shipwrecked
mariners.

Upon the fourth day after our landing there was an arrival
of a fleet of canoes, the head and other chiefs. vVe were again
inspected by the new comers, and it was my fortune to be select
ed, with my shipmate George Keenan, by the principal chief.
The other four of my comrades were also appropriated; and
our property and the articles we brought on shore in the boat
were also divided. I was astonished at the perfect peace in which,
among savages, all these arrangements took place. On the mor
row, my new friend, or master, or owner,-I do net know ex
actly how he considered himself,-left the island upon which
we landed, taking with him Keenan and myself. Eight or nine

7 See fig. 10. Dogs were the only domestic animals.

8 Ponape and Kusaie are the only Micronesian islands where kava
drinking was practised, and only Panape today clings to it. The root is
prepared by pounding, as O'Connell says, the Polynesian custom of
mastication being absent.

9 What is meant is a kilt consisting of coconut leaves suspended from a
waist cord and hanging to the knees. This is the men's costume.
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hours carried us to his island.J? where new feasting and lionizing
awaited us.

A grand feast celebrated the return of the chief to his house,
at which I repeated the Irish jig which had taken so well upon
my first landing. I have no doubt that in my heels was found the
attraction which led the chief to select me from among my
comrades. Upon the next day after his return he restored to
George and me our "ditty bags," the only property I had pre
served from the wreck. In that bag were two odd volumes of
Jane Porter's Scottish Chiefs, and a little shaving-glass. These
articles were great objects of curiosity, and I may as well relate
their history and ultimate fate here as elsewhere.

God bless Miss Jane Porter! I have so good an opinion of the
lady that I doubt not it will add to the pleasure which the
composition of her Scottish Chiefs afforded her, to know that two
odd volumes of the work were pleasant companions in our exile
on the Carolines. Intimately acquainted, as we soon necessarily
became, with the Scottish Chiefs, I must do the armor-cased
warriors the justice to say, that far from tiring, they improved
upon acquaintance, and being the only persons to whom we
had access who asserted any claim to civilization, we spent
hours in their company. I had nearly the whole by heart; every
word and every~ was recognised upon each reading as an old
acquaintance; every leaf was as familiar as the milestones to a
coachman. The natives noticed our devotion to the books and
shared in it; they supposed printing was the English method of

10 Here and repeatedly later O'Connell speaks of islands, and gives the
impression that Ponape consists of a cluster of smaIl islands. Actually
there is one large island of 124 square miles, and about 40 small islands,
in the lagoon and on the surrounding reef, all of them together making
up 5 square miles in area. Since the place at which O'Connell and his
shipmates landed is evidently the tribal area of Net, on the north side of
Ponape, he may be referring here to the two islets in the lagoon belonging
to Net called Parem and Lenger. It is also possible that he thought of
Net Peninsula as an island. Whatever is the case it would have taken
at the very most, and with contrary winds, no more than two hours to
travel between any of these places. The shore line of Ponape consists in
large part of mangrove swamp, intersected by many narrow passages and
cut through by streams, used by people in canoes in travelling from one
place on the main island to another; perhaps these passageways gave
O'Connell the impression that they cut off bodies of land from one
another.
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tattooing, and Miss Jane Porter was in as much demand among
them as she ever could have been among the patrons of a village
circulating library. I was careful not to permit the volumes to
go out of my sight, but allowed the natives to examine and ad
mire it in my presence. A little Cupid with a scroll upon which
was inscribed "Finis" was one particular object of the women's
admiration; "jeree but a but maco ja-le-le [seri pwetepwet me
kaselel]!" a nice little white child. In one of the volumes was a
frontispiece-a portrait of some female body or other, which
likewise came in for its share of attention. At.~; upon an
unlucky day, after the books had been with me nearly two years,
I was careless enough to leave them exposed while I went upon
some excursion. When I returned, the leaves were tom out and
sewed into blankets, under which half a dozen women were
strutting in all the pride of peacocks. In addition to the beauty
which the article thus manufactured possessed as a "lagow
[likou]," (blankel}, it had another .d1arm in the tattooing. The
wearers imagined themselves connected with the lS~ chiefs
while thus wearing the white man's tattoo. Regrets were useless;
so I made none, but amused myself with the complacent car
riage of my yellow ehere amies under their new lagows, Their
gratification was, however, soon turned to vexation, and then my
tum to be pleased came. Situated so near the equator, rains are
frequent and violent upon the Carolines. The Jane Porter be
decked belles were surprised in a shower, and their new garments
washed off their backs. They were very much chagrined at this,
and protested that the white man's tattoo was good for nothing,
it would not stand. That the iilanders' tattoo will stand, my body
is witness.

The shaving-glass did not survive so long. While it lasted I kept
it sacred to the eyes of the island aristocracy, never per
mitting plebeian gazers access to it. To have permitted all
who~ to look into it would have converted me into a mere
exhibitor effM:ialpanoramas. I carried it with me on all my
rounds of visits to the chiefs, and the exclamations of those who
were favored with a peep at the magic glass were amusing
enough. As many as could look in at once would peep over
each other's shoulders, twisting their features into· the most
grotesque expressions, and clucking with delight. They im.agDwd
the reflection of their visages was caused by animan [enih-men]
(spirits) behind the glass; consequently some awe was mingled
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with their delight. It is, however, a curious fact for the student
of mental philosophy, that their respeet for those genii did not
prevent their destroying the frame of the glass one day in my
absence, and scraping off the quicksilver, to detect the animan
in their hiding-place, and meet them aU at once!

I I I
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CHAPTER VIII

Mr. O'Connell and Keenan put on board a canoe.-Reach an
uninhabited hut.-Unsatisfactory guesses.-Arrival of persons
indicating no equivocal purpose.-First impressions of tattooing
tools.-Process.-Keenan's outcry.-Ungrammatical swearing.
Application of oil and charcoal.-Dinner.-More tattooing by
way of dessert.-Borrowed comments upon mats and rose blan
kets.-Gratifying reflections upon their previous durability.-Re
turn of operators on the morning following.-Entreaties, un
availing on the part of Mr. O'Connell, but more successful in
George's case.-Extraction of hair.-Month in healing.-Flute
and violin.-A digression upon poets and poetry.-Return to
head-quarters.-Farther impressions.-Music and dancing.
Feasting.-Discovery at the end of second day.-Mr. O'Connell's
father-in-law.-His wife, and her charms.-Her jointure.-Her
capacity as a teacher.-Her father's practical jokes.-Excursions.
-Music and dancing.

We had been about three days at our new residence, when
some of the natives began showing us their tattooed arms and
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Fig. 8 A tattooing implement used on Ponape. Drawing by
Edward G. Schumacher of the Smithsonian Institution.

legs, and making signs, not entirely intelligible to us at first,
though their meaning became afterward too painfully marked.
On the fourth or fifth day, George Keenan and myself were put
on board of a canoe with six natives. They paddled a short
distance along the shore of the island,' and then turned into a
creek, wide at the mouth, but soon narrowing till there was
not room for two canoes abreast. It was completely arched over
with dependent branches of trees; and altogether the scene was
romantic, and would have been pleasing, if we had not been so
utterly in the dark as to the purpose of the journey. At length
we reached a hut on the banks of the creek, landed, and entered
it, directed by our conductors, who remained outside. No person
was there to receive us, and for half an hour George and I busied
ourselves in guesses and speculation as to the end to which all
this was tending. There was nothing in the building to give us
a clue to the purpose for which it was erected; it was evidently
not a dwellinghouse, and was too defenceless and fragile for a
prison. At length our suspense was relieved--ended, I should
say-by the arrival of five or six women, bearing implements, the
purpose of which we were soon taught. George was made to sit
in one corner of the room, and I was seated in another, half the
women with me, and the residue with my comrade. One of my
women produced a calabash of black liquid; another took my
left hand, squeezing it in hers so as to draw the flesh tight across
the back. Then a little sliver of bamboo was dipped in the liquid
and applied to my hand, upon which it left a straight black
mark. The third beauty then produced a small flat piece of wood
with thorns pierced through one end. This she dipped in the
black liquid, then rested the points of the thorns upon the mark
on my hand, and with a sudden blow from a stick drove the
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thorns into my flesh. One needs must when the devil drives; so I
summoned all my fortitude, set my teeth, and bore it like a
martyr. Between every blow my beauty dipped her thorns in
the ink.P

I was too much engaged in my own agreeable employment to
watch my comrade, blat George soon let me hear from him. He
swore and raved without any attention to rule; the way he did
it was profane, but not syntactical or rhetorical. He wished all
sorts of bloody murder and plagues to light upon his tormentors,
prayed that the islands might be earthquake sunken, hoped
forty boats' crews from a squadron of armed ships would land
and catch the blasted savages tormenting the king's subjects. All
this availed nothing but to amuse the women; and even I could
not forbear a smile at his exclamations. The operators suspended
their work to mimic him; mocked his spasmodic twitches of
the arm and horrid gestures. He was a standing butt for it long
afterwards, and when the natives wished to revile him, they
would act the tattooing scene, ending with the exclamation,
"Narlic-a-Nutt mucha purk [Nahliken Net masa pwehk],"
Narlic-a-Nutt (his name) is a coward; "Jim Aroche ma coo
mot [... me kommwoad],"-Jim Chief brave!

After my executioner had battered my hand awhile, she wiped
it with a sponge. I hoped she had finished; but no! She held
my hand up, squinted at the lines, as a carpenter would true a
board. Then she commenced again, jagging the thorns into
places where she thought the mark was imperfect. The correc
tion of the work was infinitely worse than the first infliction. In
about an hour and a half the hand was finished, and the women
left us, taking away their tools. Before they left us, however, they
smeared the tattooed part with cocoa-nut oil, and then patted
pulverized coal upon it. This was repeated often, till there was
a thick crust of coal and oil, completely concealing the flesh.

11 The description of tattooing given here and in the following pages is
in close accord with that related by modern Ponapeans who have endured
the same operation (although young people are no longer being tattooed).
The designs would ordinarily have been applied by the female tattooing
specialists by or during early adolescence. The dye is made from candlenut
soot. The tattooing implement is a kind of rake, consisting of a short
piece of hibiscus wood to the end of which is lashed, at right angles, a
row of wild orange thorns or sometimes a flat comb of bird-bone with
one edge filed to a row of points. See Fig. 8.

I Li-

The healing properties of charcoal are familiar to chemists.
The reader has noted, perhaps, that it will delay the putrefac
tion of butcher's meat; and, indeed, some over economical
housewifes know how to restore tainted meat by an application
of it. The women gone, something was sent us to eat, and we
flattered ourselves that our punishment for the day was over.
However, the afternoon brought a fresh bevy of these tender
ladies, who continued operations upon the left ann. At night we
were pointed to some mats and informed that we must sleep
there. As Logic says in the play, ours were any thing but rose
blankets; and we had the farther gratification of reflecting that
they were fixtures of this tattooing hospital, and had probably
encased the limbs of at least two generations of Indians. I re
fused at first to accept the embraces of such clothing; but, not
yet quite used to going nearly naked, I was fain to seek some
protection among the mats from the bamboo floor.

On the next morning the gout-puffed hand of the canon of
Gil BIas would not have been a circumstance in size to mine;
though the color of my flesh, maturated, and grimed with
charcoal, hardly looked so aristocratic as a delicately swelled
gouty limb. Another squad of these savage printers followed our
breakfast. George was outrageous in his protestations, and howled
and gesticulated earnestly against a repetition; and I did not
spare entreaty. The prayer of his petition was granted, but my
reluctance availed nothing. For a reason of which I then knew
nothing, they made gestures that I must stand it-there was no
escape. George was let off, but not without unequivocal expres
sions of disgust at his cowardice and effeminacy. He was indeed
incapable of enduring it; his blood was bad; but physical dis
ability, among all savages, is quite as much a disgrace as a
misfortune.

After finishing the left, operations were commenced upon
my right arm. George, a blockhead! not only jeered at me for
enduring it, instead of begging out of it like himself, but assisted
to hold my flesh for the women. It is unnecessary to go into
details; eight days were occupied in the process upon different
parts of my body. My legs, back, and abdomen, were marked
also, and to enable them to operate I was compelled to
lay extended upon a mat. The hair upon my body was twitch
ed out with sea-shells-a process which was performed as expe
ditiously upon my person as the same ground can be cleared of
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pin-feathers on geese by a dexterous cook. I often thought I
should die of these apparently petty, but really acutely painful
inflictions. George was compelled to remain with me, not only
during the eight days the tattooing was going on, but for the
month afterward that I was obliged to remain at this hut for
my flesh to heal. During this time the application of the oil and
charcoal was continually repeated, till I resembled in skin, if not
in shape, the rhinoceros.

A long, dreary month that! We were not absolutely confined
to the hut, but peregrinations, to a man in my sore situation,
would have been sorry amusement; nor were we allowed to
stroll far. To relieve time of some of its weariness, George made
a rude fife of a piece of cane, and with his knife he manufac
tured a very tolerable fiddle from light wood, stringing with the
fibres of the plantain tree and whale sinews from his "ditty bag."
Had we been poets, we might, taking the dreams of those gentry
for truth, have vastly enjoyed this rural retreat, romantic as it
was, with a beautiful rill running by our door, mountainous and
variegated scenery about us, and, in addition to our music, flocks
of parrots'f squawking. But we soon tired of the scene, and of
the faces of our keepers; we saw nothing of the women after the
tattooing was finished. Every thing became dull and monotonous
-the same dull routine of sunning and shade by day, the same
notes from the same birds, and the same nightly howling of dogs
at a distance. Never did men in quarantine sigh more earnestly
for deliverance. At length it came.

We were heartily rejoiced when the canoe was manned to
carry us back to the war canoe house. I came from the tattoo
hospital a bird of much more diversified plumage than when I
entered, being tattooed on my left hand, on both arms, legs,
thighs, back, and abdomen.P George had escaped with a few
stripes on the left arm, and those unfinished. Upon our return a
feast awaited us, and, to give it eclat and variety, George astonished

12 The Ponape lory, T'richoglossus rubiginosus.
13 Perhaps this is a variant style of tattooing. Traditionally both sexes
tattooed the hands, arms, legs, and thighs, and women in addition the
abdomen, mons veneris, and buttocks, but neither sex the back. If
O'Connell or H.H.W. is being prudish and using 'back' as a euphemism
for 'buttocks' he has essentially described on himself the feminine tattoo
ing pattern, which, if it was indeed done on men must soon after
O'Connell's time have become obsolete.
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the natives with tunes upon his rude instruments.J" to which I
danced.

I had supposed that my tattooing was over, but I had not been
ashore three hours, before, by the chief's direction, one of his
daughters prepared to mark me still more. She tattooed a ring
upon my right breast, another upon my left shoulder, and two
about my right arm. This was but the prick of a needle to the
extensive printing business which had been prosecuted upon my
body at the tattoo-house, and I made no complaint. The feasting
continued during the day; many dogs barked their last; jagow in
abundance was mauled to express its juice; and my comrade
for his fife, and myself for my heels, were in excellent odor with
the natives.

The singing and dancing was protracted into the night of the
first day. Upon the second, after bathing, their daily morning
custom, the natives recommenced the rejoicing; feasting, jagow,
and frolic were the order of the day. Canoes with chiefs and
petty chiefs were continually arriving from the other islands, and
George and I were paraded and examined at each fresh arrival.
As when we first landed, the blue veins, showing through our
comparatively white skin, were particular objects of admiration.
I enjoyed this parading much better than my comrade, fell into
the spirit of it, and danced like mad upon every visit from
strangers, George supplying the music, and the spectators cluck
ing, or breaking out into an unsuppressed laugh of delight.
George's music saved him much contumely, which he would
otherwise have received for his cowardice in the tattoo-house.

So wore the second day. It was not until night that I began to
suspect to what it all tended. At night I learned that the young
lady who imprinted the last-mentioned marks upon my arm
and breast was my wife! that last tattooing being part of the
ceremony of marriage.P Upon the third morning my bride led
me away to the bath, and the day was spent in feasting and
dancing, as upon the two days preceding; only that the third,
being the climax, was more of a day of rejoicing than the two

14 Both the fife and the fiddle were foreign to Ponape, although a nose
blown flute existed.

15 The descriptions of the rings on the arm, breast, and shoulder and
their supposed connection to a marriage ceremony, when repeated to
modern Ponapeans, are mystifying to them.
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preceding. There was, however, no quarrelling or disturbance,
no uproar or disorder. The liquor expressed from jagow (cava) is
a tremendously powerful narcotic, and drinking it in large quan
tities produces deep and stupid sleep.

George also was provided with a wife; but his unwillingness
to submit to the process of tattooing wedded him to a woman of
no rank. She, however, proved a good woman to him.

My father-in-law was Ahoundel-a-Nutt [Oundol en Net,
'watchman of the mountain of Net'], chief of the island of Nutt
[Net], and the most powerful chief on the group of islands in
closed by the reef, set down on the charts as one island, Ascen
sion, but called by the natives Bonabee [Pohnpei, 'Ponape', lit.
'on the stone structure'[.l" He did not have the grace to give
me a separate establishment however, for, during the whole
time I remained upon the island, I resided under the same roof
with him. He gave me his own name, Ahoundel, but I was
oftener called Jern-aroche. George Keenan's island name was
Narlic [Nahlik, 'Lord of the exterior'].

I never had more reason to complain of my wife than the
majority of people in civilized countries have. I can say more
than the don in "The Wonder;" had my wife died, I should not
only have been far from rejoicing at it, but should have regretted
it exceedingly. She was only about fourteen years of age, affec
tionate, neat, faithful, and, barring too frequent indulgence in
the flesh of baked dogs, which would give her breath something of
a canine odor, she was a very agreeable consort. During my
residence upon the island she presented me with two pretty little
demi-savages, a little girl, and a boy, who stands a chance, in
his turn, to succeed his grandfather in the government of the
island.U

160undol ('Ahoundel'), the title of O'Connell's father-in-law, is and was
apparently at that time also only the twelfth title in the first line of chiefly
titles in most of the Ponapean tribes. The title series in Net was different
Crom those oC the oilier tribes in O'Connell's time, the highest title being
Lepen Net, and the title Oundol being Car down the political ladder.
There is no island of Net; the area known by that name lies mostly on
the mainland, and the tribe which occupies it is a small and weak one
compared to the others on Ponape.

17 The missionary Albert Sturges, writing in the 1850s, says that
O'Connell's wife was still alive then and describes her as a fearful
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Although my father-in-law never permitted me a house dis
tinct from his, but kept me as one of his own household, with
a host of other connections-a knight of his majesty's bed
chamber-for there was no division wall in the hut, and I slept
on a mat next him; my wife's dower in canoes, Nigurts [Naikat,
'my people here'], (slaves,) and other Caroline personal property,
with the improvement of real, was far from inconsiderable. She
assumed a task new to her, and one of course which she could
have had no idea of before-that of an instructress in the lan
guage. I was a tolerably apt scholar, but my teacher had a very
critical ear, and the least deviation from the island pronunciation
created vast merriment both for her and others present.P It was
a long time before I was sufficiently acquainted with the
language to know what property I held in my wife's right; and
when I had learned I cared little to be exactly acquainted. Covet
ousness is almost unknown among the Carolines.

My wife accompanied me in my walks and in my canoe
excursions; always at my side, and looking up to me as affec
tionately as ever a novel-schooled miss could, and with twice
the sincerity. Her father, who was a practical joker, contrived,
in the excursions in which he accompanied us during the leng
thened honeymoon, to pop upon places where he knew that,
although my name and fame had preceded me, the residents
had never seen me. He would direct me to enter a house sud
denly, with a howl, and strike an attitude. It would invariably
send all the occupants, usually women, flying out at every place
of egress. The sight of Ahoundel on the outside, enjoying a
hearty laugh, would remove fear, and this rude method of intro
duction supplied both parties, the visiters and the visited, with
rare amusement. Imagine the effect which would he produced
on a party of American or European ladies by the sudden appari
tion of an Albino under such circumstances, and you will have
some idea of the fright of the islanders.

monument of depraved lust. (Records of the American Board of Com
missioners Cor Foreign Missions, Vol. III, No. 268, p. 3, Houghton
Library, Harvard University.)

18 O'Connell may have viewed himselC as 'a tolerably apt scholar' but his
knowledge of Ponapean was elementary. This matter is discussed in the
Introduction.
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To excursions without him Ahoundel was very averse. He
would, in answer to my inquiries about the other islands, tell me
they were inhabited by cannibals, and assure me, that if I ven
tured away from him I should certainly be eaten. George and I,
if we took excursions, did so in a canoe borrowed of fishermen,
because we could not launch our own unperceived. Afraid of
being eaten, our trips were at first confined altogether to Nutt,
the island upon which we resided; circumnavigating it, and
paddling up the creeks. When we were near a settlement, George
would take his fife and make its shrill notes echo in the still
valleys and mountains. "Narlic! Narlic! Narlic! Narlic!" we
should soon hear the natives shouting, as they came running
down to the creek side, "Narlic, cudjong [keseng]! cudjong!"
Cudjong was the name which the natives had bestowed upon
George's fife. The shore would soon be lined with breathless
listeners, and while I kept the canoe just in motion enough to
avoid the banks, George would play some of his sweetest tunes.
We were always invited to land, and usually did so. As soon as
I left the boat came my turn; I was besieged to dance, and as
I always refused to land except when intending to astonish the
natives with a reel which might have passed for clever, even

_"at the fair of nate Clogheen"

I usually complied with their request.
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CHAPTER IX

Castes.-Moonjobs.-Jerejohs.-Nigurts.-Respect to chiefs.
Succession to authority.-Number of islands.-Names of chiefs.
-Condition of Jerejohs.-Of Nigurts.-Houses-description and
mode of building.-Gaudy exterior.-"House warming."
Canoe-houses.-Estates.-Relations between landholders and
their dependents.-Power of petty chiefs.-Revenue of head
chiefs.-Tools.-Twine and cOTdage.-Mats and sashes.
Weaving.

There are on the Caroline group the same two distinct races of
people that are common to almost all the islands of Oceanica,
the olive race, judged by geographers to be descendants of
Malays who emigrated at a date which it is impossible to fix,
and the ocean negroes, probably the original inhabitants. The
whiter race upon the islands of Bonabee are divided into two
classes,-the Mooxjoss [mwohnsapw], composed of chiefs and
their blood connections, and the JEREJOHS [seriiso], or free whites.
The negroes form one caste, and are known under the name
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NIGURTS. A similarity between this word and the Philippine
Nigritos is obvious.l?

Jerejohs and Moonjobs intermarry with each other, but seldom
or never with the Nigurts. When intermarriages take place
between the Jcrejohs and Moonjobs, the issue takes the rank
of the mother. The children of chiefs by Jerejoh mothers
may become petty chiefs, but can never reach the rank
of supreme chiefs. The respect paid to chiefs is extreme, no

./ person of less rank approaching them in an erect posture. In
a house, where a chief is present, all persons keep in a sitting
position, or, if they walk about, it is done with the body inclined
forward almost at right angles with the legs. Should. a person
unapprized of the presence of the chief enter the house, the excla
mation "Agai! moondie! Aroche nanname [ekei! mwohndi! ...
nan-ihmw!]!"-"Ah! sit down, chief (is in) the house!" rises from
many voices at once.

The Moonjobs are the distant and immediate connections, or
family of the chief, and are in number to the whole population
as one to twenty. The term moonjob is also applied to the skies;
and the chiefs claim some affinity or connection with the sun
and moon.?? The succession to the supreme authority is very
orderly, and no confusion ever takes place. It does not descend
directly from father to son, but when the head chief dies the next
chief in rank-probably his brother-takes his place. The new
incumbent's vacated place is filled by the next below him in
rank, and his again by the next; thus causing a promotion from
grade to grade through the whole, leaving a vacant place at
the foot of the scale, into which the deceased chief's eldest son
steps, if his mother is a Moonjob; if not, the eldest son by a

19 This description of racial castes is completely unfounded. Modern
Ponapeans say that high-ranking people, because they did little outdoor
work in former times, were less exposed to the sun than commoners,
hence were lighter in skin colour. Andrew Cheyne, describing conditions
on Ponape in the early 1840s, gives virtually the same explanation of
differences in pigmentation. As for any cognation between the words
'nigurts' and 'Nigritos", this is of course sheerest amateur philology. See
p. 124 n. 25 for an explanation of 'nigurt'.

2() The word moonjob (mwohnsapw) means literally 'first of the land',
referring to those entitled to receive first fruits. It does not mean sky,
nor do chiefs, at least today, claim any connection with the sun or
moon.
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Moonjob mother; and if the chief leaves no Moonjob sons, the
vacancy is filled from the family of the new incumbent. It often
happens that deaths of chiefs between the highest and lowest
grades create vacancies, which are filled by the head chief's sons
before the death of their father; and sometimes the head chief's
family is not sufficient to fill vacancies; in which case the next
chief's family is drawn upon. Each chief has an estate, the size
and fertility of which determines his rank. The group inside the
reef consists of about twenty inhabited islands, varying in size
from twenty miles to half a mile in circuit.i! The largest island
is called Nutt,22 and the head of this primitive oligarchy always
has to his name the addition Nutt, connected by a sort of particle,
thus, Ahoundel-a-Nutt. Nothing else is necessary to designate his
rank, though the general term Aroche lap-a-lap [1apalap]-very
great chief, is sometimes applied to him. The following is a list
of some of the principal islands,23 and the names of their chiefs
in 1833; the word after the particle being the name of the island.
The native name for the whole group is Bonabee.

Ahoundel-a-Nutt, (Oundol en Net]
Wajai-a-Matalaleme, (Wasai en Madolenihmw]
Narnatha-a-Chaba, [Nahnmadau en ...]
Roun-a-Kitti, [... en Kit!]
Na-anaho-a-Palaga, [Nahnawa en Palikir]
Wajai-a-Chocoich, (Wasai en Sokehs]
Ahoundel-a-Param, [Oundol en Parem]
Nanamoraki-a-Hoo, (Nahnmwarki en Uh]
Lecunjoni-a-J ounaboo, (?]
Tuccaree-a-Hand, [... en Ant]
Ajongajangkee-a-Corrapin, (?]

21 See p. 109 n. 10. The main island is actually about 40 miles in circum
ference.
22 No island is called Nutt (Net). That word is used in two senses: I)
Net Peninsula; and 2) the entire tribe of Net, which includes the Net
Peninsula, other parts of the mainland, and some small islands, prin
cipally Lenger and Parem.
23 Of the identifiable place names given in this list, only Sokehs and
Parem are islands within the surrounding reef of Ponape. Sokehs Island
is part of the tribe of Sokehs, the rest of which is on the mainland and
bears the same name. Parem belongs to Net. Ant is a completely separate
atoll, 8 miles distant and belonging to the tribe of Kiti. All five tribal
names are given by O'Connell in this list: Kiti, Net, Madolenihmw, Uh,
and Sokehs. Palikir is part of the Sokehs tribe, on the mainland. Of the
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The head chief sometimes takes the title Bonabee, but more
usually that of Nutt. On each of the islands are petty chiefs, tak
ing their titles from the districts which they own. We find it
difficult to determine where the title chief ceases, as every land.
holder takes the title of his property; and all under Moonjobs
and very prominent Jerejohs are known by the general title
"Aroche-! ticatic [. . . tikitik],"-very small chiefs. Perhaps
aroche might as well be translated freeman as chief; but then
there would be no word in the language signifying chief.

The JEREJOHS, the next class, are all landholders, but never
rise above the rank of petty chiefs. They are less noble and inde
pendent in their carriage, a bearing evidently the effect of
habitual submission.

The NIGURTS are, in effect, slaves. They are of the race of
Oceanic negroes, not jet black, but much darker than the higher
classes. The hair is not short and curly, but long and straight.
The skin is rough, and very unpleasant to the touch. They per
form not only the labor of fishing, but nearly all the labor done
on the islands. They own no land, and are attached to the estates
of the Moonjobs and Jerejohs, who assert a vague claim of prop
erty over them. They are the executioners-the butchers--of
the only species of cattle killed,-dogs,-and the cooks.P

identifiable titles, which precede the place names, only the Nahnmwarki
of Uh is correctly given as the highest title of that tribe. Wasai is the
second highest title in both Madolenihmw and Sokehs, though in the case
of Sokehs there was a period of time, which probably included the time
of O'Connell, when the highest title, Nahnmwarki, was not issued. This
was because of certain misfortunes which befell the holder of that title.
Nahnawa is the fifth ranking title in each tribe. Oundol (O'Connell's
father-in-law's title) is twelfth or lower, and Nahnmadau is even lower.

24 See p. 151 n. 64 regarding this word.

25 O'Connell has only partially understood the chiefly system, as set forth
in the preceding paragraphs. His use of the word 'chief' confuses
matters. There are two lines of titled persons (or chiefs) in each of the
five tribes. These are what O'Connell calls Moonjob and jerejoh. A
more generic term which includes the higher titles in both lines is
soupeidi, a term not given by O'Connell. The higher titles of one line
belong to the men of one particular clan, those in the other line to
another clan. Members of all other clans (there are about twenty) are
commoners (aramas mwahl, literally 'common people'). These commoners
apparently are what O'Connell calls slaves, 'nigurts', which is probably to
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The houses upon the Bonabee group are simple in construc
tion, but by no means rude, answering every purpose of shelter
and convenience. The erection of a house is not considered a
servile task; it is an honorable employment, in which the future
occupant is assisted by his friends and their dependents. The first
step is to build a regular and neat stone wall for a foundation,
averaging four feet in height, but regulated to the inequalities
of the ground, so as to present a level at its top. The inside is
then filled with smaller stones, and squared timbers of about a
foot in thickness are placed upon the foundation wall. Into these
timbers are inserted squared uprights, about five feet apart, and
upon these are placed the horizontal timbers upon which the
eaves rest. In a word, a very creditable frame is erected. The
sides of the dwellinghouses, between the roof and the foundation,
are generally only four or five feet in height, but the roof has a
very steep pitch, and is supported at its centre by tall posts,
and thatched with cocoanut leaves, overhanging the walls about
a foot at the eaves.

The upright posts of the walls are netted with twine, and the
space between the posts is filled up with small cane or bamboo,
fastened together with twine, which is used in such abundance
as to conceal the wood. The twine is of variegated colors, red,

be read as naikat. Horatio Hale writes it thus too, and it would mean
only 'my people here', referring to relatives, dependants, etc.

The two titled clans are different in the different tribes, so that people
who are chiefly in one tribe might be commoners in another. Clan
exogamy prevails, and the two titled clans in each tribe formerly inter
married exclusively. Since descent is matrilineal, a man's sons would be
in their mother's clan and would have titles in the line opposite to his.

The men of each of the two titled lines, being mostly of the same
clan, receive their titles and are promoted roughly in accordance with
the rules of clan seniority. The two lines are essentially equal, contrary
to what O'Connell indicates, the highest title in the first line being
Nahnmwarki in each tribe, often translated as 'King', and that of the
second line, Nahnken, often called 'Prime Minister'. It is the Nahnmwarki
whom O'Connell seems to mean when he refers to 'head chief'. Because
of the rules of intermarriage between the two lines just explained, the
Nahnmwarki and Nahnken can be and often are father and son or,
conversely, son and father.

There is a similar political structure involving ranked titles on the
sub-tribe (section) level. These lesser titles are given out to commoners,
along with parcels of land formerly, as O'Connell indicates.
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black, blue, and is so woven as to form figures upon the out
side walls; which, with the assistance of tassels and other
decorations, make the house present a very gaudy appearance.
The floor is laid of bamboo upon the stone platform, and is also
covered with twine. In the centre of the floor a hole four or five
feet square is left for the fire, the smoke from which finds its way
out through crevices in the roof and in the wall. The en
trances are about three feet in height, serving alike the purpose
of doors and windows.P"

The dwellinghouses vary in size and in shape, according to
the taste and rank of the proprietor. The sites usually selected
are those sheltered by trees, and near streamlets. The. erection
of a house is an occasion of feasting-a sort of pic-nic party, to
which those who assist in building bring not only articles for
the feast, but materials for building. The time occupied in build
ing is usually about ten days. Newly married couples seldom
build, but remain with the parents of one of the parties, or are
quartered upon some chief; "house-keeping" forming no essen
tial part of a bride's privilege.

After the house is completed the priests hold a sort of cere
mony of consecration in it, which occupies about three or four
hours. The friends of the intended occupants, the chiefs of his
district, and other chiefs if they be present, are seated in the
house, according to their rank, but no women are allowed to
enter. Jagow, dog meat, yam, bread-fruit, etc., are served to the
guests, while the priests keep up a sort of song, incantation, or
invocation. One sings a sort of recitative song, same and mono
tonous, and when he has howled himself out of breath the tune
is taken up and continued by another.s?

26 This description of the native dwelling house (ihmw) is important,
for the structure has long since vanished. The modern house bears little
resemblance to it. Nowadays the thatching (increasingly replaced by
corrugated metal) is of ivory-nut palm leaf, and Ponapeans assert that
this was true also in ancient times, in contrast to O'Connell's description
of coconut-leaf thatch; they are probably correct, for the very word for
thatch (oahs), current also according to Cheyne in the early 1840s, is
also the word for the ivory-nut palm. The so-called bamboo in
O'Connell's description is actually a kind of cane, Saccharum spontaneum,
called ahlek by the Ponapeans. Blue-colored twine seems doubtful; native
dyes do not include that colour.
27 House dedications, very much modified, are still occasionally held, but
any religious elements in them are Christianised.
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Dwellinghouses seldom exceed forty feet by twenty, and Ni
gurts are sometimes contented with ten by six, and less. But the
war canoe houses, which serve also the purpose of council rooms
and halls for feasting and other ceremonies, are often a hundred
feet in length, and forty to fifty wide. They are built like
dwellinghouses, except that they are always on level ground,
near the beach or upon it, and the floor is not all covered with
bamboo. Along the sides is a raised bamboo passage-way, as high
from the ground in the centre as the top of the foundation wall,
and at one end of the house is a raised platform, which is occu
pied by the chiefs and Moonjobs upon feast occasions. During
two or three months, in the hottest season of the year, the chief
with his family and suite occupy this part of the canoe-house as
a residence. Upon the ground in the centre of the house the
canoes are finished, and upon feast occasions the fires are built
for cooking dogs. At the sides of the house the canoes, when
finished, and not in use, are suspended. The canoe-house has
at one end a large entrance.P

Estates all descend from the parent to the eldest son. His is
the paternal mansion, his the canoe-house, and his the Nigurts.
A large landholder has quite a village about him. The most
prominent object in the settlement is the dwellinghouse of the
proprietor, always standing in the best situation, and always
larger and more tastefully ornamented than the rest. About him
are houses, less in dimensions, but also neat, the abodes of younger
brothers, connections, and dependents, whom he permits to build
upon his territory, and allows the use of a portion of his land
and bread-fruit trees; but he never relinquishes his ownership
in the soil. Real estate is never passed from hand to hand except
by inheritance, and thus is perpetuated the distinction of castes.P

28 These structures (nahs), known variously in English as community
houses, meeting houses, canoe houses, and feast houses, serve all the
functions inferred from those names. In contrast to the dwelling houses
they persist today and except for the substitution of building materials
are essentially as O'Connell describes them. There is a central ground
level area; there are three walls, the front being left open; the 'passage
ways' are the two raised platforms along the sides, and at the back is
the still higher platform where persons of high rank sit.

29 Inheritance was basically matrilineal until the German land reform of
1912. Land belonged ultimately to the highest chief in each tribe, the
Nahnmwarki, and was held in fief by lower-ranking chiefs who in turn
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These dependents pay a sort of voluntary rent in presents of fruit,
yams, and jagow, if they have it. At a greater distance are the
huts of the Nigurts-the slaves of the proprietor of the soil, who
till the land for the white tenants and their landlord; fish, cook,
pound jagow, and, in fine, do all the servile work. There are
some descriptions of employment, as I have already noted, which
are honorable; such as the manufacture of twine, the building of
houses, and decorating of canoes, by the men; and the weaving
of wywies [weiwezl, and manufacture of mats, by the women.

Canoes may belong to people who hold no land, being a des
cription of personal property. Over every thing else the proprietor
has control, and exerts over his tenants and slaves a patriarchal
power. He can punish minor offences, but being in his turn
subject to the head chief of the island, he reports flagrant
crimes at head-quarters, where he also pays a tribute, not a
stated one, but regulated in quantity by his means and will.

The principal chief upon an island has a similar clan of his
immediate connections and slaves about him, and a large landed
estate. Every thing is similar to the establishment of a petty
chief, except that his dwellinghouse is larger, his canoes more in
number, larger and better decorated, and the canoe-house cal
culated for numerous assemblages. Beside the direct products of
his own land, he is in the continual receipt of tribute from the
petty chiefs upon his island, and, if he be chief of Nutt and head
of the group, of presents from the chiefs of the inferior islands.

The principal mechanical tool is of course the hatchet. It is
made of a hard white stone.P" found on the beach, broken to
something the shape of a hatchet, and rubbed to a very good
edge on rough rocks. A native will be sometimes two or three
months preparing his hatchet, working at intervals upon it,
before he fastens it to the handle. The piece of wood selected
for a handle is a small branch of a tree, in which there is an

parcelled it out to still lesser people. On the death of a land-holder the
land reverted to the Nahnmwarki, who usually confirmed the normal
matrilineal inheritor in possession, but he could and sometimes did
interfere with the normal succession. With land was inextricably bound the
system of titles, a title being associated~ith-eachpaicel.Only the title-
~.:!=-iii ~rsists. - .- - -. .-_. -.

30 The material is not stone but the hinge of the giant clam, Tridacna
gigas. Adzes, not hatchets, were the principal tools.
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elbow. One part of this elbow is cut off; the other left long fOnTIS
the handle. The back of the stone rests against the angle, and
round the stone and wood are passed strong bands of bark,
hemp, or twine. The hatchet is so fitted upon the handle that
its blows are like those of a cooper's adz, but it will at once be
perceived that with such an instrument no deep blows can be
struck. For smaller work sea shells are used, and coral fOnTIS
their rasps. They have also dogfish skin for polishing. With these
simple tools they are very dexterous, and turn out work which
would reflect credit on some European and American craftsmen,
who bungle, with every advantage upon their side.

Vines supply much of their cordage for common purposes,
made to their hands. They manufacture very neat twine from
hemp, the silk or fibres of the plantain tree, and the shells of
cocoa nuts. The hemp and cocoa-nut bark is soaked, beaten, and
dried before twisting. It must be cleared with the fingers, and is
twisted between the knee and the palm of the hand. The fibres
of the plantain and banana tree are very fine and soft, and are
used only in the manufacture of sashes. They are drawn from
the pith of the tree, and after washing, are woven into a texture
which much resembles silk."!

Men make the twine, and use it, in the finishing of houses and
canoes. Women plat the mats for sails, for clothing, and for the
beds. The sails are very neatly woven of split rushes; the mat
worn about the body is made of the tuft of leaves which crowns
the cocoa-nut tree; they are bleached, and then strung together
by the women. The mats upon which they sleep are made of
rushes. The mat worn by the women is made of the bark of the
cocoa-nut tree.32

31 Twine is made principally from the inner bark of the hibiscus tree
and from coconut husks-hardly from the coconut shell or bark, which
produce no fibres. It was still made by the ancient technique of rolling
on the thigh by hand in 1947, largely for fishing lines and nets and for
lashing together the parts of the outrigger canoe. The so-called hemp
and plantain twine (actually several varieties of M usa textilis) was not
really a twine, the fibres being very loosely twisted together and used
for the manufacture of the loom-woven sashes to which O'Connell refers.
These sashes are no longer made but are common in museums.

32 The so-called rushes for sails and sleeping mats are actually pandanus
leaves. The men's 'mat' is a kilt of young coconut leaves suspended from
a waist cord. It was still worn in 1947, having experienced a revival
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For preparing sashes, or wywies, the women have a rude pro
cess of weaving. To a sailor it will be description enough to say
it is something like weaving spunyarn mats; but for the ladies,
a more particular account is necessary. The web, or threads
which run longitudinally of the belt, are fastened to a post at
one end, and at the other about the weaver's body, who thus
keeps it straight. A stick is then passed over and under alternate
threads across the web, and, turned upon its edge, opens them
to permit the shuttle to be passed. With the same stick the weaver
drives the thread to its place. In this way are manufactured
narrow belts to wear beneath the mat, and gaudy sashes for
ornament.s''

because of the shortage of cloth in the post-war years. The woman's
'mat' was a wrap-around, waist to knees, made not from the coconut
tree as O'Connell says but of either banyan or breadfruit bark; it was
manufactured in the same way as Polynesian tapa.

33 O'Connell describes here the horizontal belt-loom, widespread in the
Carolines but no longer used on Ponape. The warp was wound in a
continuous spiral around both beams, measured lengths of different
colours being knotted on at predetermined intervals to produce vari
coloured panels on the face of the c1oth-a surprisingly sophisticated
technique which occurred only on Ponape and Kusaie. The weaver kept
the warp taut by means of the back-strap. Omitted from O'Connell's
description are the heddle, shed-roll, pattern sticks, and the warp-winding
bench. The intricately woven and often beaded articles were primarily
the loin-cloth, worn as O'Connell says under the kilt, and the sash, worn
by men around the waist. (Incidentally, in Hambruch's translation the
word 'sash' is given as 'Vorhange', and in another place Hambruch
refers to these articles as jalousies, then adds that they no longer existed
in his time, 1910. Of course they never existed at all. )

13°

CHAPTER X

Canoe-building.--Selection of a tree.-Finishing.-Construction
of outrigger.-Platform for passengers.s-Nigurt mariners.-Orna
ments of canoe.--Sails.-Mode of navigating.-Paddles.-Paint.
-Preservation of state canoes.-Periodical returns of building
seasons.c-Feasts on such occasions.-Trials of the new craft.
Fishing.-Walking in the water.-Nets, and dexterity of the
natives in their use.s-Respect to chiefs.-Fish majorhowi, or
tabooed.-Native sophistry.-Eels.-A feast upon them.-Dis
covery of the bones by the natives.-Awful hubbub.--Sage reso
lution, and an allusion to the shad and alewives in Taunton
River.

The first care in making a canoe is to select a straight, clear
tree. Then five or six persons attack the base at once with their
axes, and fell it. If intended for two small canoes the trunk is
divided, or if for one long one, trimmed only. The branches are
lopped off, and the trunk hollowed out, rudely at first, the prin
cipal object being to lessen the weight. Vines are fastened to the
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trunk, and taking hold of these, the laborers haul it to the near
est creek or shore, and it is towed to the canoe-house.

The first rough work of felling and transporting is done by the
Nigurts. At the canoe-house the work falls into more skilful
hands; petty chiefs, Moonjobs, and Jerejohs being the canoe
builders. The outside is first made to assume something of the
form and comeliness of a canoe, then the inside is carefully hol
lowed out. Four or five hands generally spend about a week upon
a canoe; and after the shape is given, and the rough wood taken
off, it is carefully and elegantly polished. This latter is done with
coral; as many as can get about the canoe working at once, and
lightening labor with a song. After the polishing is completed, a
coat of red paint is rubbed inside and out with a piece of cocoa
nut bark, and the boat is placed in the sun to dry. Then a coat
of cocoa-nut oil is put on over the paint, giving it quite a high
varnish and polish. After the oil is completely dry, the thwarts
and outrigger are fitted. The thwarts (seats) are all neatly
worked with twine. The outrigger is made of two pieces of wood,
extending over the side of the canoe about three feet, and three
feet apart; these things regulated of course by the size of the
boat. At the outer end of these pieces is fastened a long pole,
parallel with the boat, and extending its whole length. Between
the ends of the outriggers and the pole are stanchions, adapted in
length to the depth of the canoe, in order that the outriggers
may be as near horizontal as possible. Upon the two pieces is laid
a platform, covered with mats, and protected from the sun by an
awning, under which the chiefs sit or lie down. The platform
does not cross the canoe; consequently the passengers are as little
in the way of those who propel the boat as if they were on shore.
On common occasions and excursions Nigurts manage the boat,
but when they go to war no people of different castes are allowed
in the same boat. The platform is capable of bearing from one to
half a dozen persons, according to the size of the canoe, and the
mariners, if I may so designate them, are in number from two to

,/ eight. Canoes are made in length from five to thirty feet. The
canoes of the Nigurt fishermen are less finished, and the platform
is barely large enough to carry a basket; being confined more to
its original intention-the support of the outrigger. All the joints
of this frame are ingeniously secured with twine.

A canoe is the islander's pride. They are very highly finished,
.pearl shell being worked in about the gunwhale, and the heads,
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as each end of the boat is the head by turns, are ornamented with
a neatly carved billet of wood. The state canoes are always kept
in the house, which opens toward the water; the boats of the
Nigurts, and a few hacks, being the only ones constantly afloat.
The wood of which all canoes are made is a strong white tree,
bearing no fruit, and called in the native tongue kyup [kiopJ.
The sails are triangular, such as are called in the sailor's vernacu
lar, shoulder-of-mutton sails, and are platted by the women of
split rushes. A yard and a boom at the foot secures two sides of
the sail, and the third side has no leach rope, the strength of the
material rendering it unnecessary. In putting about, it is only
necessary to shift the craft end for end, and make that her bow
which was before the stem, as the outrigger must of course always
be kept on the windward side.34

The paddles are made of the same wood as the canoes, stained
red, and polished in the same way. Paddles made for use are
plain, and kept in the canoe-house; but every man has one or
more fancy paddles which he sports in processions and dances.
These are carved and ornamented, and are never dipped in the
water, but are kept in the owners' houses during their lives, and
buried with them.s" The platform of a chief's canoe is generally
painted white, with lime made by burning coral rock. Mixed
with cocoa-nut. oil this makes a very good paint, extremely white
and tenacious of its hold. The same mixture is an excellent
cement for cracks in the bottom of a canoe.

Uneven as is the bottom of the basin inside the reef, frequently
changing from very deep water to shallows of a few inches, the
canoes, notwithstanding the labor bestowed upon them, are short-

34 This is an excellent description of the Ponapean canoe and its manu
facture, which is still followed. The 'pole' is the outrigger float. The red
paint, now often replaced by commercial paint, was made from a red
earth. The varnish was not coconut oil but oil from the nut of the ais
tree (Parinarium glaberrimum). Pearl shell worked into the gunwale is
unknown today and the ornamental end-pieces have disappeared. 'Kyup'
(kiop) is not a tree but a spider lily; the most frequently used trees for
the canoe hull are breadfruit, Campnosperma, Elaeocarpus, Myristica,
and Terminalia, but other woods are used for other parts of the canoe.
The sail was plaited from pandanus leaves; nowadays it is of cloth but
retains the same lateen shape. Putting about is still done as O'Connell
describes.

:15 These dance paddles are still used but are mostly made as curios for
sale.
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lived, seldom lasting more than a couple of years, the coral
bottom grinding them through. The largest, used only on state
occasions, last, indeed, longer, and decay of dry rot. Even then
they are preserved, as are the regalia of royalty among civilized
nations; but the canoes are infinitely more safe, because the
reverence of the islanders for them is universal, and there is no
cupidity to tempt to their conversion to cash, were it possible.
There were canoes hanging in the house at Nutt, the origins of
which were almost lost in tradition, and the age of which it was
impossible to fix.3 6 The smaller and more useful, when worn too
much for the chiefs pride, are passed to the Nigurts, who divest
them of their ornamental frippery, as a gentleman's sparr of horses
may be degraded to a barkmill.

The need for building returns periodically about once in two
years. Three such jubilees-for jubilees they are---occurred while
I resided upon Nutt. The permission of the chief first obtained,
all the petty chiefs upon the island went to work, each at the
canoe-house in his own district. When the building was finished,
all the new canoes were brought to the head chief's quarters. The
natives paddled them about, performing skilful evolutions to test
the behavior of their new craft, Ahoundel, the head chief, alone
standing erect. After an hour or so spent in this way, the canoes
formed a line to the number of hundreds, and each chief, on his
own platform, danced and flourished his fancy paddle, the whole
assembly singing and keeping perfect time. Such are among the
few occasions upon which any but women and priests sing. The
day was wound up with a feast, and the usual draughts of jagow.
The whole scene-the decorations of the canoes, the chiefs in
their gala dresses, and the women on shore with their heads
dressed with flowers-formed a pageant which I thought seldom,
if ever, surpassed among civilized nations.F Then the universal
hilarity and good order, the absence of all jealousy and quarrel-

36 The large state canoes are no longer made nor are canoes preserved
in this manner today.

37 The canoe ceremonies, now long in abeyance, seem actually to have
been held annually, not every two years. In each tribe every section,
about January, became completely absorbed in the building of a new
canoe of the large, elaborately decorated state type. The local section
chief directed the work. People worked on the hull, outriggers, and end
pieces, and others prepared the vari-coloured twine for the decorative
lashings. Still others formed bands of singers and dancers and practised
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ling, for precedence, rendered impossible by the established order
of castes and standing, is a feature in their rejoicings which the
pomp of civilization never possesses. No individual distress or in
convenience follows them; there is nothing in the customs of the
Indian to make it necessary that he should

---- Defraud his daily cheer
To boast one splendid banquet once a year.

The belt of coral reef about the Bonabee group incloses a com
paratively still basin of water. The canoe navigation of this is the
most quiet and beautiful motion conceivable; much of the time
the canoe is propelled by putting the end of the paddle against
the coral floor, which is distinctly visible through the clear water.
Fish are sometimes speared with great dexterity by the natives,
the stillness and transparency of the water permitting the perfection
of skill in thrusting the spear. This is the amusement of amateurs,
the fish caught for food being taken in nets by the Nigurts. There
are within the reef many places where the water suddenly deepens
to many fathoms-interregna in the coral bottom, of various
circumference. As well acquainted with the floors of their fishing
places as with the floors of their houses, the Nigurts divide them
selves into two parties, one party stealing noiselessly to the edges
of this deep water, and there holding their nets. A method of
walking in the water, peculiar to the natives, is worth description.
The leg is lifted up straight and quick, bringing the foot almost
to the surface of the water; then, the toe pointed as gracefully as
that of a danseuse, the foot is planted again some two or three

for weeks, under teachers, and prepared the dance paddles, costumes, and
other paraphernalia for the performances. In April the canoes were
launched, with religious ceremonies. Any canoe not ready on the
appointed day had to be abandoned where it lay, or destroyed, and the
delinquent section chief was punished.

Despite the idyllic description given by O'Connell, there was a strong ,
• - (L».A tJ.-Q

element of competition III the canoe races and canoe dances held between .
the people adhering to the two highest chiefs in each tribe, the Nahnrn- c" v .., .rI. /,
warki and the Nahnken, to whom all the canoes were given, some to ( .",
keep and some to re-distribute. The canoe ceremonies seem to have
been in large part a form of prestige competition between the highest
chiefs, the lower chiefs gaining merit, and favour in title promotions, in
proportion to their success at the canoe building, racing, and dance per-
formances, just as they still do in the modern feasts and other forms of
competition.
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feet in front of its first position. This method of progression offers
next to no resistance to the water; consequently very rapid pro
gress is made, without any splashing and splatter. The net hold
ers stationed, the others, if possible, surround them in a circle, if
not, as near as may be, and with their spears and legs create as
much hubbub as lies in their power. The frightened fish make
for the deep water, and are intercepted by the nets. 38 Fishing
with lines is seldom attempted; as the natives are very unsuccess
ful with their rude tortoise-shell hooks.s" I made some very toler
able hooks from the ramrods of the muskets preserved from the
wreck; but it was necessary when a bite was felt to keep the line
taught, as, there being no barb, the fish would otherwise escape.

So servile is the respect paid to chiefs, that a party of fishermen
immediately suspend their work upon the appearance of a chief's
canoe, scramble into their boats, cross their arms, and incline their
heads in obeisance till the chief has passed them, then follow, and
offer him a selection from their fish, if they have taken any. A
neglect of this observance would subject them to severe punish
ment, probably death.s?

Fish are plentiful, and a main source of subsistence; but I am
neither Billingsgate woman nor naturalist enough to specify the
varieties. The skin of the dogfish and shark supply the natives
with a means of polishing wood and cocoa-nut shell utensils, and
the shell-fish furnish utensils for cutting. The shark is seldom
captured, and when captured it is in shoal water with spears.
Upon every island some species of fish is majorhowi [me sarawl],
or tabooed; and it is not unfrequently the case that different
families upon the same island have each a species of fish which
they may not eat.4 1 The reason for this will appear in the account
of their religion. As a proof that sophistry in reasoning upon
religious points does not require a knowledge of the technicals
of the science of logic, it is not esteemed wicked for a man to fur
nish another with food the consumption of which he esteems

38 O'Connell describes here only one form of fishing. Many others are
known.
39 But trolling with a line was done anciently, using the bonito hook, a
two-piece device made of clam-shell.

/ 40 These are but a few of the many forms of deference which must be
shown to social superiors.
41 This is a reference to clan totems-most, but not all of which are
fishes.
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profanity. When the spoil of a fishing excursion is landed, it is
divided by species; he who cannot lawfully eat a particular fish
turning it over to one who has no such scruples. Thus, as the
indefinite restriction of Mahomet, who, in stating that

"There is a part in every swine
No friend or follower of mine
May eat,"

neglected to specify the particular portion, has left his followers
to go the "entire animal," all the finny salt-water tribe are de
voured by the Bonabeeans. Even parts of the shark are eaten
upon one island.

There is one species of fish universally held sacred by the
islanders, a species of eel, inhabiting the fresh water. Keenan
and myself had resided upon Nutt, and eaten at many feasts,
beside the regular domestic fare, but in all this eating no eels
had furnished their share. To our inquiries why this fish enjoyed
such a peculiar and universal exemption, the only answer had
been "Majorhowi!" This we knew was a partial defence for all
fish, and not being aware that the respect for eels was more
strenuously insisted upon than that shown their cousins the dwel
lers in salt water, we determined upon indulging ourselves in a
feast upon them; taking the precaution, however, not to invite
any of our copper friends to be of the party.

We selected for the occasion a fine night, and with elbowed
sticks poked the fish out of the water at a sudden bend in a
brook. Unlike the eels which were used to being skinned, these
were not so much as used to being caught, and having enjoyed
an immunity from the snares of the fisher from time immemorial,
our trouble was in avoiding to take too many, rather than in
catching enough for our purpose. Building a fire and broiling
them in an unoccupied house, we had a sit down alone, and de
molished them with an appetite which was not abated by the
circumstances under which we feasted-the wise man having
recorded his opinion that "stolen waters are sweet." Our feast
finished, we wiped our mouths, as beseems those who have com
mitted a secret crime, and returned to our island friends with all
the conscious rectitude of rogues undiscovered.

Murder will out. We had neglected the precaution of conceal
ing the bones, and, with an aptitude for detecting sin like that
which characterizes some civilized people, who are supposed to
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be innocent even of the knowledge of iniquity, some of the natives
recognised in the bones the fragments of the forbidden fish. Our
first intimation of the discovery was taken from seeing the natives
repairing to the house, and, not at first understanding the reason
of it, we fell in upon the tide. When we reached the hut, we
found men, women, and children kneeling or completely pros
trate, beating their breasts, and rocking to and fro, or rolling on
the floor. Of the noise they made, we had been, of course, ap
prised by our ears before we reached the house, and had con
cluded that some accident or sudden death was the reason of the
outcry. Nothing was there however-no broken bones but the
bones of the eels; the pyramid of which, as George and I had
left it, might indeed have caused cries of surprise that two per
sons could have left such testimonials of appetite; but as the
aspect of affairs looked like an expression of something more than
surprise, we esteemed it prudent to keep our own counsel. For
two or three days was the lamentation continued; it flew from
place to place and from hut to hut; on every side was weeping
and lamentation. George and I thought we saw some looks in
dicative of suspicion, and when the bones were fairly buried by
the chief's orders, and the hubbub ceased, we felt relieved from
a load of fear which had been sufficient to give us a distaste for
eels; which operated better for their safety, as far as we were con
cerned, than all the acts passed by the legislature of Massachusetts
have done for the shad and alewives in Taunton River.t''

42 The logbook of the Gypsy, a Sydney vessel (microfilm in Dept of
Pacific History, Australian National University), at Ponape in March
1841, states that the river eels 'are worshipped by the natives, and in
such veneration are they held, that should they be caught and cooked on
board ship and the natives get knowledge of it, every soul would directly
abandon her with the greatest abhorrence'. The taboo against consuming
the fresh water eel persists today, but at least some Ponapeans say it is
because of the horrid, frightening appearance of the fish.
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CHAPTER XI

Marriage.-Approbation of a chief necessary to unequal matches.
-Marriage celebrated in canoe-houses.-Arrangement of the
guests.-Preparations for feast.-Pounding jagow with peculiar
ceremonies.-Expressing the juice.-Order of drinking.-Women
averting faces.-Mode of building fires to cook dogs.-Mode of
dressing and cooking them.-Serving up.-Carving.-Day ends
with dance.-Paddles and music.-Breaking up.-Ceremonies of
next day.s-Priest's mummery.-Polygamy.-Connubial bonds.
Tattooing one cause of wives' fidelity.-Its meaning.-Different
in different castes.-Conjugal spat between Mr. O'Connell and his
wife Laowni.-Cause of it.-Manifestation of grief and rage on
her part.-A disagreeable visit.-A relenting wife.-A vindictive
husband. .

If a man affects a woman, the rank of the parties being equal,
he has only to obtain the consent of herself and her parents.
Women are never compelled to accept as husbands persons whom
they dislike. When a match is proposed between a Moonjob and
a Jerejoh, the approbation of the chief is necessary, before the
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CHAPTER VII

Mr. O'Connell ships in_ barque John Bull.-Embarkation of
missionaries for Stron?:s' Isiand.-Vessel strikes a reef.-Deserted
by crew.-Mr. O'Connell, five others of the crew, and the wife
and daughter of the missionary, escape in one boat.-Lose sight
of their comrades.-Sufferings from cold and heat.-Death of
the females.-Make land after three days.-Find landing.
Caution of the islanders.-Their attack-s-Non-resistance of Mr.
O'Connell and his comrades.-Their names.s--Conducted to
canoe-houses-s-Hospitable conduct of isldnders.s-Fear of canni
balism.-Jig by Mr, O'Connell.-Delight of his audience.
Baked dogs.-Jagow;-ArTival of chiefs.-Distribution of the
strangers among them.-Jane Porter.-Cut up and sewed into
blankets-s-Washed away by rain.-Looking-glass a great curio
sity.-Smashed to catch the spirits in its back.

In or about the year 1826, I shipped in the barque John Bull,
whaler, Capt. Barkus. The common incidents of a whaling
voyage, which I have already declined recounting in another
place, it is unnecessary to repeat here. After we had been from
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Sydney about four months, we put in at the Bay of Islands, New
Zealand. Bishop Marsden, at that time on a.visit to New Zealand,
from his residence at Pararnatta, putjon board of us a mis
sionary who was appointed to Strong's Island," one of the
Caroline Archipelago, with his wife and daughter. We were to
cruise among the islands towards Japan, with the intention to
reach the shores of Japan at a particular season, when whales
were supposed to frequent the .Sea of Japan. At eight months
out we had taken about eight hundred barrels of oil, and were
endeavoring to make Strong's Island to leave our passengers.
At nightfall we had made no land, but knew from observation
and the ship's log that we were within a day's sail of our destina
tion. We were bowling along under easy sail, the wind on our
quarter, when, at about eight o'clock in the evening, the vessel
struck on a concealed coral reer;which is not laid down on the
charts. Capt. Barkus was, as usual, drunk on the hen-coop when
the vessel struck. In the presence of the master, the mates can
assume with success no authority which it is his peculiar pro
vince to exercise; consequently, with a drunken, stupid sot for
a master, every one followed the promptings of his own experi
ence or inclinationyThe boats were lowered, but notwithstanding
the necessary precipitation with which we prepared to leave the
vessel, the boat in which I escaped was furnished with provi
sions and arms, and we were able, also, to take away some
ammunition and little portable articles. In the boat with myself
were five seamen, and the wife and daughter of the missionary.
He was in the boat with the captain. In the four boats the whole
crew escaped from the vessel. For five or six hours we kept to
gether, but when the morning dawned there was only one of
the other boats discernible, and that but faintly, a long distance
astern, as we crested a wave! Even in a latitude which must
have been within fifteen degrees of the equator, a night passed
without sleep or food, in an open boat, washed by the continual
breakings of the sea over it, chilled our whole frames; we were
faint, cold, weak, jaded and dispirited. But the sufferings of the
ladies engrossed more of our care than our own situation. We
had a sail in the boat, and kept her away before it, both because
of the comparative comfort of such a course, and our indiffer
ence as to what point we stood for. As I s.at steering, I folded

8 Kusaie, the easternmost of the Caroline Islands.
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the shivering, sobbing daughter to my body with my left arm,
while two of my shipmates assisted in protecting her by placing
themselves on each side. The mother was similarly cared for by the
other seamen. We tendered them parts of our clothing, but could
not persuade or induce them to accept any thing of the kind.
Oh, such a horrid night! The women had much more to endure
than ourselves, for, beside the natural weakness of their frames,
and the delicacy which is woman's suffering in misfortune as
her ornament in prosperity, they suffered acute pain from the
excoriation they had received in descending to the boat by the
davit tackles; the salt water rendering poignant the smarting
pain of their wounds. But in all their afHiction they bore holy
testimony to the efficacy of that religion whose messengers they
were; their fortitude might have put even some of their male
associates in misfortune to the blush. If ever true practice as well
as profession of religion existed, it was exemplified in this family.
On shipboard, before our misfortune, the discreet and feeling
manner in which they strove to impress upon rude sailors the
truths of religion, had convinced all of their sincerity, at least.
In the boat we had more affecting proof. They prayed frequently
and fervently, and there were none to scoff.

Broiling-heat succeeded the chills of night; the wind abated,
flattened, at noon we were becalmed; dying with heat and
fatigue upon a sea whose dead swell was so tranquil that its
glassy, slimy smoothness was not ruffled. Toward night we had
a breeze again, through the night the wet chills, and the same
heat and calm upon the next day. After two days and three
nights'exposure, the daughter died about ten o'clock on the third
day. For some hours before she had been apparently unconscious
of her situation; she had talked-in her wanderings of her father,
of her home, and of the island to which she was destined on an
errand of mercy: the happy end of her pilgrimage was attained
.without the toil to which she had in her youth devoted herself
to reach it. The mother was by suffering so far bereft of sensibility,
that the death of her child hardly moved her. She scarcely
appeared to understand us when we informed her of it; or, if
she did, the announcement was received with a sort of delirious
joy, With as much attention to the forms of civilized society as
our situation would permit, we committed the body to the ocean.
We at first intended to wrap the corpse in our sail; but the pru
dence of a portion of the crew, who objected to exposing the

104

living to save a form for the dead, prevailed. The mother, in her
weak state, hardly uttered a comment, and in a few hours fol
lowed her daughter. Her body was also consigned to the deep.

Upon the next morning after these melancholy duties to the
two martyrs to the holy religion they professed, we made the
land. We had been in the boat three days and four nights, but,
rejoiced as we were to make the land, no immediate prospect of
profiting by it appeared, for it was circled with a coral reef, in
which it was past noon before we discovered an opening. Effect
ing a passage we entered a smooth basin of water, and saw
hundreds of canoes launching and putting off to us. They would
approach within a short distance, then suddenly retreat, and at
length commenced showering stones, arrowsl and other missiles
upon us. We threw ourselves in the bottom of the boat; and
when they had satisfied themselves that we could or would offer
no resistance, they were emboldened to make a rush upon the
boat, which they towed to the beach. After we were landed
they stripped us of our clothing, and took every thing out of the
boat, whale irons, tubs, muskets, etc. The boat was then hauled
upon the beach, and our company, six in number, were led to
the canoe-house. In the hope that this publication may be the
means of conveying intelligence to their friends, I shall here
insert the names of my comrades, and their birthplaces, so far
as I remember them. George Keenan, an Irishman, belonging
to Dublin; John Johnson, an Englishman; Edward Bradford,
of Bristol; John Thompson, of Liverpool; and John Williams, of
London. Of the native places of the two last-named persons I
am not positive.

We were seated in the centre of the canoe-house, upon mats;
and yams, bread fruit, plantains, bananas, fish, bits of cold game
of some sort, the class of which we could not at first decide, were
brought to us. The building was filled in every chink by natives,
seated, the men with crossed legs, like Turks, and the women On
their heels. A constant buzz of conversation ran through the
assembly, each talking to his next neighbor and gesticulating
vehemently. The interjection or sound indicative of pleasure or

4 Modern Ponapeans say that the bow and arrow were never a weapon
but only a child's toy. Perhaps the spear is meant here. The major
weapons were the spear, club, and sling. Smail knives were also employed.
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surprise among these Indians is a cluck," and of this sound there
was abundance, but we were at that time at a loss how to
interpret it. Parties of two or three would come duwlI to where
we sat, walking with their bodies bent almost double. They took
hold of 0111' persons very familiarly, women and men, and gave
frequent clucks of admiration at the blue veins which were
marked through our skins, on parts of the body-which had not
been usually exposed to be bronzed by the sun. My comrades
feared the Indians were cannibals, and that this examination
was to discover whether we were in good roasting case: a hor
rible supposition, which was strengthened by the building of two
or three wood fires, covered with small stonesi Their fear was so
excessive that they gave themselves JlP as lost; but as I had been
somewhat acquainted with the manners of the inhabitants of
other islands, I reasoned, from the apparent good humor of these
people, that they intended us no harm.

In a sort of desperate feeling of recklessness, I determined to
try the experiment of dancing upon our savage audience. I pro
posed it to my comrades, and they endeavoured to reason me
out of what they esteemed criminal, thoughtless conduct in the
view of a horrid death. The prospect was none of the most
agreeable, certainly; 'but I was determined on my experiment
despite their remonstrances. I accordingly sprung to my feet and
took an attitude; a cluck of pleasure ran through the' savages,
and one of them, readily understanding my intention, spread
a mat for me. I struck into Garry Owen, and figured away in that
famous jig to the best of my ability and agility; and my new
acquaintances were amazingly delighted thereat. There was no
loud acclamation, but anxious peering and peeping over each
other's shoulders, the universal cluck sounding all over the
house. Before my dance was finished the cause for which the

II This is identical to the click-sound which among ourselves expresses
disapproval, or commiseration. In 1947 it could be heard when a boy
admired the long beam cast by a new flashlight, or when a man witnessed
the operation of an icc-making machine.

o,This is the stone oven, made by heating a pile of stones in a shallow
depression, then raking out the wood ash, placing the food to be cooked
on a layer of the glowing stones, heaping more hot stones over the food,
and covering finally with leaves, to hold in the steam. It differs from the
Polynesian earth oven in that the latter is usually made in a pit and
covered over with earth.
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fires were built became apparent, to the no .small relief of my
comrades. I twas ascertained that the roasting preparations were
made, not for us, but for some quadrupeds, which we afterwards
found were dog-s.1 Other preparations, such as the pounding- of

-jagow [sakan],I1 (cava in the Sandwich Island language,) roast
ing of game, etc. were making for a feast. In three or four hours
all was ready. After my dance was concluded we were separated
from each other, each of us making the nucleus of a group of
natives, who could not sufficiently admire and examine him. Food
was sent us, and jig6w. Of the latter I could not drink; it was
unpleasant in taste, and a very strong narcotic in effect.

\Ve were now all completely reassured; the conduct of the
natives to us was all that uncultivated kindness and hospitality
could prompt. At night we slept in the canoe-house, having each
half a dozen bed, or perhaps I should say mat fellows. Upon
the first day we were each supplied with the mat' which is a part
of the native costume. For three or four days it was with us a
continual feast, islanders crowding from all directions to see
the white strangers. Some people claiming to be civilized might
take a lesson from the humanity of these people to shipwrecked
mariners.

Upon the fourth day after our landing there was an arrival
of a fleet of canoes, the head. and other chiefs. We were again
inspected by the new comers" and it was my fortune to be select
ed, with my shipmate George Keenan, by the principal chief.
The other four of my comrades were also appropriated; and
our/property and the articles we brought on shore in the boat
were also divided. I was astonished at the perfect peace in which,
among savages, all these arrangements took place. On the mor-.
row, my new friend, or master, or owner:-=-I do not know ex
actly how he considered himself,-left the island upon which
we landed, taking with him Keenan and myself. Eight or nine

7 See fig. 10. Dogs were the only domestic animals.

8 Ponape and Kusaie are the only Micronesian islands where kava
drinking was practised, and only Ponape today clings to it. The root is
prepared by pounding, as O'Connell says, the Polynesian custom of
mastication being absent.

9 What is meant is a kilt consisting of coconut leaves suspended from a
waist cord and hanging to the knees. This is the men's costume.

!O8

hours carried us to his island';~ where new feasting and lionizing
awaited us.

A grand feast celebrated the return of the chief to his house,
at which I repeated the Irish jig which had taken so well upon
my first landing. I have no doubt that in my heels was found the
attraction which led the chief to select me from among my
comrades. Upon the next day after his return he restored to
George and me our "ditty bags," the only property I had pre
served from the wreck. In that bag were two odd volumes of
Jane Porter's Scottish Chiefs, and a little shaving-glass. These
articles were great objects of curiosity, and I may as well relate
their history and ultimate fate here as elsewhere.

God bless Miss Jane Porterl'T have so good an opinion of the
lady that I doubt not it will add to the pleasure which the
composition of her Scottish Chiefs afforded her, to know that two
odd volumes of the work were pleasant companions in our exile
on the Carolines. Intimately acquainted, as we soon necessarily
became, with the Scottish Chiefs, I must do the armor-cased
warriors the justice to say, that far from tiring, they improved
upon acquaintance, and being the only persons to whom we
had access who asserted any claim to .civilization, we spent
hours in their company. I had nearly the whole by heart; every
word and every period was recognised upon each reading as an old
acquaintance; every leaf was as familiar as the milestones to a
coachman. The natives noticed our devotion to the books and
shared in it; they supposed printing was the English method of

10 Here and repeatedly later O'ConnelI speaks of islands, and gives the
impression that Ponape consists of a cluster of small islands. Actually
there is one large island of 124 square miles, and about 40 small islands,
in the lagoon and on the surrounding reef, all of them together making
up 5 square miles in area. Since the place at which O'Connell and his
shipmates landed is evidently the tribal area of Net, on the north side of
Ponape, he may be referring here to the two islets in the lagoon belonging
to Net called Parem and Lenger. It is also possible that he thought of
Net Peninsula as an island. Whatever is the case it would have taken
at the very most, and with contrary winds, no more than two hours to
travel between any of these places. The shore line of Ponape consists in
large part of mangrove swamp, intersected by many narrow passages and
cut through by streams, used by people in canoes in travelling from one
place on the main island to another; perhaps these passageways gave
O'Connell the impression that they cut off bodies of land from one
another.
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tattooing, and Miss Jane Porter was in as much demand among
them as she ever could have been among the patrons of a/villngo
circulating library. T was careful not to permit the volumes to
go out of Illy sight, but allowed the natives to examine and ad
mire it in my presence. A little Cupid with a scroll upon which
was inscribed "Finis" was one particular object of the women's
admiration; "jeree but a but maco ja-le-le [seri pioetepiuet me

"I! - kaselel]!" a nice little white child/In one of the volumes was a
frontispiece-a portrait of some female body or other, which
likewise came in for its share of attention. At length, upon an
unlucky day, after the books had been with me nearly two years,
I was careless enough to leave them exposed while I went upon
some excursion. When I returned, the leaves were tom out and
sewed into blankets, under which half a dozen women were
strutting in all the pride of peacocks. In addition to the beauty
which the article thus manufactured possessed as a "lagow
[likou]," (blanket), it had another charm in the tattooing, The
wearers imagined themselves connected with the Englis!lchiefs
while thus wearing the white man's tattoo. Regrets were useless;
so I made none, but amused myself with the complacent car
riage of my yellow chere amies under their new lagows. Their
gratification was, however, soon turned to vexation, and then my
tum to be pleased came. Situated so ncar the equator, rains are
frequent and violent upon the Carolines. The Jane Porter be
decked belles were surprised in a shower, and their new garments
washed off their backs. They were very much chagrined at this,
and protested that the white man's tattoo was good for nothing,
it would not stand. That the islanders' tattoo will stand, my body
is witness.

The shaving-glass did not survive so long. While it lasted I kept
it sacred to the eyes of the island aristocracy, never per
mitting plebeian gazers access to it. To have permitted all
who wished to look into it would have converted me into a mere
exhibitor of facial panoramas. I carried it with me on all my
rounds of visits to the chiefs, and the exclamations of those who
were favored with a peep at the magic glass were amusing
enough. As many as could look in at once would peep over
each other's shoulders, twisting their features into the most
grotesque expressions, and clucking with delight. They imagined
the reflection of their visages was caused by animan [~nih-men]
(spirits) behind the glass; consequently some awe was mingled
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with their delight. It is, however, a curious fact for the student
of mental philosophy, that their respect for those genii did not
prevent their destroying the frame of the glass one day in my
absence, and scraping off the quicksilver, to detect the animan
in their hiding-place, and meet them all at once!
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CHAPTER VIII

Mr. O'Connell and Keenan put on board a canoe.-Reach an
uninhabited hut.-Unsatisfactory guesses.-Arrival of persons
indicating no equivocal purpose-s-First impressions of tattooing
tools.-Process.-Keenan's outcry.-Ungrammatical swearing.
Application of oil and charcoal.-Dinner.-More tattooing by
way of dessert.-Borrowed comments upon mats and rose blan
kets.-Gratifying reflections upon their previous durability.-Re
turn of operators on the morning [ollotoing.c-Entreaties, un
availing on the part of Mr. O'Connell, but more successful in
George's case.-Extraction of hair.-Month in healing.-Flute
and viplin.-A digression upon poets and poetry.-Return to
head-quarters-s-Farther impressions.-Music and dancing.
Feasting.-Discovery at the end of second day.-.Mr. O'Connell's
father-in-law.-His wile, and her charms.c-Her jointure.-Her
capacity as a teacher.-Her.father's practical jokes.-Excursions.
-Music and dancing.

We had been about three days at our new residence, when
some of the natives began showing us their tattooed arms and
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Fig. 8 A tattooing implement used on Ponape. Drawing by
Edward G. Schumacher of the Smithsonian Institution.

legs, and making signs,not entirely intelligible to us at first,
though their meaning became afterward too painfully marked.
On the fourth or fifth day, George Keenan and myself were put
on board of a canoe with six natives. They paddled a short
distance along the shore of the island, and then turned into a
creek,' wide at the mouth, but soon narrowing till there was
not room for two canoes abreast. It was completely arched over
with dependent branches of trees; and altogether the scene was
romantic, and would have been pleasing, if we had not been so
utterly in the dark as to the purpose of the journey. At length
we reached a hut on the banks of the creek, landed, and entered
it, directed by our conductors, who remained outside. No person
was there to receive us, and for half an hour George 'and I busied
ourselves in guesses and speculation as to the end to which all
this was tending. There was nothing in the building to give us
a clue to the purpose for which it was erected; it was evidently
not a dwellinghouse, and was too defenceless and fragile for a
prison. At length our suspense was relieved-ended, I should
say-by the arrival of five or six women, bearing implements, the
purpose of which we were soon taught. George was made to sit
in one comer of the room, and I was seated in another, half the
women with me, and the residue with my comrade. One of my
women produced a calabash of black liquid; another took my
left hand, squeezing it in hers so as to draw the flesh tight across
the back. Then a little sliver of bamboo was dipped in the liquid
and applied to my hand, upon which it left a straight black
mark. The third beauty then produced a small flat piece of wood
with thorns pierced through one end. This she dipped in the
black liquid, then rested the points of the thorns upon the mark
on my hand, and with a sudden blow from a stick drove the
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thorns into my flesh. One needs must when the devil drives; so I
summoned all my fortitude, set my teeth, and bore it like a
martyr. Between every blow my beauty dipped her thorns in
the ink.,M

I was too much engaged in my own agreeable employment to
watch my comrade, but George soon let me hear from him. He
swore and raved without any attention to rule; the way he did
it was profane, but not syntactical or rhetorical. He wished all
sorts of bloody murder and plagues to light upon his tormentors,
prayed that the islands might be earthquake sunken, hoped
forty boats' crews from a squadron of armed ships would land
and catch the blasted savages tormenting the king's subjects. All
this availed nothing but to amuse the women; and even I could
not forbear a smile at his exclamations. The operators suspended
their work to mimic him; mocked his spasmodic twitches of
the arm and horrid gestures. He was a standing butt for it long
afterwards, and when the natives wished/to revile him, they
would act the tattooing scene, ending with the exclamation,
"Narlic-a-Nutt mucha purk [Na.hliken N~t mas~ pweh'k],"
Narlic:,-a-NBtt/v,(his p~J?(l1. is a coward; "Jim Aroche ma coo
mot (... me kommwoad],"-Jim Chief brave!

After my executioner had battered my hand awhile, she wiped
it with a sponge. I hoped she had finished; but no! She held
my hand up, squinted at the lines, as a carpenter would true a
board. Then she commenced again, jagging the thorns into
places where she thought the mark was imperfect. The correc
tion of the work was infinitely worse than the first infliction. In
about an hour and a half the hand was finished, and the women
left us, taking away their tools. Before they left us, however, they
smeared the tattooed part with cocoa-nut oil, and then patted
pulverized coal upon it. This was repeated often, till there was
a thick ~rust of coal and oil, completely concealing the flesh.

11 The description of tattooing given here and in the following pages is
in close accord with that related by modern Ponapeans who have endured
the same operation (although young people are no longer being tattooed).
The designs would ordinarily have been applied by the female tattooing
specialists by or during early adolescence. The dye is made from candlenut
soot. The tattooing implement is a kind of rake, consisting of a short
piece of hibiscus wood to the end of which is lashed, at right angles, a
row of wild orange thorns or sometimes a flat comb of bird-bone with
one edge filed to a row of points. See Fig. 8.
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The healing properties of charcoal are familiar to chemists.
The reader has noted, perhaps, that it will delay the putrefac
tion of butcher's meat; and, indeed, some over economical
housewifcs know how to restore tainted meat by an application
of it. The women gone, something was sent us to eat, and we
flattered ourselves that our punishment for the day was over.
However, the afternoon brought a fresh bevy of these tender
ladies, who continued operations upon the left arm. At night we
were pointed to some mats/and iI1form~d that we must sleep
there. As Logic says in the play, oufs.were any thing but rose
blankets; and we had the farther gratification of reflecting that
they were fixtures of this tattooing hospital, and had probably
encased the limbs of at least two generations of Indians. I re
fused at first to accept the embraces of such clothing; but, not
yet quite used to going nearly naked, I was fain to seek some
protection among the mats from the bamboo floor.

On the next morning the gout-puffed hand of the canon of
Gil BIas would not have been a circumstance in size to mine;
though the color of my flesh, maturated, and grimed with
charcoal, hardly looked so aristocratic as a delicately swelled
gouty limb. Another squad of these savage printers followed our
breakfast, George was outrageous in his protestations, and howled
and gesticulated earnestly against a repetition; and I did not
spare entreaty. The prayer of his petition was granted, but my
reluctance availed nothing. For a reason of which I then knew
nothing, they made gestures that I must stand it-there was no
escape. George was let off, but not without unequivocal expres
sions of disgust at his cowardice and effeminacy. He was indeed
incapable of enduring it; his blood was bad; but physical dis
ability, among all savages, is quite as much a disgrace as a
misfortune.

After finishing the left, operations were commenced upon
my right arm. George, a blockhead! not only jeered at me for
enduring it, instead of begging out of it like himself, but assisted
to hold my flesh for the women/It is unnecessary to go into
details; eight days were occupied in the process upon different
parts of my body. My legs, back, and abdomen, were marked
also, and to enable them to operate I was compelled to
lay extended upon a mat. The hair upon my body was twitch.
ed out with sea-shells-s-a process which was performed as expe
ditiously upon my person as the same ground can be cleared of
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pin-feathers on geese by a dexterous cook. I often thought I
should die of these apparently petty, but really acutely painful
inflictions. George was compelled to remain with me, not only
during the eight days the tattooing was going on, but for the
month afterward that I was obliged to remain at this hut for
my flesh to heal. During this time the application of the oil and
charcoal was continually repeated, till I resembled in skin, if not
in shape, the rhinoceros:

A long, dreary month that! We were not absolutely confined
to the hut, but peregrinations, to a man in my sore situation,
would have been sorry amusement; 'nor were we allowed to
stroll far. To relieve time of some of its weariness, George made
a rude fife of a piece of cane;and with his knife he manufac
tured a very tolerable fiddle from light wood, stringing with the
fibres of the plantain tree and whale sinews from his "ditty bag."
Had we been poets, we might, taking the dreams of those gentry
for truth, have vastly enjoyed this rural retreat, romantic as it
was, with a beautiful rill running by our door, mountainous and
variegated scenery about us, and, in addition to our music, flocks
of parrots12 squawking. But we soon tired of the scene, and of
the faces of our keepers; we saw nothing of the women after the
tattooing was finished. Every thing became dull and monotonous
-the same dull routine of sunning and shade by day, the same
notes from the same birds, and the same nightly howling of dogs
at a distance. Never did men in quarantine sigh more earnestly
for deliverance. At length it came.

We were heartily rejoiced when the canoe was manned to
carry us back to the war canoe house. I came from the tattoo
hospital a bird of much more diversified plumage than when I
entered, being tattooed on my left hand, on both arms, legs,
thighs, back, and abdomen!S2George had escaped with a few
stripes oil the left arm, and those unfinished. Upon our return a
feast awaited us, and, to give it eclat and variety, George astonished

12 The Ponape lory, Trichoglossus rublginosus.
13 Perhaps this is a variant style of tattooing. Traditionally both sexes
tattooed the hands, arms, legs, and thighs, and women in addition the
abdomen, mons veneris, and buttocks, but neither sex the back. If
O'Connell or H.H.W. is being prudish and using 'back' as a euphemism
for 'buttocks' he has essentially described on himself the feminine tattoo
ing pattern, which, if it was indeed done on men must soon after
O'Connell's time have become obsolete.
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the natives with tunes upon his rude instruments,14 to which I
\.. danced.

I had supposed that my tattooing was over, but I had not been
ashore three hours, before, by the chief's direction, one of his
daughters prepared to mark me still more. She tattooed a ring
upon my right breast, another upon my left shoulder, and two
about my right arm. This was but the prick of a needle to the
extensive printing business which had been prosecuted upon my
body at the tattoo-house, and I made no complaint. The feasting
continued during the day; many dogs barked their last; jago,vin
abundance was mauled to express its juice; and my comrade
for his fife, and myself for my heels, were in excellent odor with
the natives.

The singing and dancing was protracted into the night of the
first day. Upon the second, after bathing, their daily morning
custom, the natives recommenced the rejoicing; feasting, jagbw,
and frolic were the oreIer of the day. Canoes with chiefs and
petty chiefs were continually arriving from the other islands, and
George and I were paraded and examined at each fresh arrival.
As when we first landed, the blue veins, showing through our
comparatively white skin, were particular objects of admiration.
I enjoyed this parading much better than my comrade, fell into
the spirit of it, and danced like mad upon every visit from
strangers, George supplying the music, and the spectators cluck
ing, or breaking out into an unsuppressed laugh of delight.
George's music saved him much contumely, which he would
otherwise have received for his cowardice in the tattoo-house.

So wore the second day. It was not until night that I began to
suspect to what it all tended. At night I learned that the young
lady who imprinted the last-mentioned marks upon my arm
and breast was my wife! that last tattooing being part of the
ceremony of marriage.w Upon the third morning my bride led
me away to the bath, and the day was spent in feasting and
dancing, as upon the two days preceding; only that the third,
being the climax, was more of a day of rejoicing than the two

14 Both the fife and the fiddle were foreign to Ponape, although a nose
blown flute existed. '

15 The descriptions of the rings on the arm, breast, and shoulder and
their supposed connection to a marriage ceremony, when repeated to
modern Ponapeans, are mystifying to them.
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preceding. There was, however, no quarrelling or disturbance,
no uproar or disorder. The ]ir1'1Or expressed from jagow (~~,,;:t)' is
a tremendously powerful narcotic, and drinking it in large quan
tities produces deep and stupid sleep.

George also was provided with a wife; but his unwillingness
to submit to the process of tattooing wedded him to a woman of
no rank. She, however, proved a good woman to him.

My father-in-law was Ahoundel-a-Nutt [o);7iddl en Net,
'watchman of the mountain of Net'], chief of the island of Nutt
[Net], and the most powerful chief on the group of islands in
closed by the reef, set down on the charts as one island, Ascen
sion;- but called by the natives Bonabee [Poknpei, 'Ponape', lit.
'on the stone structure'j.l" He did not have the grace to give
me a separate establishment however, for, during the whole
time I remained upon the island, I resided under the same roof
with him. He/gave me his own name, Ahoundel, but I was
oftener called Jem-aroche.::-Georg~ Keenan's island name was
Narlic [Na}flik, 'Lord of the exterior'].

I never had more reason to complain of my wife than the
majority of people in civilized countries have. I can say more
than the don in "The Wonder;" had my wife died, I should not
only have been far from rejoicing at it, but should have regretted
it exceedingly. She was only about fourteen years of age, affec
tionate, neat, faithful, and, barring too frequent indulgence in
the flesh of baked dogs, which would give her breath something of
a canine odor, she was a very agreeable consort. During my
residence upon the island she presented me with two pretty little
demi-savages, a little girl, and a boy, who stands a chance, in
his turn, to succeed his grandfather in the government of the'
island.!"

16 Oundol ('Ahoundel'), the title of O'Connell's father-in-law, is and was
apparently at that time also only the twelfth title in the first line of chiefly
titles in most of the Ponapean tribes. The title series in Net was different
from those of the other tribes in O'Connell's time, the highest title being
Lepen Net, and the title Oundol being far down the political ladder.
There is no island of Net; the area known by that name lies mostly on
the mainland, and the tribe which occupies it is a small and weak one
compared to the others on Ponape,

17 The missionary Albert Sturges, writing in the 1850s, says that
O'Connell's wife was still alive then and describes her as a fearful

1I8

Although my father-in-law never permitted me a house dis
tinct from his, but kept me as one of his own household, with
a host of other connections-a knight of his rna~'s bed
chamber-for there was no division wall in the hut, rand I slept
on a mat next him; my wife's dower in canoes, Nigurts [Naikat,
'my people here'], (slaves,} and other Caroline personal property,
with the improvement of real, was far from inconsiderable. She
assumed a task new to her, and one of course which she could
have had no idea of before-that of an instructress in the lan
guage:tI was a tolerably apt scholar, but my teacher had a very
critical ear, and the least deviation from the island pronunciation

.created vast merriment both for her and others present.t" It was
a long time before I was sufficiently acquainted with the
language to know what property I held in my wife's right; and
when I had learned I cared little to be exactly acquainted. Covet
ousness is almost unknown among the Carolines.

My wife accompanied me in my walks and in my canoe
excursions; always at my side, and looking up to me as affec
tionately as ever a novel-schooled miss could, and with twice
the sincerity. Her father, who was a practical joker, contrived,
in the excursions in which he accompanied us during the leng
thened honeymoon, to pop upon places where he knew that,
although my name and fame had preceded me, the residents
had never seen me. He would direct me to enter a house sud
denly, with a howl, and strike an attitude. It would invariably
send all the occupants, usually women, flying out at every place
of egress. The sight of Ahounde1 on the outside, enjoying a
hearty laugh, would remove fear, and this rude method of intro
duction supplied both parties, the visiters and the visited, with
rare amusement. Imagine the effect which would be produced
on a party of American or European ladies by the sudden appari
tion of an Albino under such circumstances, and you will have
some idea of the fright of the islanders.

monument of depraved lust. (Records of the American Board of Com
missioners for Foreign Missions, Vol. III, No. 268, p. 3, Houghton
Library, Harvard University.)

18 O'Connell may have viewed himself as 'a tolerably apt scholar' but his
knowledge of Ponapean was elementary. This matter is discussed in the
Introduction.
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To excursions without him Ahoundel was very averse, He
would, in answer to my inquiries about the other islands, tell me
they were inhabited by cannibalsyand assure me, that if I ven
tured away from him I should certainly be eaten. George and I,
if we took excursions, did so in a canoe borrowed of fishermen,
because we could not launch our own unperceived. Afraid of
being eaten, our trips were at first confined altogether to Nutt,
the island upon which we residedj circumnavigating it, and
paddling up the creeks. When we were near a settlement, George
would take his fife and make its shrill notes echo in the still
valleys and mountains. "Narlic! Narlic! Narlic! Narlic!" we
should soon hear the natives shouting, as they cam~ running
down to the creek side, "Narlic, cudjong [keseng]! \ cudjong!"
Cudjong was the name which the natives had bestowed upon
George's fife. The shore would soon be lined with breathless
listeners, and while I kept the canoe just in motion enough to
avoid the banks, George would play some of his sweetest tunes.
We were always invited to land, and usually did so. As soon as
I left the boat came my turn; I was besieged to dance, and as
I al.wayi'refused to land except when intending to astonish the
natives with a reel which might have passed for clever, even

_Uat the fair of nate Clogheen"

I usually complied with their request.

\ p

",W

CHAPTER IX

Castes.-Moonjobs.-Jerejohs.-Nigurts.-Respect to chiefs.
Succession to authority.-Number of islands.-Names of chiefs.
-Condition of Jerejohs.-Of Nigurts.-Houses-description and
mode of building.-Gaudy exteriors-J'House warming."
Canoe-houses.-Estates.-Relations between landholders and
their dependents.-Power of petty chiefs.-Revenue of head
chiefs.-Tools.-Twine and cordage.-Mats and sashes.
Weaving.

There are on the Caroline group the same two distinct races}.of
people that are common to almost all the islands of Oceanica,
the olive race, judged by geographers to be descendants of
Malays who emigrated at a date which it is impossible to fix,
and the ocean negroes, probably the original inhabitants. The
whiter race upon the islands of Bonabee are divided into two
c1asses,-the Mooxjons [7);1wokns~pw], composed of chiefs and
their blood connections, and the JEREJOIIS [seri;so], or free whites:
The negroes form one caste, and are known under the name
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NIGURTS. A similarity between this word and the Philippine
Nigritos is obvious..w

Jerejohs and Moonjobs intermarry with each other, but seldom
or never with the Niguris. When intermarriages take place
between the Jerejohs and Moonjobs, the issue takes the rank
of the mother. The children of chiefs by Jerejoh mothers
may become petty chiefs, but can never reach the rank
of supreme chiefs. The respect paid to chiefs is extreme, no
person of less rank approaching them in an erect/posture. In
a house, where a chief is present, all persons keep in a sitting
position, or, if they walk about, it is done with the body inclined
forward almost at right angles with the legs. Should a person
unapprized of the presence of the chief enter the house, the, excla
mation "Agai! moondie! Aroche nanname [ek,fi! rrn.6ohndi/:i:.
nan-i}£m"w!]!"-"Ah! sit down, chief ~is in) the house!" rises from
many voices at once.

The Moonjobs are the distant and immediate connections, or
family of the chief, and are in number to the whole population
as one to twenty. The term moonjob is also applied to the skies;
and the chiefs claim some affinity or connection with the sun
and moon..2lt The succession to the supreme authority is very
orderly, and no confusion ever takes place. It does not descend
directly from father to son, but when the head chief dies the next
chief in rank-probably his brother-takes his place. The new
incumbent's vacated place is filled by the next below him in
rank, and his again by the next; thus causing a promotion from
grade to grade through the whole, leaving a vacant place at
the foot of the scale, into which the deceased chief's eldest son
steps, if his mother is a Moonjob ; if not, the eldest son by a

19 This description of racial castes is completely unfounded. Modem
Ponapeans say that high-ranking people, because they did little outdoor
work in former times, were less exposed to the sun than commoners,
hence were lighter in skin colour. Andrew Cheyne, describing conditions
on Ponape in the early 1840s, gives virtually the same explanation of
differences in pigmentation. As for any cognation between the words
'nigurts' and 'Nigritos', this is of course sheerest amateur philology. See
p. 124 n. 25 for an explanation of 'nigurt'.

20 The word moonjob (mwohnsapw) means literally 'first of the land',
referring to those entitled to receive first fruits. It does not mean sky, '
nor do chiefs, at least today, claim any connection with the sun or
moon.
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Moonjob mother; and if the chief leaves no Moonjob sons, the
vacancy is filled from the family of the new incumbent. It often
happens that deaths of chiefs between the highest and lowest
grades create vacancies, which are filled by the head chief's sons
before the death of their father; and sometimes the head chief's
family is not sufficient to fill vacancies; in which case the next
chief's family is drawn upon. Each chief has an estate, the size
and fertility of which determines his rank. The group inside the
reef consists of about twenty inhabited islands, varying in size
from twenty miles to half a mile in circuitlY The largest island
is called Nutt,~ and the head of this primitive oligarchy always
has to his name the addition Nutt, connected by a sort of particle,
thus, Ahoundel-a-Nutt, Nothing else is necessary to, designate his
rank, though the general term Aroehe lap-a-lap [lapalap]-very
great chief, is sometimes applied to him. The following is a list
of some of the principal islands, 21\' and the names of their chiefs
in 1833; the word after the particle being the name of the island.
The native name for the whole group is Bonabee,

AhoundeI-a-Nutt, [Oundol en Net]
Wajai-a-Matalaleme, [Wasai en M adolenihmwJ
Namatha-a-Chaba, [Nahr.madau en ...J
Roun-a-Kitti, [... en Kitz]
Na-anaho-a-Palaga, [Nah nawa en PalikirJ

/ Wajai-a-Chocoieh, [Wasai en Sokehs]
Ahoundel-a-Param, [Oundol en Parem]
Nanamoraki-a-Hoo, [Nahnmwarki en Uh]
Lecunjoni-a-Jounaboo, [?J
Tuecaree-a-Hand, [... en Ant]
Ajongajangkee-a-Corrapin. [?]

21 See p. 109 n. 10. The main island is actually about 40 miles in circum
ference.
22 No island is called Nutt (Net). That word is used in two senses: 1)
Net Peninsula; and 2) the entire tribe of Net, which includes the Net
Peninsula, other parts of the mainland, and some small islands, prin
cipally Lenger and Parem,
23 Of the identifiable place names given in this list, only Sokehs and
Parem are islands within the surrounding reef of Ponape. Sokehs Island
is part of the tribe of Sokehs, the rest of which is on the mainland and
bears the same name. Parem belongs to Net. Ant is a completely separate
atoll, 8 miles distant and belonging to the tribe of Kiti, All five tribal
names are given by O'Connell in this list: Kiti, Net, Madolenihmw, Uh,
and Sokehs. Palikir is part of the Sokehs tribe, on the mainland. Of the
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The head chief sometimes takes the title Bonabee, but more
usually that of Nutt. On each of the islands are petty chiefs, tak,
ing their titles from the districts which they own. We find it
difficult to determine where the title chief ceases, as every land
holder takes the title of his property; and all under Moonjobs
and very prominent Jerejohs are known by the general title
"Aroch~ ticatic [."'.'. ttldttk],"-very small chiefs. Perhaps
.arochemight as well be translated freeman as chief; but then
there would be ,n,o w~Sd in the language signifying chief.

The ]EREJoHs~the next class, are all landholders, but never
rise above the rank of petty chiefs. They are less noble and inde
pendent in their carriage, a bearing evidently the effect of
habitual submission.

The NIGURTS 'are:' 'i~ effect, slaves. They are of the race of
Oceanic negroes, not jet black, but much darker than the higher
classes. The hair is not short and curly, but long and straight.
The skin is rough, and very unpleasant to the touch. They per
form not only the labor of fishing, but nearly all the labor done
on the islands. They own no land, and are attached to the estates
of the Moonjobs and ]erejohs, who assert a vague claim of prop
erty over them. They are the executioners-the butchers-of
the only species of cattle killed,-dogs,-and the cooks.P'

identifiable titles, which precede the place names, only the Nahnmwarki
of Uh is correctly given as the highest title of that tribe. Wasai is the
second highest title in both Madolenihmw and Sokehs, though in the case
of Sokehs there was a period of time, which probably included the time
of O'Connell, when the highest title, Nahnmwarki, was not issued. This
was because of certain misfortunes which befell the holder of that title ..
Nahnawa is the fifth ranking title in each tribe. Oundol (O'Connell's
father-in-Iaw's title) is twelfth or lower, and Nahnmadau is even lower.

24 See p. 151 n. 64 regarding this word.

25 O'Connell has only partially understood the chiefly system, as set forth
in the preceding paragraphs. His use of the word 'chief' confuses
matters. There are two lines of titled persons (or chiefs) in each of the
five tribes. These are what O'Connell calls Moonjob and Jercjoh. A
more generic term which includes the higher titles in both lines is
soupeidi, a term not given by O'Connell. The higher titles of one line
belong to the men of one particular clan, those in the other line to
another clan. Members of alI other clans (there are about twenty) are
Commoners (aramas mwahl, literally 'common people'). These commoners
apparently are what O'Connell calls slaves, 'nigurts', which is probably to
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The houses upon the Bonabee group are simple in construc
tion, but by no means rude, answering every purpose of shelter
and convenience. The erection of a house is not considered a
servile task; it is an honorable employment, in which the future
occupant is assisted by his friends and their dependents. The first
step is to build a regular and neat stone wall for a foundation,
averaging four feet in height, but regulated to the inequalities
of the ground, so as to present a level at its top. The inside is
then filled with smaller stones, and squared timbers of about a
foot in thickness are placed upon the foundation wall. Into these
timbers are inserted squared uprights, about five feet apart, and

• i:\ upon these are placed the horizontal timbersz'upon which the
eaves rest. In a word, a very creditable frame is erected. The
sides of the dwellinghouses, between the roof and the foundation,
are generally only four or five feet in height, but the roof has a
very steep pitch, and is supported at its centre by tall posts,
and thatched with cocoanut leaves, overhanging the walls about
a foot at the eaves.

The upright posts of the walls are netted with twine, and the
space between the posts is filled up with small cane or bamboo,
fastened together with twine, which is used in such abundance
as to conceal the wood. The twine is of variegated colors, red,

be read as naikat, Horatio Hale writes it thus too, and it would mean
only 'my people here', referring to relatives, dependants, etc.

The two titled clans are different in the different tribes, so that people
who are chiefly in one tribe might be commoners in another. Clan
exogamy prevails, and the two titled clans in each tribe formerly inter
married exclusively. Since descent is matrilineal, a man's sons would be
in their mother's clan and would have titles in the line opposite to his.

The men of each of the two titled lines, being mostly of the same
clan, receive their titles and are promoted roughly in accordance with
the rules of clan seniority. The two lines are essentially equal, contrary
to what O'Connell indicates, the highest title in the first line being
Nahnmwarki in each tribe, often translated as 'King', and that of the
second line, Nahnken, often called 'Prime Minister'. It is the Nahnmwarki
whom O'Connell seems to mean when he refers to 'head chief', Because
of the rules of intermarriage between the two lines just explained, the
Nahnmwarki and Nahnken can be and often are father and son or,
conversely, son and father.

There is a similar political structure involving ranked titles on the
sub-tribe (section) level. These lesser titles are given out to commoners,
along with parcels of land formerly, as O'Connell indicates.
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black, blue, and is so woven as to form figures upon the out
side walls; which, with the assistance of tassels and other
decorations, make the house present a very gaudy appearance.
The floor is laid of bamboo upon the stone platform, and is also
covered with twine. In the centre of the floor a hole four or five
feet square is left for the fire, the smoke from which finds its way
out through crevices in the roof and in the wall. The en
trances are about three feet in height, serving 'alike the purpose
of doors and window0

The dwellinghouses vary in size and in shape, according to
the taste and rank of the proprietor. The sites usually selected
are those sheltered by trees, and near streamlets. The erection
of a house is an occasion of feasting-a sort of pic-nic party, to
which those who assist in building bring not only articles for
the feast, but materials for building. The time occupied in build
ing is usually about ten days. Newly married couples seldom
build, but remain with the parents of one of the parties, or are
quartered upon some chief; "house-keeping" forming no essen
tial part of a bride's privilege.

After the house is.completed the priests,hold a sort of cere
mony of consecration in it, which occupies about three or four
hours. The friends of the intended occupants, the chiefs of his
district,and other chiefs if they be present, are seated in the
house, acsording to their rank, but n~ women are allowed to
enter. Jagow, dog meat, yam, bread-fruit, etc., are served to the
guests, while the priests keep up a sort of song, incantation, or
invocation. One sings a sort of recitative song, same and mono
tonous, and when he has howled hiriiself out of breath the tune
is taken up and continued by another:2'T

26 This description of the native dwelling house (ihmw) is important,
for the structure has long since vanished. The modern house bears little
resemblance to it. Nowadays the thatching (increasingly replaced by
corrugated metal) is of ivory-nut palm leaf, and Ponapeans assert that
this was true also in ancient times, in contrast to O'Connell's description
of coconut-leaf thatch; they are probably correct, for the very word for
thatch (oahs), current also according to Cheyne in the early 1840s, is
also the word for the ivory-nut palm. The so-called bamboo in
O'Connell's description is actually a kind of cane, Saccharum spontaneum,
called ahlek by the Ponapeans. Blue-colored twine seems doubtful; native
dyes do not include that colour.
27 House dedications, very much modified, are still occasionally held, but
any religious elements in them are Chrlstianised,
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Dwellinghouses seldom exceed forty feet by twenty, and Ni
gurts are sometimes contented with ten by six, and less. But the
war canoe housesfwhich serve also the purpose of council rooms
and halls for feasting and other ceremonies, are often a hundred
feet in length, and forty to fifty wide. They are built like
dwellinghouses, except that they are always on level ground,
near the beach or upon it, and the floor is not all covered with
bamboo. Along the sides is a raised-bamboo passage-way, as high
from the ground in the centre as the top of the foundation wall,
and at one end of the house is a raised platform, which is occu
pied by the chiefs and Moonjobs upon feast occasions. During
two or three months, in the hottest season of the year, the chief
with his family and suite occupy this part of the canoe-house as
a residence. Upon the ground in the centre of the house the
canoes are finished, and upon feast occasions the fires are built
for cooking dogs. At the sides of the house the canoes, when
finished, and not in use, are suspended. The canoe-house has
at one end a large entrance.P

Estates all descend from the parent to the eldest son. His is
the paternal mansion, his the canoe-house, and his the Nigurts..
A large landholder has quite a village about him. The most
prominent object in the settlement is the dwellinghouse of the
proprietor, always standing in the best situation, and always
larger and more tastefully ornamented than the rest. About him
are houses, less in dimensions, but also neat, the abodes of younger
brothers, connections, and dependents, whom he permits to build
upon his territory, and allows the use of a portion of his land
and bread-fruit trees; but he never relinquishes his ownership
in the soil. Real estate is never passed from hand to hand except
by inheritance, and thus is perpetuated the distinction of castes.F'

28These structures (nahs), known variously in English as community
houses, meeting houses, canoe houses, and feast houses, serve all the
functions inferred from those names. In contrast to the dwelling houses
they persist today and except for the substitution of building materials
are essentially as O'Connell describes them. There is a central ground
level area; there are three walls, the front being left open; the 'passage
ways' are the two raised platforms along the sides, and at the back is
the still higher platform where persons of high rank sit.

29 Inheritance was basically matrilineal until the German land reform of
1912. Land belonged ultimately to the highest chief in each tribe, the
Nahnmwarki, and was held in fief by lower-ranking chiefs who in turn
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These dependents pay a sort of voluntary rent in presents of fruit,
yams, and jag-ow; if they have it. At a greater distance are the
huts of the Nigurts-the slaves of the proprietor of the soil, who
till the land for the whiteteriants and their landlord; fish, cook,
pound jagow, and, in fine, do all the servile work. There are
some-descriptions of employment, as I have already noted, which
are honorable; such as the manufacture of twine; the building of
houses; amI decorating of canoes, by the men; and the weaving
of wywies [weiweiJ', anclmanufacture of mats, by the women.

Canoes may belong to people who hold no land, being a des
cription of personal property. Over every thing else the proprietor
has control, and exerts over his tenants and slaves a patriarchal
power. He can punish minor offences, but being in his turn
subject to the head chief of the island, he reports flagrant
crimes at head-quarters, where he also pays a tribute, not a
stated one, but regulated in quantity by his means and will.

The principal chief upon an island has a similar clan of his
immediate connections and slaves about him, and a large landed
estate. Every thing is similar to the establishment of a petty
chief, except that his dwellinghouse is larger, his canoes more in
number, larger and better decorated, and the canoe-house cal
culated for numerous assemblages. Beside the direct products of
his own land, he is in the continual receipt of tribute from the
petty chiefs upon his island, and, if he be chief of Nutt and head
of the group, of presents from the chiefs of the inferior islands.

The principal mechanical tool is of course the hatchet. It is
made of a hard white stonl,ilO found on the beach, broken to
something the shape of a hatchet, and rubbed to a very good
edge on rough rocks. A native will be sometimes two or three
months preparing his hatchet, working at intervals upon it,
before he fastens it to the handle. The piece of wood selected
for a handle is a small branch of a tree, in which there is an

parcelled it out to still lesser people. On the death of a land-holder the
land reverted to the Nahnmwarki, who usually confirmed the normal
matrilineal inheritor in possession, but he could and sometimes did
interfere with the normal succession. With land was inextricably bound the
system of titles, a title being associated with each parcel. Only the title
system persists.

30 The material is not stone but the hinge of the giant clam, T'rldacna
gigas. Adzes, not hatchets, were the principal tools.
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elbow. One part of this elbow is cut off; the other left long forms
the handle. The back of the stone rests against the angle, and
round the stone and wood are passed strong bands of bark,
hemp, or twine. The hatchet is so fitted upon the handle that
its blows are like those of a cooper's adz, but it wiII at once be
perceived that with such an instrument no deep blows can be
struck. For smaller work sea shells are used, and coral forms
their rasps. They have also dogfish skin for polishing. With these
simple tools they are vel)' dexterous, and turn out work which
would reflect credit on some European and American craftsmen,
who bungle, with every advantage upon their side.

Vines supply much of their cordage for common purposes,
made to their hands. They manufacture very neat twine from
hemp; the silk or fibres of the plantain tree, and the shells of
cocoa nuts. The hemp and cocoa-nut bark is soaked, beaten, and
dried before twisting. It must be cleared with the fingers, and is
twisted between the knee and the palm of the hand. The fibres
of the plantain-and banana tree are very fine and soft, and are
used only in the manufacture of sashes. They are drawn from
the pith of the tree, and after washing, are woven into a texture
which much resembles silk.31

Men make the twine, and use it, in the finishing of houses and
canoes. Women plat the mats for sails, for clothing, and for the
beds. The sails are very neatly woven of split rushes; the mat
worn about the body is made of the tuft of leaves which crowns
the cocoa-nut tree; they are bleached, and then (Strung togetllCr-
by the women. The mats upon which they sleep are made of
rushes. The mat worn by the women is made of the bark of the
cocoa-nut tre€:s

31 Twine is made principally from the inner bark of the hibiscus tree
and from coconut husks-hardly from the coconut shell or bark, which
produce no fibres. It was stilI made by the ancient technique of roIling
on the thigh by hand in 1947, largely for fishing lines and nets and for
lashing together the parts of the outrigger canoe. The so-called hemp
and plantain twine (actually several varieties of Musa textilis) was not
really a twine, the fibres being very loosely twisted together and used
for the manufacture of the loom-woven sashes to which O'Connell refers.
These sashes are no longer made but are common in museums.

32 The so-called rushes for sails and sleeping mats are actually pandanus
leaves. The men's 'mat' is a kilt of young coconut leaves suspended from
a waist cord. It was still worn in 1947, having experienced a revival
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For preparing sashes, or wywies, the women have a rude pro
cess of weaving;' To a sailor it will be description enough to say
it is something like weaving spunyarn mats; but for the ladies,
a more particular account is necessary. The web, or threads
which run longitudinally of the belt, are fastened to a post at
one end, and at the other about the weaver's body, who thus
keeps it straight. A stick is then passed over and under alternate
threads across the web, and, turned upon its edge, opens them
to permit the shuttle to be passed. With the same stick the weaver
drives the thread to its place. In this way are manufactured
narrow belts to wear beneath the mat, and gaudy sashes for
ornamcnt.w

because of the shortage of cloth in the post-war years. The woman's
'mat' was a wrap-around, waist to knees, made not from the coconut
tree as O'Connell says but of either banyan or breadfruit bark; it was
manufactured in the same way as Polynesian tapa.

33 O'Connell describes here the horizontal belt-loom, widespread in the
Carolines but no longer used on Ponape, The warp was wound in a
continuous spiral around both beams, measured lengths of different
colours being knotted on at predetermined intervals to produce vari
coloured panels on the face of the c1oth-a surprisingly sophisticated
technique which occurred only on Ponape and Kusaie. The weaver kept
the warp taut by means of the back-strap. Omitted from O'Connell's
description are the heddle, shed-roll, pattern sticks, and the warp-winding
bench. The intricately woven and often beaded articles were primarily
the loin-cloth, worn as O'Connell says under the kilt, and the sash, worn
by men around the waist. (Incidentally, in Hambruch's translation the
word 'sash' is given as 'Vorhange', and in another place Hambruch
refers to these articles as jalousies, then adds that they no longer existed
in his time, 1910. Of course they never existed at all.)

13°

CHAPTER·X

Canoe-building.-8election of a tree.-Finishing.-Construction
of outrigger.-Platform for passengers.-Nigurt mariners.-Orna
ments of canoe.-8ails.-Mode of nauigating.-Paddles.-Paint.
-Preseruation of state canoes.-Periodical returns of building
seasonss--Feasts on such occasions.-Trials of the new craft.
Fishing.-Walking in the water.-Nets, and dexterity of the
natlues in their use-s-Respect to chiefs.-Fish majorhowi, or
tabooed.-Natiue sophistry.-Eels.-A feast upon them-s-Dis
couery of the bones by the natiues.-Awful hubbub.-Sage reso
lution, and an allusion to the shad and aletoiues .in Taunton
Ricer. \' \.

The first care in making a canoe is to select a straight, clear
tree. Then five or six persons attack the base at once with their
axes, and fell it. If intended for two small canoes the trunk is
divided, or if for one long one, trimmed only. The branches are
lopped off, and the trunk hollowed out, rudely at first, the prin
cipal object being to lessen the weight. Vines are fastened to the
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trunk, and taking hold of these, the laborers haul it to the ncar
est creek or shore, and it is towed to the canoe-house.

Th« first rough work of felling and transporting is done by the
Nigurls. At the canoe-house the work falls into more skilful
hands; petty chiefs, Moonjobs, and jcrcjohs being the canoe
builders. The outside is first, made to assume something of the
form and comeliness of a canoe, then the inside is carefully hol
lowed out. Four or five hands generally spend about a week upon
a canoe; and after the shape is given, and the rough wood taken
off, it is carefully and elegantly polished. This latter is done with
coral; as many as can get about the canoe working at once, and
lightening labor with a song. After the polishing is completed, a
coat of red paint is rubbed inside and out with a piece of cocoa
nut bark, and the boat is placed in the sun to dry. Then a coat
of cocoa-nut oil"ts put on over the paint, giving it quite a high
varnish and polish. After the oil is completely dry, the thwarts
and outrigger are fitted. The thwarts (seats) are all neatly
worked with twine. The outrigger is made of two pieces of wood,
extending over the side of the canoe about three feet, and three
feet apart; these things regulated of course by the size of the
boat. At the outer end of these pieces is fastened a long pole,
parallel with the boat, and extending its whole length. Between
the ends of the outriggers and the pole are stanchions, adapted in
length to the depth of the canoe, in order that the' outriggers

I may be as near horizontal as possible. Upon the two pieces is laid
a platform, covered with mats, and protected from the sun by an
awning, under which the chiefs sit or lie down. The platform
does not cross the canoe; consequently the passengers are as little
in the way of those who propel the boat as if they were on shore.
On common occasions and excursions Nigurts manage the boat,
but when they go to war no people of different castes are allowed
in the same boat. The platform is capable of bearing from one to
half a dozen persons, according to the size of the canoe, and the
mariners, if I may so designate them, are in number from two to
eight. Canoes are made in length from five to thirty feet. The
canoes of the Nigurt fishermen are less finished, and the platform
is barely large enough to carry a basket; being confined more to
its original intention-the support of the outrigger. All the joints
of this frame are ingeniously secured with twine.

A canoe is the islander's pride. They are very highly finished,
pearl shell"eing worked in about the gunwhale, and the heads,
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as each end of the boat is the head by turns, arc ornamented with
a neatly carved billet of wood. The state canoes are always kept
in the house, which opens toward tile watcr ; the boats of the
Nigurts, and a few hacks, being the only ones constantly afloat.
The wood of which all canoes are made is a strong white tree,
bearing no fruit, and called in the native tongue kyup"!.[kiop].
The sails are triangular, such as are called in the sailor's vernacu
lar, shoulder-of-mutton sails, and-are platted by the women of
split rushes. A yard and a boom at the foot secures two sides of
the sail, and the third side has no leach rope, the strength of the
material rendering it unnecessary. In putting about, it is only
necessary to shift the craft end for end, and make that her bow
which was before the stern, as the outrigger must of course always
be kept on the windward side~84

The paddles are made of the same wood as the canoes, stained
red, and polished in the same way. Paddles made for use are
plain, and kept in the canoe-house; but every man has one or
more fancy paddles which he sports in processions and dances.
These are carved and ornamented, and are never dipped in the
water, but are kept in the owners' houses during their lives, and
buried with them.'85 The platform of a chiefs canoe is generally
painted white, with lime made by burning coral rock. Mixed
with cocoa-nut oil this makes a very good paint, extremely white
and tenacious of its hold. The same mixture is an excellent
cement for cracks in the bottom of a canoe.

Uneven as is the bottom of the basin inside the reef, frequently
changing from very deep water to shallows of a few inches, the
canoes, notwithstanding the labor bestowed upon them, are short-

84 This is an excellent description of the Ponapean canoe and its manu
facture, which is still followed. The 'pole' is the outrigger float. The red
paint, now often replaced by commercial paint, was made from a red
earth. The varnish was not coconut oil but oil from the nut of the ais
tree (Parinarium glaberrimum). Pearl shell worked into the gunwale is
unknown today and the ornamental end-pieces have disappeared. 'Kyup'
(kiop) is not a tree but a spider lily; the most frequently used trees for
the canoe hull are breadfruit, Campnosperma, Elaeocarpus, Myristica,
and Terminalia, but other woods are used for other parts of the canoe.
The sail was plaited from pandanus leaves; nowadays it is of cloth but
retains the same lateen shape. Putting about is still done as O'Connell
describes.

85 These dance paddles are still used but are mostly made as curios for
sale.
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ling, for precedence, rendered impossible by the established order
of castes and standing, is a feature in their rejoicings which the
pomp of civilization never possesses. No individual distress or in
convenience follows them; there is nothing in the customs of the
Indian to make it necessary that he should

~--- Defraud his daily cheer
To boast one splendid banquet once a year.

The belt of coral reef about the Bonabee group incloses a com
paratively still basin of water. The canoe navigation of this is the
most quiet and beautiful motion conceivable; much of the time
the canoe is propelled by putting the end of the paddle against
the coral floor, which is distinctly visible through the clear water.
Fish are sometimes speared with great dexterity by the natives,
the stillness and transparency of the water permitting the perfection
of skill in thrusting the spear. This is the amusement of amateurs,
the fish caught for food being taken in nets by the Nigurts. There
are within the reef many places where the water suddenly deepens
to many fathoms-interregna in the coral bottom, of various
circumference. As well acquainted with the floors of their fishing
places as with the floors of their houses, the Nigurts divide them
selves into two parties, one party stealing noiselessly to the edges
of this deep water, and there holding their nets.. A method of
walking in the water, peculiar to the natives, is worth description.
The leg is lifted up straight and quick, bringing the foot almost
to the surface of the water; then, the toe pointed as gracefully as
that of a danseuse, the foot is planted again some two or three

for weeks, under teachers, and prepared the dance paddles, costumes, and
other paraphernalia for the performances. In April the canoes were
launched, with religious ceremonies. Any canoe not ready on the
appointed day had to be abandoned where it lay, or destroyed, and the
delinquent section chief was punished.

Despite the idyllic description given by O'Connell, there was a strong
element of competition in the canoe races and canoe dances held between
the people adhering to the two highest chiefs in each tribe, the Nahnm
warki and the Nahnken, to whom all the canoes were given, some to
keep and some to re-distribute. The canoe ceremonies seem to have
been in large part a form of prestige competition between the highest
chiefs, the lower chiefs gaining merit, and favour in title promotions, in
proportion to their success at the canoe building, racing, and dance per
formances, just as they still do in the modern feasts and other forms of
competition.

lived, seldom lasting more than a couple of years, the coral
bottom grinding them through. The largest, used only on state
occasions, last, indeed, longer, and decay of dry rot. Even then
they arc preserved,"as are the regalia of royalty among civilized
nations; but the canoes are infinitely more safe, because the
reverence of the islanders for them is universal, and there is no
cupidity to tempt to their conversion to cash, were it possible.
There were canoes hanging in the house at Nutt, the origins of
which were almost lost in tradition, and the age of which it was
impossible to fix~The smaller and more useful, when worn too
much for the chief's pride, are passed to the Nigurts, who divest
them of their ornamental frippery, as a gentleman's span of horses
may be degraded to a barkmill.

The need for building returns periodically about once in two
years. Three such jubilees~f()r jubilees they are-occurred while
I resided upon Nutt. The permission of the chief first obtained,
all the petty chiefs upon the island went to work, each at the
canoe-house in his own district. When the building was finished,
all the new canoes were brought to the head chief's quarters. The
natives paddled them about, performing skilful evolutions to test
the behavior of their new craft,/Ahoundel, the head chief, alone
standing erect. After an hour or so spent in this way, the canoes
formed a line to the number of hundreds, and each chief, on his
own platform, danced and flourished his fancy paddle, the whole
assembly singing and keeping perfect time. Such are among the
few occasions upon which any but women and priests sing. Th~/"

day was wound up with a feast, and the usual draughts of jagow.
The whole scene-the decorations of the canoes, the chiefs in
their gala dresses, and the women on shore with their heads
dressed with flowers-formed a pageant which I thought seldom,
if ever, surpassed among civilized nations.P" Then the universal
hilarity and good order, the absence of all jealousy and quarrel-

36 The large state canoes are no longer made nor are canoes preserved
in this manner today.

37 The canoe ceremonies, now long in abeyance, seem actually to have
been held annually, not every two years. In each tribe every section,
about January, became completely absorbed in the building of a new
canoe of the large, elaborately decorated state type. The local section
chief directed the work. People worked on the hull, outriggers, and end.
pieces, and others prepared the vari-coloured twine for the decorative
lashings. Still others formed bands of singers and dancers and practised
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feet in front of its first position. This method of progression/offers
next to no resistance to th.. water; consequently very rapid pro
gress is made, without any splashing and splatter. The net hold
ers stationed, the others, if possible, surround them in a circle, if
not, as near as may be, and with their spears and legs create as
much hubbub as lies in their power. The frightened fish make
for the deep water, and are intercepted by the nets.1l'8· Fishing
with lines is seldom attempted; as the natives are very unsuccess
ful with their rude tortoise-shell hooks~~jl- I made some very toler
able hooks from the ramrods of the muskets preserved from the
wreck; but it was necessary when a bite was felt to keep the line
taught, as, there being no barb, the fish would otherwise escape.

So servile is the respect paid to chiefs, that a party of fishermen
immediately suspend their work upon the appearance of a chief's
canoe, scramble into their boats, cross their arms, and incline their
heads in obeisance till the chief has passed them, then follow, and
offer him a selection from their fish, if they have taken any. A
neglect of this observance would subject them to severe punish
ment, probably death.w

Fish are plentiful, and a main source of subsistence; but I am
neither Billingsgate woman nor naturalist enough to specify the
varieties. The skin of the dogfish and shark supply the natives
with a means of polishing wood and cocoa-nut shell utensils, and
the shell-fish furnish utensils for cutting. The shark is seldom
captured, and when captured it is in shoal water with spears.
Upon every island some species of fish is majorhowi (me sara;bq,
or tabooed; and it is not unfrequently the case that different
families upon the same island have each a species of fish which
they may not eat:+! The reason f~r this will appear in the account,
of their religion. As a proof that sophistry in reasoning upon
religious points does not require a knowledge of the technicals
of the science of logic, it is not esteemed wicked for a man to fur
nish another with food the consumption of which he esteems

38 O'Connell describes here only one form of fishing. Many others are
known.
89 But trolling with a line was done anciently, using the bonito hook, a
two-piece device made of clam-shell.
40 These are but a few of the many forms of deference which must be
shown to social superiors.
41 This is a reference to clan totems-most, but not all of which are
fishes.
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profanity. When the spoil of a fishing excursion is landed, it is
divided by species; he who cannot lawfully eat a particular fish
turning it over to one who has no such scruples. Thus, as the
indefinite restriction of Mahomet, who, in stating that

UThere is a part in every swine
No friend or follower of mine
May eat,"

neglected to specify the particular portion, has left his followers
to go the "entire animal," all the finny salt-water tribe are de
voured by the Bonabeeans. Even parts of the shark are eaten
upon one island.

There if! one species of fish universally held sacred by the
islanders, a species of eel, inhabiting the fresh water. Keenan
and myself had resided upon Nutt, and eaten at many feasts,
beside the regular domestic fare, but in all this eating no eels
had furnished their share. To our inquiries why this fish enjoyed
such a peculiar and universal exemption, the only answer had
been "Majorhowi!"- This we knew was a partial defence for all
fish, and not being aware that the respect for eelsywas more
strenuously insisted upon than that shown their cousins the dwel
lers in salt water, we determined upon indulging ourselves in a
feast upon them; taking the precaution, however, not to invite
any of our copper friends to be of the party.

We selected for the occasion a fine night, and with elbowed
sticks poked the fish out of the water at a sudden bend in a
brook. Unlike the eels which were used to being skinned, these
were not so much as used to being caught, and having enjoyed
an immunity from the snares of the fisher from time immemorial,
our trouble was in avoiding to take too many, rather than in
catching enough for our purpose. Building a fire and broiling
them in an unoccupied house, we had a sit down alone, and de
molished them with an appetite f which was not abated by the
circumstances under which we feasted-the wise man having
recorded his opinion that "stolen waters are sweet." Our feast
finished, we wiped our mouths, as beseems those who have com
mitted a secret crime, and returned to our island friends with all
the conscious rectitude of rogues undiscovered.

Murder will out. We had neglected the precaution of conceal
ing the bones, and, with an aptitude for detecting sin like that
which characterizes some civilized people, who are supposed to
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If a man affects a woman, the rank of the parties being equal,
he has only to obtain the consent of herself and her parents.. / ~ )
Women are never compelled to accept as husbands persons whom'~~
they dislike. When a match is proposed between a Moonjob and
a Jerejoh, the approbation of the chief is necessary, before the
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be innocent even of the knowledge of iniquity, some of the natives
recognised in the bones the fragments of the forbidden fish. Our
first intimation of the discovery was taken from seeing the natives
repairing to the house, and, not at first understanding the reason
of it, we fell in upon the tide. When we reached the hut, we
found men, women, and children kneeling or completely pros
trate, beating their breasts, and rocking to and fro, or rolling on
the floor. Of the noise they made, we had been, of course, ap
prised by our ears before we reached the house, and had con
cluded that some accident or sudden death was the reason of the
outcry. Nothing was there however-no broken bones but the
bones of the eels; the pyramid of which, as George and I had
left it, might indeed have caused cries of surprise that two per
sons could have left such testimonials of appetite; but as the
aspect of affairs looked like an expression of something more than
surprise, we esteemed it prudent to keep our own counsel. For
two or three days was the lamentation continued; it flew from
place to place and from hut to hut; on every side was weeping
and lamentation. George and I thought we saw some looks in
dicative of suspicion, and when the bones were fairly buried by
the chief's orders, and the hubbub ceased, we felt relieved from
a load of fear which had been sufficient to give us a distaste for
eels; which operated better for their safety, as far as we were con
cerned, than all the acts passed by the legislature of Massachusetts
have done for the shad and alewives in Taunton River:42

42 The logbook of the Gypsy, a Sydney vessel (microfilm in Dept of
Pacific History, Australian National University), at Ponape in March
1841, states that the river eels 'are worshipped by the natives, and in
such veneration are they held, that should they be caught and cooked on
board ship and the natives get knowledge of it, every soul would directly
abandon her with the greatest abhorrence'. The taboo against consuming
the fresh water eel persists today, but at least some Ponapeans say it is
because of the horrid, frightening appearance of the fish.
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CI-IAPTER XI

M arriage.-Approbation of a chief necessary to unequal matches.
-Marriage celebrated in canoe-houses.-Arrangement of the
guests.-Preparations for feast.-Pounding jagow with peculiar
ceremonies.-Expressing the juice.-Order of drinking.-Women
averting faces.-Mode of building fires to cook dogs.-Mode of
dressing and cooking them.-Serving up.-Carving.-Day ends
with dance.-Paddles and music.-Breaking up.-Ceremonies of
next day.-Priest's mummery.-Polygamy.-Connubial bonds.
Tattooing one cause of wives' fidelity.-Its meaning.-Different
in different castes.-Conjugal spat between Mr. O'Connell and his
wife Laawni.-Cause of it.-Manifestation of grief and rage on
her part.-A disagreeable visit.-A relenting wife.-A vindictive
husband.
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match can be ratified.~ I have often known instances where this
consent was refused, and the match broken off. I never knew a
marriage between a Nigurt and a person of either of the two
upper classes; and I never knew an instance of the occurrence of
incestuous intercourse between the white castes and the black.t"

It is one feature of the patriarchal government and habits of
the islands, that marriages are celebrated in the canoe-house of
the district in which the husband resides, and under the patron
age and superintendence of the petty chief. The ceremony com
mences with drinking jago~, while the dogs are roasting and the
other preparations making by the Nigurts. The petty chief is
seated in the centre of the platform against the wall, and on his
right hand are seated the bride and her female friends, their
heads dressed with flowers. On the left are seated the bridegroom
and his friends, dressed in the holiday decorations.w No paint is
used upon the body on any occasion -, The Nigurts never come
upon this dais, except to pound jagow, or present jagow and
food to the chief, but remain upon the floor in the centre of the
canoe-house, where all the preparations for the feast are made,

43 It is not political but consanguineous relationships that are here
involved. It is stilI the practice, in modified degree, for parents to ask
permission of the senior man of their child's sub-clan for that child to
marry. Because the Nahnmwarki of a tribe (which is what O'Connell
means by 'chief' here) would ordinarily be the senior man of his sub
clan, he would be the one approached for such permission by the parents
of 'moonjob' (mwohnsapw) children, since such 'moonjobs' would be in
his sub-clan. But permission is asked of him in his role of sub-clan head,
not that of ruler of the tribe. Moreover, seniority of descent does not
invariably coincide with political seniority. Relative age, military exploits;
and expediency could result in a man receiving a title higher than that
of a man senior to him by blood. Thus in 1947 the sixth chief of the first
line of Net (the Nahnpei) got permission for his daughter to marry not
from the Nahnken, who is in her sub-clan and the highest chief of the
second line, but from the Lepen Net, who holds a lower title but is the
Nahnken's consanguineous senior.

44 Whatever O'Connell means by the word 'incestuous' here, while it is
true that men of both chiefly lines (what he calls Moonjobs and Jerejohs)
took their senior wives from the opposite line, it is also true that they
did often take 'black' women, that is to say, commoners, as secondary
wives.

45 The reference to right and left hand is to the two side platforms of
the canoe house. The couple did not sit on the main platform.
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except the jagow pounding~ Meanwhile the guests keep up a
buzz of conversation, for these islanders are far from being re
markable for taciturnity. All remain seated, the women on their
heels, and the men crosslegged.

The jagowil' rootis pounded with peculiar ceremony. If either
of the contracting parties be of the direct connections of the head
chief of the island, the marriage is solemnized in the principal
canoe-house. The jagow, wliether from his own ground, or from
the bridegroom's, or presented by the guests, is brought and laid
at the chief's feet. Sometimes also sugar-canevis brought in by
the women as they arriv~and placed at the chief's feet, all who
approach him walking bent n<;,.arIy double:"/' The chief then pro
ceeds to cut the root/of the jago~v from the plant, in which he is
assisted by the friends or favorites who are seated nearest him.
Nigurts are then called, who take the root and carry it to a large
flat stone upon the platform, but as distant from the company
as the size of the dais will permit. From six to twelve48 Nigurts
then commence pounding it, the root and the stone having been
first washed. Each has a small round stone in his hand, and all
strike together. If a head chief be present the blows are given
thus, in perfect time: one, two, three,-then a pause,-one,
another pause,-one, two, three. If a petty chief is the highest in
rank present, the blows are one, two,-a pause,-one,-another
pause,-one, two.'t9-. Thus carefully are the distinctions of rank

* Piper methysticum is the botanical name.

46 Kava pounding on the main platform is very seldom seen nowadays.
O'Connell describes here the 'early kava', which is prepared before the
ovens are cleared away from the central, ground-level area of the canoe
house, after which two rows of kava stones are set up to replace the
ovens and the main kava preparation begins.
47 The kava is brought by male bearers, often in singing and conch.
blowing procession. If sugar cane is brought it is carried by women as
well as men. Both are presented root foremost. The posture described is
conventional in approaching persons of high rank, whose heads must
always be higher than those of their inferiors.

48 The number of pounders is usually, at least today, only four or five
at each stone.
49 O'Connell has given only a simplified version of the ceremony. There
are other pounding rhythms also, which vary according to kind of
feast, tribe, and who is present. The large, flat, stones on which the
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preserved by all possible means. After the root is pounded fine,
water is thrown upon the mass, and it is stirred together with the
hands. A quantity of it is then wrapped in a bunch of plant
fibres, about a foot in length, resembling hemp;60 and the juice of
the root, or rather the water poured upon it and thus impreg
nated, is wrung out into a calabash. This is carried up to the
chief by a Nigurt, who passes up the aisle between the men and
women, and presents it to the chief, kneeling, holding it in both
hands. He drinks, and passes it to the next in rank.M~ Every cala
bash is first presented to the chief, whether he drinks or not.-52 I
must do them the justice to say they are generally very temper
ate; and although jagow forins a liquor very potent as a narcotic,
it is seldom drank in quantities to stupify. When it is, a dead and
stupid sleep of three or four hours is the consequence. It makes
them loquacious when temperately drank, but seldom quarrel
some. The women never drink it in public, and while the men
are drinking often avert or conceal their faces. It is majorhowi
to all except Moonjob women, and as even their entire abstin
ence is considered a virtue, those who do take it do it very
privately.

While the root is pounding, the chief distributes joints of the

pounding is done are propped up off the ground on coconut husks so
that they resonate like belIs when they are struck. A large feast, with
many stones in use, alI being pounded in the same rhythm, is an im
pressive affair.

50 Actually Hibiscus tiliaceus bast.

51 The bearer presents the cup, which is not a calabash but half a
coconut shell, with only one hand. The hand holding the cup is supported
by the crooked elbow of the other arm. This is done in a seated position,
both legs bent to one side, the crooked elbow towards the receiver of
the cup, the bearer's face lowered and turned away. But, depending on
the type of occasion, more often the bearer hands the cup to an attendant,
who then gives it to the chief in the conventional posture just described.
Passing of the cup from one chief to another is not done. The cup is
handed back to the bearer, refilled, then given to the next drinker. The
motions of the hands in the use of the wringer, the footsteps taken by the
bearer, his posture, the manner in which the cup is received-all are con
ventionalised and vary in detail according to the kind of feast being
celebrated.

52 It is considered good form to refuse the proffered cup occasionally
and to direct that it be given to another.

142

;.

plant among his favorites. It is eagerly coveted, and it is a mark
of great favor to receive it, as the joints, set in the earth, take
root. They are, however, ten or twelve months in coming to
maturity; and as the culture is barely enough to supply the de
mand, it is a plant esteemed of great value.

While the jagow is being prepared and drunk, the preparations
for the more solid parts of the feast are going on in the area. Fires
are built of wood, covered with small round stones, like a pyra
mid. As the wood turns to coal, the stones fall in, and are heated
to a red heat, forming a glowing platform. As soon as it has
ceased smoking, the dogs,53 previously killed, and their entrails
extracted, outside the house, are brought in and the hair singed
off. They are then scraped and laid upon a floor of the hot
stones, and other stones are piled over them, the Nigurts handling
them very adroitly with sticks. Over the whole are spread green
leaves-to prevent the escape of any steam, and in half or three
quarters of an hour Pedro comes out of this impromptu oven,
delicately cooked.

Baskets of cocoa-nut branches, made expressly for the occasion,
and never used afterward, are then brought, into which the dogs
are put; and the Nigurts carry one at a time to the chief, with
baskets of yams and bread-fruit as condiments. The chief, with
a bamboo knife, officiates as carver, distributing bits of the flesh
to those present, and modestly reserving the quarter, the best part,
to himself.P" Dogs are seldom cooked in larger quantities than to
serve as a bare relish to the yams and bread-fruit; and are usually
provided at the expense of the bridegroom. The rest of the
material for the feast comes in presents from the guests, every
convivial meeting on the islands being a sort of pic-nic. The chief
takes his tribute out of every dog, and carries what he cannot eat
away with him. The Nigurts mayo<:~asion~lI~~~t a dog's head
thrown to them, but their usual share of such a delicacy is only
permission to suck their thumbs. There is, however, always an

53 Nowadays more often pigs than dogs. Dogs are pre-European; pigs
were introduced very soon after O'Connell's time.
54 If O'Connell is here describing 'Ahoundel', his father-in-law, officiating
at a feast, that chief did indeed hold a low position, as we have already
suggested. At most feasts there is an official food divider, who supervises
the butchering and distributes the portions according to various con
ventions.
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abundance of fish cooked. All the eatables pass through the chief's
hands in their distribution.t" __

\ V r, l' ~

The feast finished, and washed down with jagow, the day
winds up with a dance. The males and females stand opposite
each other on the raised walk which goes round the house inside,
the women upon one side and the men upon the other. The
chiefs present remain upon the dais, the bride is in the centre of
the line of women, and the bridegroom opposite with the men.
In dancing they do not skip, run about, or change places; a foot
square is abundant space for each person. They stamp with each
foot alternately, bringing the right or left side forward as the foot
is moved, and flourishing the arms. All have fancy paddles in
their hands, men and women, and as they turn either side of the
body to the centre of the building they strike the paddles together
in perfect time, shifting them from hand to hand to keep them
inside. All sing together, and to aid in the time a person is seated
in front of the chiefs, on the dais, with a stick in his hand, with
which he hammers time On the bottom of an old canoe~

This dance is the breaking up for the day. What of the frag
ments of the feast are not carried away by the guests, fall to the
Nigurts, who have been spectators from the floor in the centre
of the building. The bride goes home to the house of her lord, or
the house of the friend upon whom he is quartered. Presents from
chiefs and friends, mats, wywies, tappas, etc. follow them, some
times immediately, and sometimes after the interval of a month.

Upon the next day the newly married couple repair to the
great canoe-house of the head chief of the island; not to the
canoe-house where the feast was held the day before. There is
another gathering of friends and acquaintances, and all seat
themselves as. for a feast, women and men apart, on the' dais. A
priest entera-the house, and goes to a part of the dais as distant,
as possible from the company. He then makes a circle of a mat,"
about four or five feet in circumference, by settiiig1t 'upon its

55 O'Connell has in this chapter given a general and rather sketchy
description of the feasting pattern. It applies to all feasts, not just the
wedding feast, although there is much variation in detail.
56 This dance is the kahlek, written 'gurlic' by O'Connell in the vocabu
lary, and is the same as the dance he previously described as done aboard
canoes. The 'raised walk' refers to the two side platforms of the canoe
house. It is surprising to read that women participated in this dance,
for it is strictly a masculine dance today. There is another man's dance
done without paddles and there are two women's dances.
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edge, and walks inside of it~His whole person is thus concealed
from those present. The head chief walks up to his side, and a
sort of recitative conversation is kept up between them for about
a quarter of an hour. It is done in a voice so low, that the words
are not distinguishable to the company, a low monotonous sound
only reaching them, while they sit in the most subdued silence,
their countenances wearing an aspect of deep gravity. I never
was able to understand the subject of this mummery by listening
to the words, or by inquiry, as all appeared to be in the dark,
except so far that theyknew it was a part of the marriage cere
mony. A draught of jagow concludes it~

The foregoing is a description of the marriage of a Jerejoh.
Nigurts are yoked together among themselves with very little
ceremony. At the marriage of Moonjobs, the feasting sometimes
begins a couple of days before the wedding, and continues a day
or two after. The feasting and preparations vary, of course,
according to the wealth or standing of the parties.

I have said polygamy is common. A man may have as many
wives as he can support, but the largest number I ever knew one
man to have was eleven.P" Concubinage and promiscuous inter
course is common among the Nigurts and lower Jerejohs, but
very rare among the Moonjobs. The Moonjobs are morally
superior to those beneath-superior in intellect and character, as
in standing. Adultery committed by persons of standing is pun
ished by burning, preceded by an infliction of torture upon both

57 This is not the plaited floor mat but the sewn sleeping mat. This is a
long, narrow mat made of two layers of pandanus leaf strips. The strips
are laid side to side, the edges of each folded so as to interlock with its
two neighbours. Other leaves are used as stuffing between the two layers,
which are then sewn together.

68 This description of the priest and his behaviour applies to all occasions
when a priest officiated, not just to weddings. The 'mummery' that
puzzled O'Connell was a dialogue in the form of question and answer,
the priest, concealed behind the mat, being possessed on such occasions
by a spirit, who spoke prophecies through his lips. The questions and
answers had mostly to do with the fate of planned enterprises. Classes
of diviners other than priests also existed and followed similar procedures.
Living Ponapeans who recall witnessing these occasions describe an eerie
whistling as the spirit took possession and a shaking and muscular
rigidity on the part of its human vessel.

59 The highest chief of Sokehs, ruling in 1870, is said to have had some
thirty women in his harem.
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parties too horrid and disgusting to describe. Among the lower
castes it is unnoticed. During my stay upon the island I never
knew an instance of its commission, by persons of note or standing
enough to call for punishment:OO-

Polygamy, as already stated, is allowed, and yet there is no
necessity for restraint upon the women, or the exertion of harsh
authority over them. A resort to blows is seldom, if ever had,
and the same odium that would attend such conduct here, visits
it there. Of their children the islanders are remarkably fond. The
little beings run naked for the five or six first years of their lives,
and are the pets and playthings not only of their parents, but of
all. Tattooing is commenced on children at about four years of
age, the first marks being upon the back of the left hand. These
first marks are made at the residence of the parents; at six or
eight years of age the child visits the tattooing hospital, and again
at different periods, until at about the age of eleven the tattooing
is completed. The reader will recollect that in my case it was
necessary to apply all these usually periodical inflictions at once.
The art of tattooing Moonjobs and Jerejohs is a profession, con
fid~d to a few fomen-female professors of heraldry~ for tattoo
ing is the preservation of a species of heraldic symbols.'The marks
upon my body have often been read to me, being expressive of
the names of deceased chiefs and Moonjobs. At the end of the
catalogue the reader almost invariably adds,-"midjila! midjila!
midjil~[?]!"-"dead! dead! dead!" 'C.j~'2 ',\, c, _. \

The introduction of tattooing in this connection is not, as it
may at first sight appear, a change of subject. While different
methods of tattooing distinguish the two upper castes from each
other, and from the Nigurts, who are only permitted to make a

60 The information in this paragraph is directly contrary to descriptions
of conditions in former times related by aged living Ponapcans, According
to them a man of very high title could demand the favours of any woman
he desired, and none could deny him, whether she was married or not.
The Nahnmwarki, the highest chief of all, could even take a woman of
his own clan, even a parallel cousin (who in the kinship tenninology
counts as a sister), whereas incest meant death to others. The adulterous
wife of a high chief was usually put to death, along with her lover, but a
woman of higher rank than her husband had sexual privileges similar to
those of the high chiefs. A man of low status who was cuckolded usually
had to be content with beating his wife, and punishment of her seducer,
which he usually attempted if his clan was strong enough compared to
that of the seducer, was in his hands only.
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few awkward marks upon the front of the legs, tattooing also
serves to bind husband and wife. On a Moonjob man's right ann
two rings signify the names of the nearest deceased ancestors of
his wife, if she be a Moonjob; and on the wife similar marks
preserve the ancestry of the husband. In the case of a man who
can afford a half dozen women, the ceremony is not so particu
larly attended to; but the women make it a point of family pride
to cover their shoulders with the family tree of their husband.P!
The reader will perceive that this is a contract incapable of
erasure, and could a woman be tempted to desert her husband, P
she would still wear the recollection of what she had been; the '
honors and name of his house, no longer a gratification to her'
vanity, but a memento of her fallen state. The generally kind
treatment of her spouse-her fondness for her children-her re
ligion, education, the traditionary lore, of which her body carries
an edition, and to the glory of which as wife she is heir in her
husband's right, are reasons sufficient why a Bonabeean woman
should remain faithful and attached, although her return is but
perhaps a decimal part of her husband's affections. Accustomed
to polygamy, and unaware that in any country the wife has undis,
puted and entire possession of her liege lord, the Carolinean
woman sees nothing shocking in the system of a plurality of
wives. It were nonsense to assert that there is no jealousy and
quarrelling-as it would be asserting a position contradicted by
reason, and the nature of things. Even in Christian countries we
often see that one wife is enough to quarrel with; and although
early education had taught me better than to wish for more than
one wife, it is not to be imagined that Laowni'[probably LiaunzJ
(such was her poetical name) and myself had none of the dis
putes which appear incidental to conjugal life. Upon one occa-
sion, when I was sick; a journey was projected, as was the usual
course with invalids. I, however, refused to be cured in such a
way, preferring ease and quiet.il2 All the preparations having

61 Nothing is known today of any connection between tattooing and
marriage, except that it was regarded as a prerequisite to marriage to
have had the full pattern applied to the body. (O'Connell omits from
his description another prerequisite to marriage, namely the excision of
one testicle on the part of males and the artificial elongation of the
labia minora by women.) No!' is there any remembrance of use of the
designs as heraldic symbols or of reading them as names of the dead.

62 Taking sick people to new environments was practised to recent times.
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been made for the journey, it was taken without me. I thought
my wife might have had the grace to remain at home with her
sick spouse, but she chose to accompany her father. Upon her
return r had pretty well recovered, and I welcomed her by taking
my wedding gift-a few blue beads-from her basket, and break
ing them between two stones, before her eyes. As soon as I had
done the mischief, Laowni ran from the house to a stone in the
edge of the water, where she sat down and commenced crying
like an infant. I followed, and endeavored to pacify her, but it
was of no use. The only answer she made was to kick like a
spoiled child. The tide flowed in, till she was in water to her
elbows; then I was enabled to coax her away, but still she ceased
not bellowing for her beads. If I had bitten off her finger, it
would certainly have grieved her less.

At night I went to sleep and left her weeping. She had refused
to eat, though fish and the most delicate bits of canine venison
had been offered her. Happening, however, to awake at midnight,
I detected her solacing her grief, not, like Mrs. Oakley. on boiled
chickens, but like a delicate savage, on a dog's drumstick. I said
nothing, thinking the return of her appetite was a good omen;
but when I waked again in the morning clouds and darkness still
sat upon the countenance of Laowni.

The day long she wore the same sulks, giving me an occasional
look of any thing but affection, but not vouchsafing a: word. At
night I took George with me, and instead of sleeping in the
canoe-house, which was then AhoundeI's quarters, went to his
house proper. There we built a small fire for its light, and just
as we had propounded to each other the sage conclusion that his
Majesty of Nutt and family were not in the best humor, we were
surprised with a visit from that dignitary himself, accompanied
by a native who was particularly indebted to me for detecting
him in stealing my knife, and two others, all armed with spears.
Without saying a word they sat down at a little distance, biting
their nether lips, as is always their custom when vexed or in a
passion. I spoke to them, and inquired the reason of the visit, but
received not a word in answer. George shivered beside me like a
leaf, although I assured him he need fear nothing, as the visit was
undoubtedly intended solely for me. At length our agreeable state
of suspense was relieved by the appearance of Laowni, who beck.
oned them outside, and we saw nothing more of them. It was two
or three days afterward before the reconciliation between myself
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and wife was completed, as I took it upon me, upon the most
approved civilized plan, to become sulky when she relented. This
lesson, however, taught me better than to trifle again seriously
with the property or comfort of a wife, whos~ fathermightinflict
summary punishment upon me withoutl;cing amenable for itfo
any power. Such I afterward ascertained was the intention of the
visit. Ahoundel left the canoe-house with a determination to put
me to death, and it was the intercession/of Laowni, who followed
the party, that saved me. Upon the whole, the adventure had a
good effect. Ahoundel respected the courage with which I faced
him, though God knows it was as much in outward seeming as
genuine; and respected the firmness which led me to maintain my
ground; even after the threat of death.
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CI-IAPTER XII

friests.~Their rank-::-power-vocp~io",:.-.,-Use of tattooing.
Edyomet a synonyme with Aroche.-l-]ure divino.-Island toor
ship.-Theory of mind.-Apotheosis oj chiefs.-Native notions of
English printing. -Animan, or spzrzts.'-lvJetempsychosis.-Treat
ment uf sick.-Incantation.-Fatal embracing.-Time and mode
of interment.-Perambulationsof the ghost of the defunct.
Yearly procession round the graue-yard.-Inheritance.-Strength
of custom s--Proportion of the castes to each other.-Journeying
for sickness.-Cure of elephantiasis.-Cleanliness.-Feeling pulse.
-Mr. O'Connell's calls to visit the sick.-Influence of his opinion
on the patients.

The priests upon the Bonabee group are Jerejohs, and rank as
petty chiefs.il 3 Their profession is hereditary, and their support is
drawn from presents, for, though generally landholders, their
possessions are small. They are much respected, and are the con-

63 The now extinct priests seem to have had a title series of their own,
like the two series described on p, 124 n. 25. Apparently only the higher
priests were ']erejohs' (Seriiso [, The principal priest, the Nahlaimw, sue-
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fidants and advisers of the chiefs. Tradition and the usages of
their religion have given them much power, ,apd)hey also exert
a powerful influence through their interest witn-the chiefs. Called
upon on all occasions,-feasting, house-warming; canoe-launch
ing, sickness, death,-present at all ceremonies and assemblages,
and in fine directing not onlythe public but the domestic business
and economy of the islanders, as they are main depositaries of the
traditions, it is their care to enforce the observance of all the
minute distinctions between castes and ranks. Tattooing, spoken
of in another connection as embalming the memory of the dead,
is an art essential, in its symbolical language, to the preservation
of the traditionary usages of the natives. Even the ornaments
worked in twine upon the walls of the houses assist in this main
object-the perpetuity of their tradition and religion. Every thing
combining to render the priests poweIjul~as they make themselves
necessary, theirname, Edyomet [?],r;' almost synonymous with

1-' • ,
Aroche [?], chief; the terms are, indeed, often confounded. In
inquiring for the chief, or' king of England, the natives used
Edyomet and Aroche indiscriminately.v' Their ideas of govern-

ceeded to the secular office of Nahnken when the incumbent Nahnken died.
This title of Nahnken, sometimes called 'Prime Minister', is the highest
title in the second series of chiefs. The second highest priest was the
Nahnapas. These two priestly titles, which nowadays are secular ones,
were in the 1880s fitted into the second series of chiefly titles, in the second
and fourth positions in that line. Supposedly it was the Nahnmwarki of
Madolenihmw, 'King' Paul, who did this after the priestly functions had
lapsed. The other four tribes then copied Madolenihrnw. Some lesser
priestly titles have also continued as secular ones.

64 These two words do not occur in modern Ponapean, nor are they
recognised by present-day speakers of the language. O'Connell is
apparently the only person who ever recorded 'Edyomet' for priest. The
usual word is samuiorau, and there was a lower level of priests called
leiap. For 'Aroche', however, there is independent supporting authority.
Kittlitz in 1828 noted that Ponapeans, like Kusaiens, called their chiefs
iros, although the Ponapean form sounded more like uros to him (F. H.
von Kittlitz, Denkuiiirdigkeiten einer Reise nach dem russlschen Amerlka,
nach Mikronesien und durch Kamtschatka, Gotha, 2 vols., 1858, Vol. 2,
pp. 69 et seq). Horatio Hale, who interviewed O'Connell in 1837,
corrects 'aroche' to read arotf. Hale later recorded information in
Honolulu from a man named Punchard, who had lived for a year on
Ponape; from him he got li'rotsh as the word for noblewoman (Horatio
Hale, Ethnology and Philology, Vol. 6 of United States Exploring
Expedition during the Years 1838-1842, under the Command of Charles
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ment connect the priest and the chief, as it will be found in
tracing all earthly power to its primitive source that the original
rulers claimed a direct mission from, or connection with, heaven.
The reader will remember that in speaking of the Moonjob
chiefs, it was stated that they claimed affinity with the skies;
the term which defines their caste being also a term for the
heavens. Great as is the power of the priests by their connection
with the chiefs,; it is but doing them justice to state that they
attempt no increase or arbitrary exercise of it, and in their
adherence to traditionary form, which it is their interest to press
upon the people, is their strength. They are established-their
dogmas and their power were never disputed, and it is therefore
only necessary to assert their belief, and to permit the silent and
almost imperceptible operation of their strength through the
nominal, ostensible chiefs.

The whole theology of the island, the most singular imagin
able for such a people, appears to be a worship of MIND, intelli
gence, or life. They appf::ar to have an idea of its action, inde
pendently of the body,-to imagine it a separate and superior
existence-a guiding genius over the conduct of the body. They
have no temples, no idols, no altars, no offerings, no sacrifices;
but worship a world of spirits, the disembodied souls, if I may so
speak, or, more properly, the exalted minds of their dead chiefs.
A chief's apotheosis takes place almost before his death; nay,
invocation of his spirit commences before breath has left the
body. The spirits of the deceased are supposed to hover in and
about the scenes which, alive, they frequented. Aside from the
general and universal worship of the ancestors of the chiefs and
Moonjobs, each family has the worship of its own ancestry-its
household gods or lares. When I told them of the Supreme
Being they admitted his existence, although they never address
prayers to him; but recognising such a power as the Aroche lapa
lap'vgreat chief of their world of spirits, they persisted in prac-

\ "J

Wilkes, U.S.N., Philadelphia, 1846, p. 83). These are obvious cognates
with the Kusaien word, spelled in a variety of ways, and with the
Marshall Islands forms usually spelled iroij and liroij, and we may
accept 'aroche' as genuine, though obsolete today. (Hambruch and Eilers
apparently regard the word as cognate to Polynesian ariki, but this is
etymologically impossible.)

15 2

"

tically acknowledging only the power of the animan;* as they
style their deified progenitors.wOf these, as the reader has
already seen, the names are preserved by the practice of tattoo
ing, no name of a living person being imprinted on the flesh. I
have a vague impression that the surviving friends sometimes
tattoo themselves upon the death of a connection, but am posi
tive that it is not an invariable custom. The next marriage of a
descendant, however, 01' the next regular tattooing of a youth,
after a chief's decease, is sure to preserve his name. I never
learned to read their marks, but imagine they must be something
like the system of the Chinese, from this circumstance: before
Miss Jane Porter was washed away in a rain-storm, many of the
natives had learned the alphabet; that is to say, they "knew
the letters by sight," but, counting large letters and small, figures,
points of reference, points of punctuation, and every other
printer's character, they gave us many more than twenty-four
letters. When they saw these repeated, they signified that it
was superfluous; they had no clear idea of the combinations,
but said there was too much of the same thing, )evidently imag
ining that each letter conveyed in each place one and the same
idea.

To the animan, vested with absolute power for good or ill,
are attributed all the good and all the evil which befal them.
Every thing for which it is impossible otherwise to account is
attributed to them, and all inquiry into things uncertain or per
plexing is barred at the outset by the assignment of the sufficient
cause, the agency of the animan;66 Good comes from them in
reward for good, and evil for evil. When I told them that wor
ship belonged only to the One God, they asked me "how I
knew; if I had been in heaven." Singular as it may appear, they
have such an opinion of the whites, gathered from the specimens
of their superiority which they had seen, and from the distance
which they supposed their white visiters traversed to see them,
that they thought the possibility of the whites having visited

/I Upon the Ladrone islands, where a similar worship prevails, the term is
stated to be anita by geographers.

05 This paragraph is a fair description of the native religion. But not all
gods are ancestral beings. Some, known as enih-uios, are said to have
existed always.
06 But there is also a strong belief in witchcraft as a source of ill.
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heaven was probable enough to tempt the question. My answer,
no, of course, would put us on an equality again as to what we
had seen, and when I referred to "the Book" in proof of my
assertion, they sneered at once at the admission of such scanty
evidence-such repetition of the same letters, such abundant
poverty as the doubling and trebling the same marks to infinity,
for the sole purpose, as they thought, of display!

Engrafted into their worship of mind is a rude system of
metempsychosis. The species of eels, celebrated in chapter ten
of this work, furnish the favorite residences of the superior
animan, and are universally venerated. It must not be supposed
that they worship the fish, although a superficial observer might
so imagine; and the preservation of the distinction between the
worship of the animan and their visible representatives is credit
able proof of their sagacity, and of the industry of their priests
in their vocation.

As among all savages, the priests are also doctors; and almost
all their remedies are spells and incantations.TThey have,to be
sure, as a universal specific, a mixture of cocoa-nut oil and curry.
The dose is measured and mixed in the palm of the doctor's
hand; and is administered externally as well as internally, the
whole body of the patient being smeared with it:tl'l' This uniform
prescription for all diseases serves better for savages,. whose ail
ments are all of a similar type, proceeding from similar causes,
than the specifics of the British Hygeian College of Health can
possibly serve for the thousand diseases which flesh is heir to
under the abuses of civilization. The natives generally attain a
good old age; and even if a patient does occasionally slip his
wind under the simple quackery of the priest, we must forbear
to censure his practice.l till the civilized world shall cease to build
up the fortunes of empirics, by buying one nostrum for all dis
eases.

The Edyomet sits beside the mat of his patient, with his legs
crossed like a Turk or a tailor, rubbing his hands slowly upon

61 Though the priests are extinct, there are still many healers (sounwini
and kedinwini, male and female practitioners) who know a great number
of specifics for different diseases, mostly concocted from plants. The
mixture of coconut oil and 'curry' (turmeric powder) described by
O'Connell, widely used in the Caroline Islands, is not really a specific
but is regarded simply as being healthful and strengthening when applied
to the body.

154

each other, and upon his legs, alternately, after the manner of a
"Pease-porridge-hot" solo, with variations. This motion is ac
companied with a solemn chanting, the burden of which is a
guttural "e-e-e-ah!" "o-o-o-ah!" commenced slow, and snapped
off short, as the hands reach the knees, or are taken apart. The
subject of their chant is, of course, a particular supplication to
the tutelar genius of the sufferer, and to the whole family of
genii incidentally.

The sick-room is always crowded with the friends of the
patient, and air is carefully excluded. He is pronounced dead
as soon as he ceases to notice those about him, but before res
piration ceases. As soon as it is supposed that the seal of death
is set, a pyramid of bodies is formed upon the dying person, by
those present, who throw themselves upon the body, each anxious
to embrace, or, at the least, touch some part of it. There is
usually a furious struggle, those in the rear catching the first
who throw themselves upon the mat by the heels and pulling
them back. The poor sufferer, beneath this living hecatomb to
his memory, must die of suffocation. During all the time a deaf
ening howl is raised by the whole companYl something after the
manner of the Irish, only that Hibernians have the grace to
wait till a man's breath is out of his body before they commence
to "wake him."

After this first rude embracing has ceased, the patient is
usually entirely dead; but cases have occurred, I am compelled
to believe, when sufferers, still living, have been buried. Before
burial, the defunct is made to leave "p, p. c. cards" at the
houses of all his connections and friends in the village, being
carried from hut to hut on the shoulders. At each house the
procession tarries about ten minutes, and the same outcry is
made as in the dying room. It is the invariable custom to bury
the body before the next sunset; unless death occurs within a
very short time of night, in which case the interment is post. ,
paned to the next day .

With no other protection for the body than a roll of mats, it is
buried about three feet below the surface ofthe earth. All the
persons present, except those who place the body in the earth,
remain in a sitting posture, and weep and howl till the body is
covered, when they leave the spot. The season of active mourn
ing lasts about twelve days. On some of the islands in the group
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73 Nevertheless, at least in later times, a state of lawlessness might foIlow
the death of a Nahnmwarki. The missionary reports of the 1850s
describe general destruction of coconut trees, yams, and dogs at the place
where a high chief had just died, and to some degree elsewhere too. His
lands and other property would be taken and divided up among the
other chiefs, usually in an orderly way along matrilineal principles, but

upon the graves. This ceremony, like all others, is under the
superintendence of the Edyomets, and in the procession they
walked next the Moonjobs. Thus does every part of the conduct
and observances of the islanders tend to a reverence for ancestry;
and the strength of the government is so based on hereditary
rank, and perfect order and observance of precedent, that no
thing less than an entire change in their religious belief and in
their customs can produce a revolution. The custom of burial
in yards is only practised upon Nutt and two other islands! in
the group; upon all others, and even upon Nutt in isolated in
stances, the patriarchal custom of laying a man down in his
own "field" being preferred. The usual time of mourning is
about a month, and during that period there is every day a
stated hour for weeping-that upon which the friend died.

The order of succession to the property and rank of the defunct
has already been spoken of. With his estate the heir inherits
the incumbrance of the maintenance of the former proprietor's
wives, children and dependents. No court of probate, no legal
quarrels ensue. Where each man is, in a sense, a lawyer, and
perfectly acquainted with the condition of the deceased, and
the simple rules by which his effects are to be arranged, there
is no possible manner in which a person can disguise fraud in
attempting to take possession of what is not his by inheritance.
It is seldom if ever attempted; being a crime not only against
the individual wronged, but against the whole island population;
having a tendency to subvert and undermine the institutions over
which Moonjobs, Edyomets and Jerejohs watch with jealousy.P
The proportion of the white or upper classes is as eight in twenty
of the population; the other twelve being Nigurts, or slaves. Of
the aristocracy one in eight are Moonjobs, and of the Jerejohs
one sixth are priests. With the advantage of power, tradition,
and superstition on their side, the priests and Moonjobs easily
control the Jerejohs, who derive whatever power they possess from
the same order of things that places another class still above
them. The knowledge that union is necessary to control the

there are stated places for burial;lt8 on others, the dead body is
buried near the hut/which it occupied while living. If a male,
a paddle from his canoe is buried with him; if a female, her
spindle or distaff~ Over the grave a smaIl hut is built, in which
the nearest surviving relative sleeps for five or six nights; after
which it is taken down: a beautiful proof of affection in its
holiest simplicity! The mourners, male and female, except chiefs
and their families, cut off their hair, but do not maim or dis
figure their bodies.I?

Another part of the ceremony is a piece of mummery got up
by the priests-no less than a personation of the character of
the ghost of the deceased, by one of their number.?" De the dead
male or female, old or young, his ghost was invariably of the
masculine gender, and of years enough not to be frightened
should he meet a brother ghost in the night. This personage
parades the village for five or six nights after the burial, with a
spear in his hand. There is no pretence that the walking gentle
man is indeed the spirit of the departed; it is a sort of testimony
of respect to the memory of the deceased. z.

There is upon the island of Nutt a grave-yard.P It stands
upon the shore, so near the water that at high~ide~ it is flowed;
it is inclosed by a strong stone-wall," and fifledwlth cocoa-nut
trees, the fruit of which is seldom if ever disturbed. It is a custom
to plant over each grave a cocoa-nut tree, and, beside the paddles
buried with the deceased, to lay one or more near his grave.
Once a year, at low tide, these were taken out, each by a des
cendant of the former owner, and all the inhabitants of the
island walked in procession round the inclosure. The procession
bore no funeral aspect; the persons forming it were decorated
with flowers, and in their gala dresses, and flowers were placed
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68 A number of stone structures containing human remains survive today.
They are mostly large rectangular chambers, constructed of basalt prisms,
but some are smaIl and dome-shaped.
60 And other personal belongings.
70 Part of the mourning behaviour also included the feigning of mad
ness, running about wildly, besmearing oneself with filth, and the loosening
of normal inhibitions generally. Virtually none of the practices described
by O'Connell survive.
71 Nothing is known of this custom nowadays.
72 This does not exist today. The burial practices described in this para
graph are unfamiliar to modern Ponapeans.
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slaves, and of the. fact that the priests represent their order in
the government, makes the jerejohs assist in maintaining a system,
the least infraction of which would set an example to the Nigurts,
ruinous to their masters.

To return to the treatment of the sick. It is a common and
very judicious mode of commencing the course of island practice,
to remove the sufferer from place to place by the canoe, in easy
stages, and try upon him the effect of change of air and scenery,
while he can yet bear the journeying. This course is, in very
many cases, a preventive of fixed disease, and is infinitely better
than to wait until a complaint becomes seated, and then travel,
when the only object possible to be gained is its amelioration. I am
unable to describe the different characters of all the island diseases,
or even to enumerate them by their native names. The variety is,
however, small. The fevers generally are similar, and of the dis
eases peculiar to civilized countries they have none, of course.
Elephantiasis, or something very like it, is sometimes seen upon
the islands, and the remedy the natives universally apply is worse
than the disease. It is their practice to pass a stick burned to a
coal, and all alive with fire, over the affected limb, keeping it
near enough to scorch, but not actually touching the flesh. Erup
tions of the skin of the face, and soreness of the mouth, frequent
during some seasons, I attributed to their practice of eating
bread-fruit, which, deposited in the earth for keeping, had be
come impregnated with some mineral or other poisonous qual
ity.'U-·Their food is simple, and their scrupulously cleanly habits

sometimes a rush was made by all to seize whatever movables they could.
This was true sometimes after a commoner died too; his balls of twine,
his mats, sometimes even his house would be appropriated and the widow
turned out. Perhaps these descriptions apply only to the abnormal con
ditions which prevailed after the smallpox epidemic of 1854, when the
population was reduced by half and the power of the chiefs was much
weakened. But even in O'Connell's time the dead chief would be buried
immediately and in secret and the ordinary people would not learn what
had happened until they were summoned to the feast in the canoe house
and saw the new incumbent in the place of honour on the main platform;
the purpose of the secrecy being to avoid the general anarchy and the
excesses of behaviour which might otherwise have followed.

74 This is preserved pit-breadfruit, eaten when ripe breadfruit is not in
season, and prepared in this way in many places in the Pacific. The
breadfruit becomes somewhat fermented but as the pit is lined with leaves
it is doubtful whether minerals from the soil could affect it.
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and frequent ablutions are sufficient almost to insure an immu
nity from disease. Twice or thrice a day, men, women and child
ren of the upper castes bathe themselves. For cleanliness they
bathe in fresh water, each caste having its own bathing place,
into which it is a crime for one of a lower order to step. When
swimming they do not move in the water like us, but take the
dog's short paddling for a model.

After I had some time resided with them, I happened acci
dentally to feel a sick man's pulse. This was noted by the ob
servant natives, and I was called upon to explain what it meant,
and why I did it. I gave them the best illustration in my power,
beating time to show them how fast the pulse should beat, and
telling them that any thing faster or any thing slower was "no
good." The beating of the pulse at the wrists was a remarkable
discovery to them; all the old women, and indeed all the young,
made a dive at the wrists of every one when first suspected of ill
health. Once on the scent, they followed it, and detected the
throbbing of the temples; so if there was not room enough at the
wrists for all examiners, a portion would settle on his head. It
was really amusing to see how like civilized people they could
ride a hobby to death. Inquiries ceased. As phrenologists are
said to read a man's whole character without other data to pro
ceed upon than the external developments upon his head, so
the native professors of the new art of pulse-feeling wished only
to find rest for the finger on the patient's body. He or she would
find rest only when the tormentors were asleep; the sleep of the
patient being of too little consequence to interrupt the medical
examinations of the thousand friends.

An islander sick is an object ghastly enough. With the smear
ing I have described, his original sallow face is resplendent in
ghastliness. The accompanying objects, the gloomy visages of the
attendants, and their howling and moaning, give such scenes a
character gloomy as the most inveterate old-lady lover of sorrow,
rendered doubly sorrowful by exaggeration and anticipation,
could desire. If possible, I was always called to pronounce
whether a patient would live or die; and by caution in pro
nouncing judgment, and care in forming it, my word, as I gained
experience, was considered with the islanders life or death to the
patient. By a favorable opinion, confidently pronounced, I
question not I saved many lives, as the natives would redouble
their efforts when hope was encouraged, and the patient's
imagination, thus relieved, would assist the recovery.
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CHAPTER XIII

Music.-Lightening labor.-No war songs.--Singing in canoe
house.--Subjects of songs.-Connection of music with their in
stitutions.-Instruments.-Time in dancing.-Star-gazing.-War
of seldom occurrence.-Punishment of crimes.-Character.-Ex
tenuation of their propensity to pilfer iron, etc.-Persons anrJ
feature{.-Dress.-Ornaments.-Nigurts.-Visit to Hand.'0..Jro·
Pokeen~!or'Wellington Island.-Character and customs of that
island.-Visit from comrades.-Attempted excursion.-A spy.
Pursuit.-Canoe smashed.-Unpleasant exception against Mr.
O'Connell.-Disagreeable uncertainty.-Inglorious return.
Laowni's joy.-Island kissing.-Ahoundel's half-apology.
Laowni's revenge upon Namadoio,

We have already remarked that the natives have a very accu
rate car for music. The priests have their religious howlings, but
other men seldom sing, except to relieve labor, or while dancing.
In hollowing out a canoe, the workmer(strike together, singing
the while; and in polishing there is the same attention to concert
in motion. The oarsmen, or rather paddlemen, in canoes move
together to songs. There are however no war songs, other than
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such as a civilized nation may have, commemorative of the feats
of countrymen in arms.

The women are very fond of singing, and do not, like the men,
confine their vocal exercises to labor and dances. A favorite
arrangement is to seat a hundred or more in the canoe-house,
with strips of dry, strong bark from knee to knee, on which, at
certain points in the song, they strike their hands together, the
men remaining silent auditors/" The subjects of these songs were,
their ancestors or the animan ; the stars and constellations, of
which the natives are attentive watchers, and for which they have
names; their bread-fruit, dogs, fish; and sometimes they would
chant for hours a bare catalogue of the names of their chiefs and
their possessions. One song I recollect celebrated the barking of
a dog on board of some vessel which had visited them. So simple
a circumstance was an event, as the reader is already aware of
their affection for the canine race. The figure-head of a vessel
which had drifted ashore, and was preserved by the natives in
the canoe-house at Nutt, was the subject of another song. It was
a bust of a female figure, and along with it they had stored the
ann of a figure broken, probably, from the stern ornaments of
some vessel. Another was the commemoration of a man riding
a dog, which, upon my inquiry, proved to be Neptune, or some
other ancient worthy, figuring with his establishment on a ves
sel's stern.

Singing is, like tattooing, an important method of perpetuating
the history and fame of the island, ancient aristocracy, religion,
and traditions. In general character tending to the perpetuity
of their institutions, there are still songs in which the lighter
matter of love is intrcduced ; but these are for convivial meetings
of a few-private jag~w"-bouts. The musical instruments in use
are only two, and rude/in make-a drum, and a description of
pipe, or fife. The drum~s made by stretching a fish-skin over a
hollowed log, and the fife has three finger holes, and is blown by
the nostrils, instead of the mouth of the player:m-For war trum-

75 In modern times this women's dance consists of a row of women,
seated side by side, with a long plank or planks laid across their laps, on
which they strike in unison two small sticks, one held in each hand, to
accompany their singing.

76 The drum, now extinct, was made in hour-glass shape, and the head
was of shark or ray skin. An identical drum was found also in the
Marshalls, Kusaie, and some of the atolls of the eastern Carolines,
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pets they use shells, or conches. My comrade Keenan's instru
ments were, beside these, as a German flute to a pen:1y whistle,
and the admiration of the natives at his "execution" was un
bounded.

Night dances in the canoe-house were without other light
than that of the moon or the stars, entering at the large door.
Standing up in rows, as has already been described, their dancing
was mere stamping in time to the singing, and the precision
with which they struck together their paddles was truly astonish
ing. Moonlight nights were always improved, if not for dancing,
for singing. The natives are passionate admirers of the study of
the heavens, and will even sit alone and watch some particular
star.

These are indeed a happy people. War, as in all primitive
nations, is with them an occasional occupation and a glory, but
it is by no means a propensity; occurring less often than among
nations who have the technicalities of written treaties to quarrel
about. The government, while it is exact and unchangeable in
its requirements, being secure and based on the habits of the
people, offers them no unwelcome innovations, and finds few
bad subjects. Prompt in the visiting of punishments upon all
offenders, however powerful, the idea of resistance to it seldom
is conceived; but when conceived, the whole strength of the
people goes with the chiefs to suppress it. The government is
an oligarchy, where the power is so divided and subdivided that
some chief can take cognizance of every man's conduct; and
minor faults are punished by the petty chiefs as soon as com
mitted. A dig in the flesh with a shell, a blow with a stone from
a sling, or a knockdown with a club, the offender daring not to
resist, tells the whole story of trial, conviction, and punishment.
No petty chief can inflict death; and all the worse crimes,
except adultery, are punished by crushing the head with stones,
burning the body of the executed malefactor and strewing his
ashes to the winds, or by throwing his carcass to the dogs.7~

In character, after about five years' residence with them, I
pronounce them hospitable, sagacious, and benevolent. Vindic
tiveness of character is no more a universal trait of their charac
ter than of any other nation living between or about the same

77 In later times one or two cases of burning alive occurred, but the
customary method of execution was by clubbing or spearing.
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degrees of latitude. They are tidy in appearance and in thought,
affable and pleasant in manners, delicate in conversation before
women and children, and critical in their knowledge, so far as
it goes, <particularly in their pronunciation of the language.
They are accused, in common with other South Sea Islanders, of
being thievish. As far as these people are concerned, I can
answer for them, that they have not even an idea of barter. The
land is parcelled out in "entails," and is nominally the property
of its holders, but no person would go hungry by another's food,
and, except trinkets and little valuable articles of "personal
property," no one would think of withholding his possessions
from the needy. They, like all other people, value articles by
the estimation in which the owner holds them; and deeming that
such things as they most covet are held, on account of their
abundance, in least esteem among the English or Americans,
they take them, as a miser would appropriate a pin, a button,
or a nail, in the street. I have asked them the question why they
stole from vessels, and have found it difficult to convince them
that such conduct was more than a trifling error-a mere taking
of a "liberty." They reasoned that their visiters have every thing
in useless abundance, and every thing better than themselves,
and could not miss what was taken; judging it no more difficult
for ships to replace articles lost, than for themselves to obtain
any island commodity. The restitution to myself and comrades of
our little property, even to our knives-jewels in their sight-is
proof of their honesty where they are sensible of the need and
justice of such a virtue. I do not say that there are not exceptions,
that they are without exception this excellent, conscientious
people, as I had myself a difficulty with one Namadow [Nahn
madau, 'Lord of the Ocean'], a Jerejoh fellow, who stole my
knife. Ranking as a chief, I took restitution into my own hands,
striking him when I saw the knife in his possession. Though he
dare not resent the blow, he held the stolen property, till Ahoun,
del compelled him to restore it.

In person the Moonjobs and Jcrejohs are about what we call
the "middle size," and erect in their persons and carriage, ex
cept when ceremony requires abasement. In features they re
semble the Mongolian race, having high cheek bones and broad
faces. The hair of males and females is black, long, and
flowing, and softer than is usual to Indians. Upon the head
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83 This is a confusion with the atoll of Mokil; see the Introduction. Ant,
still uninhabited and still visited for coconuts, is part of the tribe of Kiti.
Pakin, inhabited today by a colony of Mortlock Islanders, is part of
Sokehs,
84 This is a surprising remark. The people of Pakin at that time were
identical to Ponapeans in every respect. Perhaps O'Connell witnessed
some extraordinary and highly irregular event.

affection, and it was with much difficulty George and I obtained
permission to leave Nutt even for twenty-four hours.

Outside the reef which bounds Bonabee are two islands, one
called by the natives Hand (Ant)/ about twenty miles distant,
the other Pokeen [PakinJ, about sixty miles distant. The latter,
called on the charts Wellington Island~ is inhabited; Hand is
not. The inhabitants of Wellington Island resemble those of
Bonabee, except that they are addicted to cannibalism.'s- a
practice which is unknown on Bonabee, except, perhaps, so far as
tasting an enemy's heart goes. Hand is visited for its cocoa-nuts,
which are velY abundant. Keenan and myself visited it once, and
found it bounded by a reef, through which there is but one
passage. Beche le mer was deposited in large quantities upon
the sand at low tide. We were detained by a storm longer than
we bargained for, being weather-bound ten days.

Upon Wellington Island we remained nearly six months. The
language was essentially the same as at Bonabee, the customs
similar; the three castes of people also existed there. It is oftener
visited by vessels than Bonabce, as the bits of iron hoop, an
officer's coat, and other articles in the possession of the natives
proved. Beche le mer and tortoise shell/were plentiful; the latter
in possession of the islanders, and the former neglected from
an ignorance of the method and means to cure it.

The natives of Wellington Island are in the habit of frequently
visiting Bonabee, bringing presents of mats, fruit and other ar
ticles; and it was upon the return of a party from Wellington
that we visited their island. The inhabitants of Bonabee hardly
reciprocate these visits, as their canoes are less adapted for the
open sea than those of Wellington Island, and they are also less
skilful mariners. I did not believe, till my visit, that the natives
of Wellington Island were cannibals; then I had ocular
demonstration. It)..seemed with them an ungovernable passion,
the victims being not only captives, but presents to the chiefs
from parents, who appeared to esteem the acceptance of their

1

both sexes wear a conical hat, with no rim:-m The men wear a
mat made of bleached cocoa-nut leaves, strung together. Beneath
it is a sash of soft fibres wound about the waist and loins, and
over it a sash of gaudy red, the quality and arrangement of it
denoting rank. The women's dress is a much closer mat, manu
factured with care and skill from the cocoa-nut bark. Sometimes
a "lagow"Lor V~at is worn, like the "poncho" of the Chilians,
on the shoulders, with a hole in the centre through which the
head is thrust~iPassionately fond of flowers, the women wear
them in their hair and in their ears, perforating the latter for
that purposc.t" The only pigment ever applied to the flesh is the
oil of the cocoa-nut, with a little of some powder resembling curry ;R1C ~

and their very frequent ablutions prevent any thing offensive in
this. Like all Indians they are fond of beads, and manufacture
them from white stones;M- found on the beach, spending a day
upon one. They chew nothing like the "betel" of the Malays,
but keep the teeth white and clean. None of these remarks apply
to the Nigurts, who are as filthy as degraded; their dress is
coarser, and their skin rough and unpleasant to the touch.

With these people, after George and I had become habituated
to their customs, and learned to appreciate their character, we
resigned ourselves to circumstances, and were content, in the
absence of almost all hope of escape, to be happy. In about a
year from our arrival, Ahoundel grew a little less cautious about
our wandering; a forced remission of care, as we had become
too well acquainted with the people to believe them all cannibals.
Still he insisted upon our being frequently in his company. The
difficulty with Laowni, detailed in a preceding chapter, my
father-in-law's conduct in which he was, I suspect, instigated
by Namadow, left my situation not quite so pleasant as before.
Ahoundel seemed inclined to repair his harshness with over

78 This conical hat, made of strips of pandanus leaves sewn together, is
widespread through the Caroline Islands. It is usually worn for fishing.

70 See p. 129 n. 32, p. 130 n. 33, for descriptions oi all these items of
clothing. Likou, a term which was later applied to any kind of cloth, here
refers to the bark cloth from which blankets (see p. 110), the woman's
'mat', headbands, and this poncho-like article were made .

80 Love of flowers persists. Both sexes wear them.

81 Turmeric.

82 Actually seashells.
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;.\. children, for a purpose so horrid, an honor. Wellington Island,
laid down on the chart as one, is, in fact, three islands, bounded
by a reef. One of them is inhabited, and the other two are un
inhabited spots, claimed by different chiefs, as if to afford pre
text for war, and.zhe gratification of their horrible passion for
human flesh. L~ -v, \ ' "''or

Shortly after our return from Pokeen, or Wellington Island,
our four comrades, Johnson, Brayford, Thompson and Williams,
paid us a visit, as had been their occasional custom. At these
meetings we sparred, danced, sung, and conversed in English,
relating to each other our various experience and discoveries in
the language of the people, and their characteryThe reader.may
well imagine we enjoyed these opportunities t6 ~revi~e old aiso
ciations, and" speculate upon the chances of our escape from
Bonabee. '\ -

Upon this occasion my comrades proposed to George and me
that we should leave Nutt, and spend a twelvemonth with them,
dividing the time with the different chiefs with whom they were
quartered, and devoting the first month to an excursion from
island to island. This proposal was eagerly embraced by us. I
had frequently expressed to Ahoundel a wish to the same effect,
giving as a reason my weariness of the monotony of an abode
upon one island, but he uniformly refused his consent. ~ly \'i~il

to Wellington Island was protracted, by the strength or lhe
north-east trades, much beyond his pleasure, and alth()\l~h I
was an involuntary absentee, and of course not liable 10 hbJll~,

that long absence had so proved the need of my prescnce 10 him,
/ ~ that it made him averse to my going from his sighl:/a f;I\II('lIy

solicitude that was horribly annoying. Knowing then-lore the
certain answer to an application for leave of absence, I dl'l('r·
mined to take liberty without. What I fancied a good oppor
tunity soon offered. Ahoundel and his whole household, and
connections, launched the canoes for an excursion or visit. I Win

excused from the party on account of the presence of Illy fri('lId!
who declined accompanying Ahoundel. When they were f.lill>'
off, we stepped into the canoe, but had hardly got under wci~it.

when a rascally Nigurt, who had evidently been watching II'",
shoved his canoe off, and paddled before us like lightning. shov
ing, or rather poling his canoe over the shallows, and working
like a windmill in a gale with his single paddle in the deep
water. When he reached a creek or inlet, into which we knew
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Ahoundel had turned he shot up the opening, and we began
to see his intention, and the meaning of the hoohooing he had
kept up as he preceded us. In a few moments we s~w the
canoes of Ahoundel in pursuit. We used paddles and sail, and
cracked on esteeming it more a frolic than any thing else. As
we had the start, and the canoes of the islands differ but little
in speed, it was nearly two hours before they had neared us
enough to be within hailing distan~e. They then commenc:d
fair promises if we would stop, o.ffenng us fis~, and bre~d-fruIt,
and yams, and using all the lOgIC of persuasion of ,whIch they
were capable. Still we cracked on; but Ahoundel s can~e at
length shoved alongside of us, upon the weather or outngger
side, and we gave up the race as useless. My friend Namadow
was the first to lay hold of the outrigger, and gave us the first
intimation of their rough intentions, by endeavoring tf) (:;IP~

size us. We hung to windward to trim the boat, and finding his
strength ineffectual to upset itlhe had the brazen impuc!f:rI(:C If)
climb on the platform with the intention to board us. In the
heat of the moment I administered a settler with my fist, which
knocked him into the water. Then half a dozen of the Indians
laid hold of our outrigger at once, and esteeming it useless to
ufllggle against such odds, we all jumped out of the canoe.
OdH:fl of AhoundcI's fleet had by this time gathered around
Ut. and the Indians commenced beating us with the flat sides
ot the p.;l(ldlcs whenever we showed our heads. Our canoe was
W11.A.~~ to smitherccns, and my comrades were allowed to
climh into others in the fleet, without much beating; indeed,
tllC"f "'tOre nuistcd in; but I did not fare so well. Ahoundel made
"nll.ICnt Ieints with his spear, and so did others, but not one
"iU thrown, nor had any person any such murderous intention;
iU t llherwllrds learned their orders were to frighten and beat,
."It not to hurt: a consoling circumstance, of which I had not
tlW'o the benefit, but considered myself a case. During all this
tinN! my (ather.in.law was upbraiding me with my ingratitude,
"'hlitK.ling me of my rank, connections, wife, and the benefits
tK' 1...<1 heaped upon me. I protested my purpose was only to
n\Ake an excursion with the intention to return. The paddle
l'U\uKling had ceased after the first rude attack, and this con
\tt\.,ltion was carried on, or rather his scolding, while I was
C1~ing the spears, and dodging in anticipation of the expected
bluws. I made several attempts to climb into Ahoundel's canoe,
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but my particular friend, who had by this time been fished out
of the water, rapped my fingers with his paddle as soon as they
clasped the gunwale. The fleet, which had received additions
from Nutt, of people who came out from curiosity, seeing the fray,
now turned toward Nutt again, and Jem Aroche, Moonjob as
he was, was fain to crawl into the canoe of a Nigurt, and return
to the house of his father. My shipmates accompanied me, and
Ahoundel, satisfied that I should not repeat my attempt to es
cape, proceeded on his excursion. I should have mentioned, that
no women accompanied our pursuers, as the precaution was
taken to set them ashore before the boats started in pursuit.

Three or four days passed before Ahoundel and his party
returned. During that time I had ample opportunity for reflec
tion, and came to tile conclusion, that, considering the stealthy
circumstances under which I left Nutt, the chief had reason
for his jealousy of me. Nay, I could not help acknowledging to
myself that my punishment was not altogether undeserved, as
my treatment of my father had, to say the least, been unhand
some.

When the party returned, Laowni immediately sought me
upon landing, as she had heard vague rumors of my adventure,
and was not sure that I was not killed. She was overjoyed to
see me, rubbed her nose against mine, (think of that for a
method of kissing, ladies!) threw herself on my neck, and fairly
wept tears of joy at my safety. Ahoundel himself made a sort
of half apology/and excused himself by recapitulating the sus
picious circumstances against me. Laowni was clamorous in her
complaints of my treatment, and even appealed to her father by
asking him how he would like such usage if he was a stranger
in London.

Laowni questioned all the particulars of the attack out of me,
and worked herself into such a rage with Namadow, the friend
who struck my hand, t~~! ,sIJ.~. ran up to him, and struck him
with her codjic [kesik?],'- or small wooden knife. It was a severe
blow, too, she dealt him, doing her savage notions of friendship
more credit than her sex. He had no refuge but flight, being a
jerejoh ; and the others, who had been busiest in abusing me
at the time of the encounter, noticing the reconciliation with
Ahoundel, did not afterward venture into the canoe-house when
I was present, till they imagined they had propitiated me with
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presents. Ahoundel was much better pleased with Laowni's at
tack upon Namadow than I was. He called her "brave" for it;
not exactly to her face, but as any father among us would rather
commend than regret the pranks of a spoiled child; for such
was Laowni, his only daughter.

17°

CI-IAPTER XIV

Kissing,-various methods.-Bonabee custom.-EfJect of Laow
ni's blow on Namadow.-Apology for Laowni by analogy from
historical instances and civilized customs.-Visit of our friends.
-Conversation with the natives.-Illustrations of geography.
Mode of thinning island population.-White woman.-Names
bestowed on chiefs by Mr. O'Connell.-Boxing.-Tobacco.
I mitation.-Raillery.-Mats for beds.-Rats-thcir troublesome
attentions.-Interior arrangement of houses.-Employment.
Recreations.-Messages-how despatched.-Face of the islands.
-Fruit.-Flowers.-Animals.-Fowls.-Cock-fighting.-Com
mercial products.

Kissing is the universal token of affection, every nation under
the sun having some variety of the interesting ceremony; and
even the brute creation show some indications that the practice
is not the exclusive attribute of reason. The dog kisses his master's
hand or face, in his own way; and there are lovers of horseflesh
who would challenge one who should assert that there is not a
horse-kiss as well as a horse-laugh. The modern Greek belles
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kiss with their eyelids; the Spanish coquette kisses her fan from
the balcony; our own damsels, British or Yankee, have an honest
meeting of lips with the person saluted. The ancients were in the
habit of throwing their kisses to the moon or stars; the Lapland
ers press their noses firmly together; while many of the South
Sea Islanders, and among them the Bonabeeans, are content
with a gentle, titillating, thrilling meeting of the nasal protuber
ances. Thus it was, as stated in the last chapter, that Laowni
saluted me after my escape from the tender mercies of Nama
dow; but the reader is, perhaps, arguing from her rude treatment
of that person that her temper could not have been uniformly
gentle. Namadow was so severely wounded by her, that his
death, occurring within a couple of months, was attributed to the
combined effects of his bodily injury and his shame at being
punished by a woman.

"What a savage!" the lady reader will exclaim. Gently,
gently, madam; have the charity to suspend judgment till you
have heard my plea in extenuation. Let us look for parallel ex
amples among civilized nations; in royal families first, if you
please, for was not Laowni a princess? Elizabeth of England
boxed the ears of the Countess of Nottingham on her death-bed,
for causing the death of a favorite. Shall we say that Christian
England, in the days of good Queen Bess, was less civilized than
pagan Bonabee? The death of Mary Queen of Scots; the death
warrants signed by Mary of England; the female influence in
the Massacre of St. Bartholomew; the ladies who formed ap
plauding portions of the spectators of chivalric combats of
outrance; the ladies who, even now, grace the ring of admirers
of the Spanish bull-fights; the women who looked on unmoved
at the procession preparatory to an auto-de-le, nay, who even
witnessed the horrible immolation of the victims of superstition;
-shall we, in view of these historical reminiscences,-not a tithe
of what might be quoted,-denounce Laowni for an act which
spoke the affectionate wife as clearly as the impetuous Indian
girl, unrestrained by the influence of civilization? The same
promptings of the heart in its warmth would, among us, only
have induced a wife to urge her husband to legal protection and
redress. Laowni had the law in her own hands, and only per
formed summarily what a Christian woman near the throne
would have done by influence.

Our shipmates lengthened their visit some days after their

l72
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capture under the apparently suspicious circumstances of running
away with George and me. Ahoundel had the justice to present
them with a new canoe, the civility to invite them to prolong
their visit, and the delicacy to restore their property so soon
after the explanation, that their visit could not seem a detention
forced by the lack of means to escape. Not the least interesting
among our occupations and amusements on the islands was con
versation with the natives, and watching the avidity with which
they swallowed whatever we told them, and the dexterity with
which they applied the information thus gained to the improve
ment of their arts; always excepting when it interfered with
such part of their customs as were based on their religion. It
was a practice with us to impress their minds with an idea of the
power of the chiefs of England and America. We told them of
musketry and of cannons, but never, with the guns in our hands,
could convince them that those guns were the death-dealing
engines, of which, from tradition, they had some idea. Our
powder was all spoiled in the boat, before we landed.

In illustrating geography to my adult scholars, I drew, upon
bark, a rough skeleton outline of America, large, a small spot
for England, and to show them the comparative size of their
own islands, a small dot. This however would not suffice to make
them understand, till they inquired how many days; journey it
required to go round America and England. To the first I as
signed an indefinite time, very, very long-too many days to be
counted. My inquirers would cluck, cluck, in astonishment. Eng
land (not to let her appear too insignificant) I bounded by a
year's travelling, the name England comprising the three king
doms. They would then revert to their own speck in the ocean,
almost incredulous to the statement that other inhabited spots
so much exceeded it in size. Small as is their territory, it is very

,thicklykeopled, however. As it never entered into my head that,
uncertain as was my escape from the island, my observations
would ever appear in print, on this subject, as on many others,
I am unable to give accurate information respecting numbers.
Emigration is resorted to when the population becomes too dense
for comfortable subsistence; a practice which is not peculiar to
Bonabee over other South Sea Islands. When it becomes certain
that such a step is necessary, a number of the natives, with their
wives and children, take to their canoes, victualled as liberally
as the boats will bear, and trust to chance for a harbor or a
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landing. No such dismission took place during my residence,
but my information was gathered from the statements of the
natives, and is' corroborated by the fact that canoes have been
picked up at sea with natives in them. Upon one of the Bonabee
group I saw and conversed with an old man, the last survivor
of a party who came to the island, years before, exiles from their
original homes. It will be readily supposed that emigrants are
always from the lower or poorer classes.

Among other objects of curiosity on the group, we found one
no less a miracle with the natives than with ourselves. It was a
woman." from some freak of nature's, perfectly white. She was
frequently visited by the natives of other islands than that upon
which she resided, her fame being spread all over the group. In
features she resembled the Mongolian, but her complexion would
have been clear beside many European women. Pretty, she was
upon that account visited, and, aware of her personal advantages,
as proud of them as any regularly trained coquette.

Each of us having an island name, we returned the compli
ment by dubbing our hosts with titles, which they always re
membered, and wore with much pride. My father Ahoundel I
called King George, apprizing him of the rank of the potentate
for whom I had named him. Wajai, chief of Matalaleme, upon
hearing of the new title of his friend, made an implied demand
upon my civility for a title also, intimating that, as the name of
the great English chief was appropriated, the next in my dis
posal was that of the chief of America. As the American "chiefs"
change periodically, and it was impossible for me, so far from
any post-town, to see the newspapers, I christened Wajai, Wash
ington.

Some of the islanders, seeing us at our famed old English
sport, boxing, insisted upon an initiation into "the art of manual
defence." In this some of them became quite expert, but few
were philosophers enough to take a blow with entire good humor.
They could never quite learn to love tobacco~a few hands of
which article, brought ashore in our bags, served us, with eco
nomy, for nearly a year. Fond of imitation, the women and
children could imitate some of the most simple sounds of verses
of songs which sometimes escaped us; and a few of the most

85 By the 185,Os the natives of Ponape, including children, were inveterate
smokers.
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common phrases of a sailor's vernacular they learned by their
frequent repetition, and would repeat without always knowing
their meaning. In sarcasm and the bandying of opprobrious
epithets-in a plain word, "blackguarding"-they were very ex
pert; generally, however, in good humor, as a quick perception
of the ridiculous is a characteristic of their minds, untutored
though they are. Seldom resulting in quarrels, these little alterca
tions sometimes ended in the exchange of a blow or two with
the small wooden knife or fish-shell. Chiefs, as before stated, deal
summary punishment for all disturbances or infractions of order
in their presence. I have more than once seen Ahoundel throw
a spear or club at a native for merely standing or walking erect
in his presence.

During my whole residence on the island I formed a part of
the family of Alioundel. At night we slept in the same apartment;
the houses seldom having any division, except, perhaps, a small
apartment for the storing of valuables. Mats were our only bed
furniture, and these, removed in the morning, left the floor
clean. During the night a small fire was kept alive for its light,
in the place left for that purpose in the centre of the floor. By
this a young girl slept, who occasionally replenished it. I have
many times been awakened by the calls of Ahoundel to the girl
when she had permitted it to go entirely down. In the large
house the heat was not felt, of course, although it subjected us
to some inconvenience from mosquitoes. The islands swarm with
rats, which sometimes, but very seldom, are appropriated as an
article of food; and the natives appear to have no means of
systematically ridding themselves of so great a pest, though, as
an amusement, they are sometimes dexterously caught with a
noose. The little mischievous quadrupeds, emboldened by such
a tacit immunity in mischief, run across the house in the day
time, as familiarly as flies; but at night their gambols were to me
annoying, and almost frightful. They would nibble at the tough
skin on the soles of the feet, and even essay the fingers. No kick
ing would purchase deliverance longer than while the foot was
in motion; but I must do the little torments the justice to say
that they dexterously avoided touching the quick.

Having spoken of the sleeping arrangements, the other furni
ture of the houses may be despatched in a few words. Beside the
mats, there are only calabashes and cocoa-nut shells polished for
holding liquids, and impromptu baskets made of leaves and
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rushes, and used only once or-twice, for holding food. Then there
arc the baskets which arc the exclusive property of individuals,
JII:ld(, !lcatly and permanently, to contain the little et ceteras
belonging to their owners-the shell knives, coral and fish-skin
rasps of the men, and the beads, knives, bone-tab'S or needles,
etc. of the women. The walls were hung with the paddles, spears,
and clubs of the men, and the women's weaving apparatus. These
walls are elaborately finished with twine, as is also the floor, the
bamboo sticks in the latter being of equal size. No particle of
litter is permitted to remain about the house, the cleanliness of
the natives in every particular being wonderful. Through the
centre of the building runs a row of upright posts to support the
peak of the roof, all also grafted or netted with twine. The
heavy cooking being done out of doors, or in the canoe-house.s"
there is too little smoke to stain the walls with more than a mel
low brownness; not enough to conceal the variegated colors of
the twine.

Day opens with bathing; a neglect of so necessary and healthy
a custom being sufficient, if not to deprive the offender of caste,
to degrade and subject him to opprobrium. Food is taken lightly
and in small quantities, principally at the close of the day. The
occupations of the males, beside those already stated, are the
manufacture of lime from coral rock, red paint, beads, and other
little matters. The weight of the labor, the reader is aware, is
done by the Nigurts. Their children in their gambols furnished
the natives abundant and interesting amusement, and their in
struction, occupation and amusement blended. Night was the
season for recreation-the singing of the women; conversation,
particularly with us; dancing, or watching those women who
are dancers, par excellence, almost by profession, being famed
for their grace or agility; less however of the latter than the
former.

Messages are sent from one chief to another by means of
leaves of a particular tree, the points folded in differently to
express different messages. I was led to notice this by some of
the natives, who, noticing my attention to the Scottish Chiefs,
produced a leaf, and folded it, to show me their method of
"talking at a distance;" remarking ofmy book that it was "lakya
toto, mijiwid [lokaia to)ito me suejl],"-"too much talk, not

86 Usually in a cook-house.
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good;" their single leaf being "lakya tic-a-tic macojalale [loknia
tik/tik me knfelcl],"-"Iittlc talk, very good."

'The leaves, thus folded, I never could learn to read, and in
this obtuseness was behind the natives. Their messages would
seem at first thought to be very limited in signification, but a
reference to the volumes-which may be spoken by telegraphic
signals will correct such an opinion. Inclosed in a plantain leaf
and secured by twine, one of these primitive letters accompanies
donations of presents and demands for them, declarations of
war and promises of submission; in short, all the state despatches.
No earth, or arrows, or other palpable symbols accompany the
message, the language of the leaf being systematically arranged
and understood.fe-

The face of these islands is mountainous and the land rather
rocky, the most common description being a bluish rock of a
slatose formation.w Brimstone'P is found in abundance; but of
the mineralogical wealth or paucity of the islands I have obtained
no data upon which to speak. The islands are well watered and
fertile, producing spontaneously the bread-fruit, cocoa-nut, plan
tain, banana, and mangrove. There are beside a variety of nuts,
and an inferior species of lime, or lemon..A$:ri,culture is confined
to the cultivation of the yam and jag6~:' the demand for and
value of the latter rendering pains in its production necessary:OO
Naturalists all know how important a fruit is the bread-fruit, and
its singular adaptation to the wants of the natives of the countries
in which it is found. Fruit may be seen upon the same tree in all
stages from the bud to dead maturity. It is gathered with a long
stick with a forked end, with which it is twisted from the stem.
When it ripens faster than it is consumed, it is gathered, par
celled in leaves, and buried in the earth, being first prepared by
the removal of the rind and seeds. It will thus keep for many
months, and the natives prefer it to fruit just gathered, kneading
it with cocoa-nut oil before baking:»! Wild flowers are abundant

87 These messages went out of use during the last century, but a similar
utilisation of folded leaves persists for augury.
88 Basalt.

80 This is mystifying. There are no sulphur deposits on Ponape,
00 O'Connell omits from this catalogue of useful plants arrowroot, mango,
pandanus fruit, sugar cane, turmeric, and three aroids which are cul
tivated-Alocasia, Colocasia, and Cyrtosperma.
91 See p. 158 n. 74.

In



07 Rosame! (in Hambruch, 1932, I, p. 117) and Gulick, Luther H.
('Microncsia', Nautical Magazine and Naval Chronicle, Vol. 31, p. 175)
both, in later years, refer to this introduction of fowls, occurring about
this time but by a Chincsc junk wreckcd at Ponape. Yet the native name
of the fowl, malek, occurs in the same or cognate forms westwards all
the way to South-east Asia, suggesting a more complicated explanation
of the introduction.

118 Hambruch reported these same restrictions in 1910, but by 1947 many
Ponapeans kept domestic fowls and occasionally would eat them.

sembling them; and common hens are plentiful. The first are,
of course, indigenous; the latter the natives state to have sprung
from a pair of fowls presented to one of the chiefs by some
people with moustaches, who came to the island in a big canoe
with one stick. They would seem to mean a sloop. It is possible
that such a craft might have visited them from some of the
eastern Portuguese or Spanish settlements, but I have concluded
from their answers to my questions, unnecessary to repeat here,
that it must have been a Portuguese or Spanish schooner. One
stick would give a sloop no bowsprit; so that it is quite as likely
to have been a schooner as a sloop from the description, and
more likely from other reasons. This visit was stated to have
been made about forty years before my arrival.ll1-- The natives
will eat no birds of any description, nor will they kill them.1lS

They are majorhowi to all classes. The cocks and hens are pets,
preserved and fed as things of amusement. What is a little
singular, we found the natives up to cock-fighting, though they
were not civilized enough to make bets upon the fowls, or to
supply them with weapons in addition to those nature has given.
George and myself often killed and cooked a fowl, but though
we sometimes persuaded the natives to put a bit of the flesh
in their mouths, they would spit it out again with the greatest
expression of disgust in their countenances.1-

Beche le mer, a sort of fish which is found upon rocks and
the beach at low tide, and is cured upon other South Sea Islands
for the Chinese market; and tortoise shell, form the principal
articles for which these islands would be worthy of a visit in a
commercial view, although I cannot undertake to say that they
are the only available products. The only good harbor for vesselse-" ", ,
is at Matalaleme, and withouf a pilot that would be difficult
and dangerous to reach. How safe it would be now for an un
armed vessel to visit thern.] the reader will see from a subsequent
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and gaudy in color, but generally possess little fragrance. There
is one, however, a little yellow bell, which is an exception, being
very odoriferous.- The women string them upon vine tendrils,
passing the tendril through the bell, and thus make a wreath for
the head or pendants for the cars, alike beautiful and fragrant.

Fruit is common stock, though an occasional wisp, of Jwine ort- ::>.. '''''' _)0.. \ ,. '. \

bark about a tree marks it majorhowi,/\riot to be touched under"
the penalty of trespassingj'f- but yams, jag~'W, and dogs arc
private property, sacred to the use of their proprietors. The dogs
furnish the only article of flesh eaten, save an occasional rat,
and are much coveted and cared for. Women nurse the pups at
their breasts in case of the death of the natural parents of the
little canine infants; nay, I believe, in some cases, to prevent
the impoverishment of the mother dog before a feast, when her
carcass may be in requisition. Dogs are not valued for their.
docility or attachment to their masters; familiarity is discouraged ;/'
so that they may be pronounced generally most unsocial quadru
peds, and their "howl 0' nights" is the most decidely unmusical
I ever happened to hear. These, with rats and mice, form their
only quadrupeds, and one, common n,ame't with- the qualifying
adjectives lapaIaP: large, andticatic, small, se'riles for both~
There are millions of lizards, a sprinkling of centipedes, of which
latter the natives live in some dread, but I do not .recollect to
have seen a snake. The reader is not hence to judge that there
are none, but that they are not sufficiently numerous, or veno
mous enough to inspire terror, and thence observation.w

Among the birds, parrots and paroquets in untold varieties
are the most common. There are few singing birds, and none
very musical, the feathered race here, as in other tropical climes,
being more gorgeous in plumage than musical in song. A species
of pigeons;96 larger than our wild pigeons, but otherwise re-

02 Fagraea,

113 This act of tabooing a tree is strictly speaking inepwi, taboo. 'Major
howi' (me sarawi) means sacred rather than forbidden.

114 O'Connell says the same thing in the vocabulary, labelling dog 'kitty'
and rat 'kitty-ticatic', but this is an error. Dogs are kidi and rats and
mice kitik, the qualifying adjectives, large and small, serving to distinguish
not dogs from either rodent but rats from mice.

115 There are no snakes.

06 Mwuroi (Ducula oceanica).
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part of my story. That they had been visited before is evident,
both from the fowls and their traditions. That those traditions
preserved some ungracious memory of the whites is clear from
our first reception; that they are capable of kindness after they
are sure their visiters are weak or harmless, our treatment from
them can testify. During our residence we had succeeded in giv
ing them a favorable opinion of Europeans and Americans; how
that opinion was corroborated by the first vessel which had ever
anchored in their waters within their memory, I shall not here
anticipate my relation to state.

180

CIIAPTER XV

-' ~ I, '~.

Excursion commenced.-Visit to Wajai-a-Chocoich;'-Flute
looking-glass-tattooing, serving as letters of introduction.-Won
derful discovery.-Island of Ruins.-~~!~rip~f011.·7Fear ~l
Nigurt.-The ruins attributed to animan.-Return to I<itti.
Dissausioes of chief against a repetition of the visit.-Farther
description.-Speculations and conjecture.-Discovery of dead
body in a vault.-Native solution of a heavy problem.-Farther
speculation and supposition.-Dissimilarity of the architecture of
the Island of Ruins and modern island building.-Final resolu
tions, in committee of two.-Matalaleme.-Pit full of bones.
Return to Nutt.-Agreeable prospect of life in a row.

After remaining restricted principally to Nutt for about two
years, George and I determined upon an excursion, cost what
it might. After an abortive attempt to get away in a borrowed
Nigurt's canoe, we obtained a larger one, and started. To avoid
suspicion it was borrowed, as launching one of my own would
have been attended with a parade that would have led my
honored father-in-law to suspect even more than was my inten-

181

< \ ~

v,:,



j;
" ill
• Ii
'~

1"',.",I,,I'II'i

Ii,
;\

Ii
:,\

! ,

!~I:
H! L

tion. I had taken the precaution to note on a plantain leaf the
names of the other islands and their chiefs. Five or six hours
brought us to Chocoich rSokejt'~, and upon nearing the chief's
canoe-house George struck upon his fife, flute, or cudjong a
lively tune, while I kept the canoe in motion. When we reached
the landing, a host of the natives, many of whom had never
before seen us, were ready to receive us. With Wajai, the head
chief,99 we remained one night, and were feasted and entertained.
A like reception we met at other islands, which we visited in suc
cession, occuping nearly a month in the trip. Possessed of the
names of the chiefs, it was my custom, upon ascertaining the
name of an island, to inquire for its chief, to whom I first paid
my respects. {George's flute and my looking-glass were assur
ances of good reception, as their fame and ours had preceded us.

Notwithstanding the representations of Ahoundel that we were
in danger of being eaten if we ventured out of his sight, nothing
but the most courteous treatment/was received by us. My tattoo
ing, speaking my relationship to Ahoundel-a-Nutt, was better than
letters of introduction. We were frequently accompanied from
island to island, and Nigurts were put in our canoe, to save us
the labor of propelling it. During a month thus most agreeably
spent we met all of our shipmates. These meetings were indeed
the most pleasant part of the excursion, as the reader will well
imagine. My friends were much diverted at the respect paid me
on account of my tattooing; so far was it carried that the natives
often insisted upon my shipmates sitting down, as a token of
respect to Jem Aroche, alias Ahoundel-a-Nutt, alias James
O'Connell.

But the most wonderful adventure made during the excursion,
the relation of which will put my credit to a severer test than
any other fact detailed, was the discovery of a large uninhabited
island, upon which were stupendous ruins, of a character of
architecture differing altogether from the present style of the
islanders, and of an extent truly astonishing. At the extreme
eastern extremity of the cluster is a large flat island, which at
high tide seems divided into thirty or forty small ones, by the
water, which rises and runs over it. It differs from the other

00 The Wasai is the second highest chief in the first line of titles in each
tribe, but in Sokehs for a period which included O'Connell's stay there
was no Nahnmwarki and the Wasai ruled. See p. 123 n, 23.
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islands in its surface, which is nearly level. There are no rocks
upon it which appear placed there by nature. Upon some parts
of it fruit grows, ripens, and decays unmolested, as the natives
can by no persuasion be induced to gather or touch it. l ,

My companions at the time of discovering this island were
George and one Nigurt, who directed our attention to it, pro
mising us a surprise. And a surprise indeed it proved. At a little
distance the ruins appeared like some of the fantastic heapings
of nature, but upon a nearer approach George and myself were
astonished at the evident traces of the hand of man in their
erection. The tide happening to be high, our canoe was paddled
into a narrow creek; so narrow that in places a canoe could
hardly have passed us, while in others, owing to t~nequality

of the ground, it swelled to a basin. At the entratlc~e passed
for many yards between two walls, so near each other tliat,
without changing the boat from side to side, we could have
touched either of them with a paddle. They were about ten
feet high; in some places dilapidated, and in others in very good
preservation. Over the tops of the wall, cocoa-nut trees, and
occasionally a bread-fruit spread their branches, making a deep
and refreshing shade. It was a deep solitude, not a living thing,
except a few birds, being discernible. At the first convenient land
ing, where the walls left the edge of the creek, we landed, but
the poor Nigurt, who had seemed struck dumb with fear/could
not be induced to leave the boat. The walls inclosed circular
areas;2 into one of which we entered, but found nothing upon
the inside but trees and shrubs. Except the wall, there was no
perceptible trace of the footsteps of man, no token that he had
ever visited the spot. We examined the masonry, and found the
walls composed of stones, varying in size from two to ten feet
in length;S- and from one to eight in breadth, carefully propped
in the interstices and cracks with smaller fragments. They were
built of the blue stone which abounds upon the inhabited islands,

1 These are the well-known ruins of Nan MadoJ. They consist of some
ninety artificial islets, all square or rectangular, with canals between them.
The construction is of coral fill, built up on the shallow reef to above
high tide level, with the exposed sides along the canals generally faced
with basalt slabs and prisms. On these islands are constructed walls,
courtyards, burial chambers, house platforms, etc., again of basalt.
2 Square or rectangular, in one case L-shaped, but never circular.
S Some are much longer.

IS::!



ij

'~
~J'I

"
I

I,
i

;II!
r
!(

iii
~i!

")i
II
II
II

I
I

'I

II
I'~..'·r
I

\: '(

c-'

and is, as before stated, of a slatose formation; and were evidently
split, and adapted for the purpose to which they were npplicd."
In many places the walls had so fallen that we climbed over them
with case. Returning to the canoe, we plied our Nigurt with
questions; but the only answer we obtained was "Animan!" He
could give no account of the origin of these piles, of their use,
or of their age. Himself satisfied that they were the work of
animan, he desired no farther information, and dared make no
inspection, as he believecl them the residence of spirits.

Before the tide left our canoe aground we returned to Kitti,"
from which island" we had taken the Nigurt. Upon stating to
Roan-a-Kitti.s- the chief, my intention of inspecting the island
upon the day following, he told me I ought not, that it was
majorhowi. 11y rank, however, superior to his, prevented his
assuming authority to forbid it,1 He then endeavored to frighten
me out of it, assuring me that the animan would not permit me
to leave the place alive, if I intruded upon their sanctuary.
Upon the next morning George and I absolutely struggled away
from the natives to our canoe. They set up a howl in concert,

_ "Acoa ban midjila [0 kowe pahn J! Acoa iningah landjob
toto [?]! midjila '[0 kowe inengieng tohto]!"-"You will
die! You wish to look too much! You will die!" We pushed
from them, and my rank, and their fear of the '''majorhowi''
spot, prevented pursuit.

Arriving a second time at this deserted Venice of the Pacific,
we prepared for a deliberate survey. Having with us no native
to annoy us with his superstitious fear and haste to return, we
fastened the canoe, and staid upon the island till the next tide.
For many successive days we repeated our visits, returning to
Kitti at night,' No native ever ventured with us after the first
day, though one would think familiarity might have lessened

4 None of the stones are split or otherwise worked. Their prism-like shape
is naturally produced, by scaling off cliff walls.

r; Kiti is not an island; it is almost entirely on the mainland.

6 Given as Roun-a-Kitti on p. 123. But in neither form does such a title
exist. Rohnkiti is the name of a section of the tribe of Kiti, and the high
chief of Kiti probably lived there at this time.

7 O'Connell's title, given to him in Net, would have given him no
authority in Kiti, even if it were as high in rank as he pretends it to be.
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their awe, as, at low, tide, one might walk from Kitti to the
haunted spot i) indeed, it is considered a part of that island.>

These explorations were sufficiently interesting to engross all
our thoughts. Nothing during my residence on the Carolines was
productive of so much deep yet vague speculation. The immense
size of a portion of the stones in the walls, rendered it impos
sible that they could have been placed there without some
mechanical contrivance superior to any thing I met among the
natives; and no contemptible degree of architectural skill was
manifested in their construction, though their dilapidated state
afforded no clue to the purpose for which they were piled.
Always nearly circular, they inclosed areas from a quarter of a mile
to a mile in circumference, sometimes elliptical, and sometimes a
perfect circle, or rather a parallelogram, with swelled sides, con
forming in shape to the ground.P We seldom found any water
inside the walls, as they circumscribed the highest portions of the
island, making it present at high tide the appearance of a cluster
of small walled islands, At its eastern end the spray, which broke
over the reef which bounds the islands, washes one of these
waIls:-It must be visible to vessels passing outside the reef, but,
to a person unprepared to expect any such thing, would present
nothing remarkable in its exterior.

The largest cluster-of these ruins merits a particular descrip
tion.'ll} The outside wall incloses a space about a mile in circum-

8 It would be quite impossible, by canoe or on foot, to get from Kiti to
the ruins and back again in one day. Further, the ruins are not part of
'that island' but of the immediately adjacent tribe, Madolenihmw, to
and from which it is indeed possible to wade at low tide. If O'Connell
on this long excursion was proceeding around Ponape in a counter
clockwise direction, as he would have done if he had gone, as he says,
first to Sokehs, then he would have passed Kiti before he got to
Madolenihmw and the ruins. It may therefore be that he thought he was
still in Kiti. But it would also bespeak a very limited knowledge of the
geography and the political relationships and would reinforce the view,
expressed already, that his stay on Ponape was much shorter than he says
it was.

l) The areas are much exaggerated and the shapes are wrong.

10 This paragraph describes the most spectacular of the ruins of Nan
Madel, the one known as Nan Douwas. Most of the details O'Connell
gives are inaccurate or exaggerated. For example, the outside wall, which
encloses a rectangular area, has a perimeter of 238 metres, not a mile.
There are not five or six walls, only two. The front side of the outer wall
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Icrcnce. This area is not, as in the other cases, empty, but at
about twenty feet distance from the outside wall is another,
exactly parallel to the first; then at the same distance another,
and still another, to the number of five or six. The centre wall
incloses a space only about forty feet across, and is perfectly
square. The outside wall was, upon one end of the edifice, about
twenty-five to thirty feet in height. Upon the other three sides,
which had been more exposed to the tide, the walls had become
undermined, and had fallen ill many places, but the inner walls
were all perfect. The standing side of the outer wall had evi
dently been the front, for square pillars, which had formed a
part of some portico, or similar structure, lay across the creek.
The entrance, or aperture in the wall, was about four feet in
height. Upon entering, no aperture in the next wall presented
itself, but after working our way among the brush we discovered
an entrance at the corner of the wall, to the right of the first.
Passing this, we found an aperture in the next, at the left; and
thus, finding doors alternately at the right and left, we pene
trated to the inner wall. In walking inside of this.] by the acci
dental falling of a piece of wood, we discovered a vault, into
which I descended. My first supposition was that it was a burial
place, but all that appeared to sustain such an opinion was one
skeleton, which lay at the bottom, its parts scattered to and fro
about the ground. This distribution was probably done by the
rats. I found no paddle or war-club in the vault. This body was
accounted for after mv return to Nutt, where I was informed
that a chief of Kitti h~d been buried there. Upon the island of
Kitti the natives were unable or unwilling to give me any infor
mation. The logs, and the sods which covered them, concealing
the top of the vault, must have been placed when the body
which I found was deposited there. The fact that the vault was
used for a burial place, even in this isolated instance within
the memory of the living natives, would seem to speak some
vague tradition of the purpose for which the place was built;

is completely open at its middle· and provides unobstructed passage
through a similar entrance in the inner wall and to the central burial
vault, corresponding not at all to the labyrinth O'Connell describes. So
different are these and other details from the reality that there is serious
question whether he did not suffer from some visual defect. This would
perhaps also explain his repeated references to mainland places as islands.

r86

but I never could get hold of any more satisfactory tradition
than that the ruins were built by anirnan. In one of the creeks
on this island of ruins lay a larg(~ square stone, which the Nigurt
who accompanied us on the first day assured us an animan had
dropped from his shoulders as he was trying to ~rRP.sp~n~t! The
person who was buried there was an Edyomet.of high repute.
There must have been some extraordinary motive to overcome
the repugnance of the natives to visiting the place; probably the
request of the man himself.t!

Brown beche Ie mer, which may be found on all the islands,
having never been disturbed as an article of traffic, is particu
larly abundant on the Island of Ruins. At low tide the water
leaves it in immense quantities upon the bottoms of the inlets.
This circumstance will lead, undoubtedly, to future visits and
exploration for commercial purposes, and then, as science and
mercantile enterprise go hand in hand, a more particular ac
count of this interesting spot will be given to the world. Persons
familiar with eastern antiquities will visit it, and may be en
abled, by the resemblance of the ruins to those of some ancient
nation, to fix the probable origin of this people. Unassisted by
any such knowledge, and unaided by the natives, who pettishly
avoided inquiries as reflecting discredit upon what they consid
ered a sufficient explanation, I was unable to find even data for
a theory. The story that "animan built them, and that they are
the abode of animan," and majorhowi to every body else,
appears to have descended from generation to generation. It is
evident they are the remains of a people superior to the present
inhabitants; nay, I may almost say dissimilar.w Conjecture was
vague and entirely unassisted. The vault, favoring the idea that
the labyrinth was intended for a burial place, was the only
feature about them that appeared to betray any purpose in
piling these huge stones together; and it is not certain that even

11 Reluctance to visit the ruins, from dread of the spirits, persists today.
Nevertheless, annual religious ceremonies involving large numbers of
people were held on certain of the artificial islands as late as the 1850s.

12 Either O'Connell did not sufficiently persist in his questioning or there
was greater reluctance than in later times to discuss the history of the
ruins. Many stories, some undoubtedly quasi-historical, are known about
events supposed to have occurred among them and about the people who
were the actors. There is little doubt that it was the ancestors of the
present-day Ponapeans who were the architects and builders.
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( \ that vault was not made expressly for the burial of the Edyomct,
His bones alone being found there, makes such a supposition
probable. Again, the method of building the stone walls on the
inhabited islands differs so entirely from the masol1lY on the
Island of Ruins, that the latter arc proved the work of another
people. Upon the islands, in the walls now made for foundations,
etc., though very neatly built, for untutored Indians, stones of all
shapes are used; in the Island of Ruins the stones seem broken,
if not hewn, for the very places which they occupy. They stand
firm, and bid fair to remain everywhere except in places where
their foundations have been sapped by the water. The founda
tion is laid below the surface, while walls now built are com
menced upon the face of the earth. I looked in vain, particularly
about the entrances, for marks or hieroglyphics; finding nothing
of that description.

George and myself, in committee of two, but without auth
ority to send for persons and papers, at the end of about a fort
night rose and reported that the remains were evidently those of
some ancient city or settlement, the date of the existence of
which, or the cause of its desertion, we could not even guess;
and that the creeks or inlets were formerly land passages, which
the water had encroached upon, from the contiguity of the
island to the reef. We decided, also, that the reason of the com
parative height of the inclosed land is owing to the protection
afforded it by the foundation of the walls. Where the walls are
broken down the water enters the inclosures. Finally and lastly,
we paid their ethereal worships, the animan, the compliment to
pronounce them better architects than any of the race now
extant upon the islands. Before leaving the ruins, I christened
the little group "the O'Connell Cluster," after the agitator.

At length I began to tire of exploring and to long for home;
for, strange as it may appear, my consort Laowni, savage though
she were, by classification, made my island home quite an attrac
tive spot for me. George, too, began to' tire of rambling; so we
set the head of our canoe to~ardNutt. On our way home we
touched at Matalalem~':~h~re'Wijai-a-Matalaleme hospitably
received us. As a curiosity, upon this island we were shown a pit
full of human bones, the product, we were told, of a destructive
war, years before. The chiefs of other islands sometimes refer
their disputes to the chief of Nutt for decision, and submit to
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the edicts issued from that island without resistanccj'? but as
reference is not always effectual in settling disputes, m:lny old
men upon the islands bear what are esteemed honorable scars,
the effects of the overboiling of their young blood, and of the
quarrels of the chiefs under whom they live.

Upon my return to Nutt I found my wife and father had
learned my wanderings, by report from the islands I had visited.
Laowni was rejoiced to s(~eme~ and Ahoundel pronounced
George and me macoomot;<'h;av~;' for venturing as we had
among strangers. We soon had a chance to put this recomrncnda,
tion to the test, for we were informed that Wajai-a-Hoo's; had

,declared war against Ahoundcl-a-Nutt, on account of my mar
riage. It appeared that Laowni was promised to him previous
to my arrival. The daughter never much affected the match, as
Wajai was old, and the husband already of something like a
dozen. It may be to her disgust for that union, quite as much as
to my own good looks, that I owed my marriage to her. Be that
as it may, Ahoundel, after stating the case, asked me if I was
willing to fight, and as I saw no honorable mode of escape, and
am a native of a country whose boys have no very decided aver
sion to a bit of a row, I consented; but George showed the white
feather, and positively refused.

.. . I r'" \

j1iNanamo:;ki-~~ mentioned in the catalogue, was Wajai's successor,

13 Again O'Connell inflates Net's lowly position, no doubt to enhance his
own. Since the semi-legendary times of a culture-hero named Isohkelekel,
who was the first Nahnmwarki of 'Matalaleme' (Madolenihmw), his
successors in that tribe have held the paramount position among the
other tribes, have had a kind of arbitration role in those tribes, and have
sometimes assumed authority when the other rulers were unable to solve
their problems. Net has never had such a role.
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CHAPTER XVI

Preparations for war.-Muster of force.-Description of uieap
ons.-Order of sailing.-Formal character of challenge-s-Order
of reception by Wajai.-Preliminary shout.-Battle opens with
slings.-Arrows-spears-hand to hair!-clubbing-knifing
-death of Wajai.-Temporary respite.-Renewal of engage
ment.-A landing forced.-Ground disputed.-Women fled.
Males follow example.-Plunder and burning of the Roo houses..
-Return to Nutt.-Wailing for dead.-Chivalric distinction of
castes in fight.-Reflections thereon.-Feast.-Cannibalism, al
most.-Nanamoraki's policy.-Fortifications.-Sail hot-Pleasure
of Messrs. O'Connell and Keenan, and pain of Ahoundel and
family, thereat.s--Promises of return by Mr. O'Connell.-Reluc
tant consent of Ahoundel.-A disappointment!-Canoe launch
ed.s--Stoamped.c-Rscape from drowning, by aquatic skill.
Mr. O'Connell reaches the reel.-Taken off by native canoes.

Preparations were immediately set on foot to visit Hoo [Uh],
and "carry the war into Africa,''1by answering Wajai's challenge
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at his door. Natives to the number of about fifteen hundred-s
were musteredJ from Nutt and two contiguous small islands,
called I Iand'-rilCl Pilral11~ The order of sailing was thus: Moon
jobs to the right, or in the van, Jerejohs next, the Nigurts bring
ing up the rear. Each canoe was furnished with smooth stones,
which were stowed in the bottom, and each native was furnished
with a sling, a spear, a bow and arrows.I" and war-club. The
spears are from five feet to eight in length, and barbed with the
back bone of a fish, preserving five or six joints, with the protrud,
ing bones, like arrow barbs.!" The clubs are made of heavy wood
and notched, similar to the thousand specimens of the war-clubs
of the Pacific preserved in museums; except that they are only
about eighteen inches or two feet in length.

The natives were dressed in their best savage articles of adorn
ment, their heads dressed with flowers, but no paint was put
upon their flesh, except the everlasting smearing with cocoa-nut
oil and curry. The castes were kept entirely distinct in the canoes.
The Nigurts, who on ordinary occasions navigate the canoes of
their chiefs and masters, were by themselves in their own canoes,
and the Jerejohs and the Moonjobs each in their own. As war is
an honorable enterprise, the labor of paddling the canoes, if the
lack of wind or a wrong direction make it necessary, is done by
Moonjobs and landholders.yand even chiefs, who on no other
occasion touch a paddle, except for momentary exercise.

The day and place had been appointed with all the circum-

14 This seems altogether too large a number. Estimates of the total
population of Ponape, made between 1828 and 1854 (the year of the
smallpox epidemic) run between 1,000 and 15,000 (Riesenberg, Native
Polity, 1968, p. 6). Taking the largest figure, 15,000, Net, which has
always been one of the two smallest tribes among the five (the other
being Uh ) could have had at most a total population of 3,000. It is
hardly likely that half of that number would have been adult, fighting
men.

1GThere are indeed two small islands immediately adjacent to and
belonging to Net. They are Lenger and Parern, O'Connell names the
latter, and perhaps he says 'Hand' instead of Lenger from lapse of
memory. Elsewhere he has referred to 'Hand' as an uninhabited island
20 miles distant from Ponape, evidently meaning the atoll called Ant
(actually 8 miles away), which belongs not to Net but to Kiti, Or
perhaps he meant Mwahnd, also nearby but belonging to Uh,
16 Bows and arrows existed, but they were not used as weapons of war.

17 The spear point is not a fish bone but a sting-ray spine.
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stance of a duel, or rather of an ancient joust at arms, with the
exception that there was no stipulation or limitation as to force
on either side; each party bringing all the strength he could mus
ter. Treachery sometimes occurs in island warfare, and attacks
by surprise are made; seldom, it is true, but often enough to in
duce those who are aware that they have enemies to be on their
guard. This engagement with Wajai was, however, a fair fight,
preceded by a challenge and its acceptance, and of course Wajai
was prepared to receive us, though with an inferior force.

His canoes were ranged in the water, in front of his settlement,
and as soon as we were near enough to distinguish features, our
chief, Ahoundel, and Wajai sprung simultaneously to their feet,
upon the platforms of their canoes, and flourishing their spears,
set up a shout of defiance, the conches blowing an accompani
ment. The inferior chiefs upon both sides then rose and joined
in the cry, and the engagement commenced with hurling the
stones with slings. These stones are seldom less than a pound in
weight, and are thrown with tremendous precision, the parties
being from thirty to forty yards apart. Several canoes were
broken and sunk on both sides, and many men killed. The stones
exhausted, arrows and spears followed, the parties nearing each
other, till the battle was canoe to canoe, and hand to hand. The
natives would seize each other by the hair, and thrust with a
small wooden spear or lance, without barbs, and' cut the flesh
with sharp shells. In the onset Wajai was killed by one of the
party in our canoe. A shout of joy on one side, and a murmur of
grief on the other, suspended the battle a moment; but it was
soon renewed with unabated fierceness. At length we forced a
landing, and the vanquished or broken foe, failing to prevent it,
also sprung on shore, and disputed every inch of ground, to the
very doors of their houses. The land engagement was fought with
the jagged spears and the short war-clubs. It may be necessary
here to state that direct thrusts are seldom made with these
spears; they are generally used for striking, and inflict mangling
wounds in the flesh. The dubs which are worn in the belt, like
a North American Indian's tomahawk, are the last resort, but
are never hurled.

An hour and a half of hard fighting brought us to the estate
of Wajai. The women had long before deserted the houses,
taking with them such of their effects as they could conveni
ently transport, and the men, fairly overpowered, fled to the
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interior. No attempt had been made to take prisoners on either
side, and the fugitives were not pursued. The natives of Bonabee
never slaughter in cold blood after a foe ceases to resist. Our
party plundered the houses of whatever moveables were left, set
fire to them, and, returning to the beach, broke up-the canoes
of the foe, and taking with us the spears, mats, and other plun
der, we returned to Nutt. We brought back such of our own
dead as we could find, and the body of Wajai and other chiefs,
who fell upon the other side.

The first duty upon our return was the interment of the fallen.
From the lamentation an uninformed spectator would have sup
posed that the inhabitants of Nutt had suffered a defeat instead
of a victory. The number of killed upon both sides was between
three and four hundred; of whom one hundred and fifty were of
the victorious party.'lS.- In the engagement no man of one caste
attacked another-Moonjobs against Moonjobs, Jerejohs against
Jerejohs, and Nigurts against Nigurts. This chivalrous distinction
was kept up in the very hottest of the fray, no man daring to
aim a blow at a superior, and none descending to strike an in.
ferior. It was like the encounter of three distinct parties:w.

Here, again, it is worth while to note the admirable system and
policy which controls island usages. Even in time of an engage
ment is the respect for rank chivalrously kept up. If it were per
mitted to a Nigurt to strike even a free foe in battle, the bonds of
their feudal relation to their masters would be weakened, and, in
smaller island feuds, the same principle of war would be dis
torted to apply even to their proper masters, who by circumstances
might be placed as foes in relative position to them. The jealousy
with which all the grades of society are watched and kept in
place would do credit to the policy of high civilized tories.

18 Again probably an exaggeration. Informants living in 1947 who had
participated in wars recall at most twenty deaths in a single engagement,
except against the Spanish. The missionaries, writing in the 1850s, after
the introduction of guns, describe military encounters as exchanges of
volleys at safe distances, until one side exhausted its ammunition, when
the other attacked, killing a handful of people, then destroying or
carrying away movables. The result of a foray might be one or two
women, boys, or old people killed; the largest number mentioned in any
of these accounts is six men.

19 This segregation by rank during fighting is denied by present-day
Ponapeans as ever having existed.
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For the credit of a people whose character is generally humane,
for uncultivated savages, I should rejoice to stop here; but the
truth compels me to speak of a custom differing so entirely from
their usual character, that I am at a loss to account for it. Upon
the next day after our return there was a feast held. The usual

'.-. r·-. ) "."';

preparations of jagow and "dog venison were made, and the
bodies of Wajai and his chiefs were burned; but previously to the
entire consumption of the bodies by fire, the heart of Wajai was
taken out, and presented to the chiefs on a large plantain leaf.
Whether it was eaten or even tasted I cannot say, as I was not
present at the disgusting ceremony. The presumption, however, is,
that eating the hearts of the chiefs killed in war is a custom with
them.P? Of this I can speak only so far as I have spoken, having
had but one opportunity for ascertaining. No other part of the
body than the heart was eaten, and that rather as a ceremony
than a gratification.

No territory is gained" by war, as the victors never pretend to
hold a vanquished district, but relinquish it to the conquered
party, only plundering it, and burning the houses. They never.
destroy the trees or natural products. Wajai was succeeded by
Nanamoraki,lU'the 'next' chief in: rank upon his island, according
to the rule of succession already noticed; and the first act of the
new ,chi~fwas to invite Ahoundel and his, suite. to the island of
HOO,22to cement a reconciliation over jagow, A feast was had,
of course, and a perfect understanding formed between the suc
cessor of Wajai and the chief, to whose good offices in removing
his predecessor the new incumbent owed his possession of the
authority.

Fortified in the traditions and immemorial usages, the island
chiefs pay little attention to breastworks and walls of defence.
There are, however, on Nutt and some other of the larger islands,
works breast high for the shelter of parties when defending the

20 Ceremonial cannibalism as described here was a frequent custom. It
was considered to do honour to a brave dead enemy.

21 This is a peculiar statement. The 'Nanamoraki' (Nahnmwarki) is the
highest tribal title, the 'Wajai' (Wasai) ranking second and normally
succeeding him, not the other way round.
22 'Hoo' is mostly on the mainland of Ponape, but it also includes four
islands in the lagoon, and the battle may have been waged at one of
these, giving O'Connell to think that 'Hoo' was an island.
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canoe-house. Invading parties are always met at their landing. It
would be an impossibility to surprise a settlement on the land
side; as some animan, walking ghost, or star-gazer would detect
the enemy, even in the night.

So far I have described prominent events in the order of their
occurrence, and without pretendir.g to fix very definitely their
dates or the intervals between their occurrence. The arrival of
the vessel in which I left the Bonabee group is, however,
an event of the date of which I can speak with more
certainty, as one of my early inquiries on board was, how
time had progressed. On the island I must acknowledge
such disrespect toward the scythe-bearing baldpate, that I did
not count the turns of his glass. It was in the early part of the
month of November, 1833, that I discovered a vessel from Nutt;
the first vessel that I am positive of having secn while on the
island of Bonabee. My comrades often said they saw vessels,
and I frequently imagined that I did, but none approached near
enough for us to distinguish their cIass~ It was about sunrise
in the morning when I first discovered her, and I called up
George immediately. We ran to the top of the nearest hill, and
anxiously watched her, as well as the mist and occasional rain
would permit, for it was a dull morning. After we had satisfied
ourselves that it was a European or American vessel, we ran
down to the chief and informed him that there was a vessel in
the offing, and that we wished to board her. He was not half
so much elated at receiving the information as we were in im
parting it. He eyed me some moments. "What!" said he, "a
ship? Cho! cho rSoh!.fOh!]!" (No, no.) I repeated my assur
ance, and led him to the hill. My wife and the whole household
followed. George and I bounded about for joy, skipping up the
hill, as if our' feet could not serve us fast enough. The pace of
our companions offered something of a contrast; they were still
incredulous, and my wife and father were evidently hoping
against the truth of my discovery, as they saw in my joy any
thing but a pleasant indication of my feelings respecting re
maining upon the island. I pointed out the vessel, and satisfied
them that it was not, as they supposed and hoped it might be,
a native war-canoe. I repeated my request for a canoe, assuring

23 At least two Sydney whalers visited Ponape in November 1832, a year
before O'Connell's rescue (Riesenberg, Native Polity, 1968, p. 4).
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Ahoundel that I would make the vessel "moondie," literally,
"sit down," or come to an anchor. At the canoe-house, whither
Ahoundel, Laowni, my children, and others, followed me, Ahoun
del granted his unwilling consent that I should go off to the ves
sel, following it up with questions, while Laowni anxiously
watched the expression of my face for an answer. "Do you love
your wife? your children? Do you love them much, very much?
Will you certainly return?" To all this I answered yes, yes; and
my heart smites me now, as I recollect the gratified expression
of my wife's countenance upon receiving the assurance. No
civilized person however, theorized and philosophized though he
were into contempt for the shackles of civilization, could con
tent himself with innocent, unsophisticated, natural men for
ever. Blunt, plain man that I am, I could hardly disguise my
joy at the hope of an escape, although at times, as I looked at
Laowni and her children, and the thought of Ahoundel's kind
ness intruded itself, I could hardly conceal my grief at parting.
To have betrayed either joy or grief would have revealed my
purpose of escape; so I was compelled to hide both; and it was
only the bustle of getting ready, and the diversion of the atten
tion of the natives to the vessel, that enabled me to do it.

A large canoe was prepared to launch, but the tide was out.
We were obliged to wait for it two full hours! Oh the impatience
we felt, the snail-like progress of time! Knowing perfectly well,
had we been cool, the time of the tide, still we could not avoid
running down every ten minutes to look. Meanwhile I prepared
a quantity of tortoise shell, yams, bread-fruit, and cocoa-nuts to
take off to the captain. We watched the vessel-she tacked and
stood off-'--Our hopes fell-she stood back again-we were re
assured-she hove to, and we were happy, till-we recollected
we were tide-bound.

At length the tide served us to launch the canoe. Ahoundel and
Laowni accompanied me to the boat, the former reminding me
of my promise to bring him trinkets, the latter melancholy, and
half doubting that she should see me again. There was a fleet of
some dozen canoes beside mine. I was accompanied by Keenan,
a young chief, and two Nigurts. We went outside the reef, and
had neared the vessel so that we could distinguish the men on
her decks, when the Nigurt who had the steering oar let the
canoe get into the trough of the sea. There was a tremendous
sea on, and it was carelessness on my part to let the paddle go
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from my hand; the consequence of getting the canoe broadside
on to the sea was, that we were swamped. As is usual with the
natives, we all jumped overboard, two taking the outrigger side
and the others striving to bailout the canoe. There was how
ever too much sea running, and all endeavors to bail the boat
proved futile, while the tide and the swell were drifting us to
ward the reef. The young chief, who was quite a lad, made no
ado, but cutting away the twine fastenings with his fish-shell,
knife, stripped the board off the outrigger, laid his breast across
it, and paddled away like a dog, for the reef. Seeing no alterna
tive, I disengaged the pole which formed the fore-and-aft part
of the outrigger, and, with one of the Nigurts, made also for the
reef, with the pole beneath our breasts. As we reached the crests
of the waves I could see the vessel, and the other more fortunate
canoes every moment getting nearer to her. The very dress of
the men on the vessel's cleek was distinguishable. And here, in
the very sight of the first white men, except our shipmates, that
we had seen for years, George and I were apparently devoted to
death, before we could exchange a word with them. I should
have mentioned, that before leaving the canoe I fastened my
mat to the mast and waved it, but the vessel's crew, imagining
us natives, paid no attention to the signal. George, with one of
the Nigurts, remained' with the canoe, contrary to my advice,
as he insisted that a native of the islands must know better how
to conduct in an emergency like this than I could. In a few
moments I heard him hailing, beseeching me for God's sake to
wait for him to overtake me. The Nigurt who was my com
panion objected, and for a moment I listened to the Indian and
paid no attention to the cries of my friend. My better feelings,
however, prevailed, and I waited for my shipmate, who reached
us panting with exertion, and seized the outrigger just as he
was nearly exhausted. I had trembled for him, but it was im
possible to tum back and face tide and surf. One moment and
I caught a glimpse of his head on the top of a wave, the next he
was invisible. My joy at the relief from suspense which his ar
rival gave was second only to his reaching us:

We had by this time reached the surf. Taught by former
experience, I watched the rollers, and when I saw one coming
let go of the outrigger, faced the sea, and clasped my hands over
my head. Down it came upon us, but my hands and arms
broke the force of the water, and I was driven down, but emerged
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again, many feet nearer the reef. My companions, George and the
native, followed my direction and example, and we rose nearly
together. The outrigger was thrown upon the ledge at second
or third roller, and had we clung to it we should have been
dashed to pieces among the rocks, by the force with which we
should have been driven. The young chief had reached the ledge
before us, and between our forced plunges we could see him
encouraging us by swinging his mat. After being thus swamped
five or six times we reached the rocks, more dead than alive,
and crawled where the water had least force. Here, taking the
pole of the outrigger, which, as before stated, had preceded us,
I attached my mat to it, and made signals of distress. On board
the schooner they paid no heed to it, although she stood at one
time almost within hail of us. Taking us for natives, and sup
posing us used to such mishaps,' her master thought we could
manage for ourselves; had he, however, been inclined to assist
us, no boat would have lived in the surf. We were two or three
hours on the reef before we were discovered by the natives;
then some fishing canoes came to us from the inside, where the
sea was comparatively nothing, and the reef approachable, and
took us off. One of the party, the Nigurt who remained with the
canoe, was drowned, his body being picked up a day or two after
ward among the rocks which formed the reef.

The rapidity of thought is never better exemplified than in
seasons of imminent danger. Years pass in review in moments;
but we had ample time for reflection, and that none of the
pleasantest. It was over an hour from the time the canoe was
swamped before we reached the reef, and that with the tide and
swell in our favor. Perhaps the vessel was as near us as the reef,
but in endeavoring to reach it we should have been compelled
to contend with wind, tide, and swell, while all assisted in drift
ing us toward the reef. During the last few moments before we
landed we considered our death next to inevitable, and the pros.
pect was embittered by the reflection that it would occur just
at the moment when we hoped to regain communion with
civilized beings again, after a sojourn of years with uncultivated
savages.

198

CHAPTER XVII

Return to Nutt.-Astonishment of Ahoundel.-Anxiety.-Des
pair.-Return of hope-i-The Spy returns.-Putting off again.
Canoes alongside.-Invitation on t!?,a,rd.7Dinner on board.
The Spy anchors at Matalaleme.c-Purchase' of a canoe.
Stolen back by the natives.-Fruitless pursuit.-Capt. Knight
shoots a Nigurt.-Swivel in the fore-top.-Capt. Knight's fright.
-Under way again.-Blazing away at the natives.-One day's
retrospections.-A change comes over Capt. Knight's deport
ment.-Ship's cook left at Matalaleme.-Altercations with Capt.
Knight.-Arrival at Manilla.-Irons.-Guard boat.-Agreeable
position, enlivened with music.-Landing.-Arrival at a building
opposite a church.-Their affectionate care of us, and com
mendable precaution.

Upon reaching Nutt, Ahoundel was astonished with the story
of our escape, coupled as it was with the loss of the Nigurt. The
young chief described our conduct to him, and his astonishment
was increased, that two white men should prove better or more
fortunate swimmers than a native fisherman. We were weak.
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ened, bruised, and sore, as the reader will readily conceive; but
our bodily suffering was forgotten in our mental anxiety, as the
last light of day showed us the schooner standing off shore.

Would she return? The night long we passed in anxious
doubt, and were out with the dawn to look for the sail; but

"The blue above and the blue below"

was vacant, vacant. Cloud after cloud we watched, till our eyes
ached; they only mocked us, preserving awhile an illusive sem
blance, then/vanishing or spreading into broad, honest vapors,
incapable at deceiving even a landsman. The sun was well up,
the water calm, compared with the swell of the day preceding,
the day bright, and every thing propitious where every thing
frowned before, save the slight circumstance that the vessel was
not in sight. At length I saw her, just a speck. Heavens! how
my heart leaped!

A half hour more and the tide was right. The vessel, standing
in, was now fairly visible, and, prepared with a fresh load of
tortoise shell and provisions, with George and two Nigurts for
companions, I set sail again. As we went out by the reef, we
were forcibly reminded of our escape of the preceding day, by
a fleet of canoes which were paddling as near the reef as they
dared, in search of the body of the drowned man. .

When we reached the schooner she was hove to, with her
boarding nettings up, and her men mustered, with boarding
pikes and muskets in hand, or' at hand. Two G;" Llu·ee other
canoes got alongside at the same time that we did, and others
were coming off. Upon the day before no natives had been
allowed to board the vessel, though a barter traffic for yams and
bread-fruit was opened between the canoes and those on board
the vessel. We passed under her stern, and I read the name,
"Spy, of Salem." She was brig rigged forward, and schooner
aft. Passing round to her weather bow, I sung out, "Shipmates,
throw us a rope's end, will you?" There was a bustle on deck,
a buzz of surprise, but no answer, and in a moment I heard
somebody exclaiming, "Captain, the natives on this island speak
English!" The anxiety to get a peep at us through the boarding
netting was now redoubled, forward and aft. One of the men,
after much hesitation, threw us a rope, and the captain came
to the gangway and asked us on board, requesting us to keep
the natives in the canoe, which we did. The captain did us the
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honor to ship the side-ladder for us, and George and I needed
no second invitation to come on deck, but, taking up the
tortoise shell with us, directed the natives to pass up the Y;1IllS.

To my first question the captain answered that the name of the
island was Ascension, the group being laid down as one island
on the chart. He inquired particularly into our story, and pro
ceeded, while he did so, to offer us, with a sailor's hospitality, a
rummer ofgrog, It was the first I had tasted for years, of course,
and a bare swallow of it burned my throat, flushed my face,
and played the deuce with my head altogether. Poor George
was even worse flabbergusted than I was. The joy we felt at a
prospect of return to England was sufficient to intoxicate us,
aside from the liquor.

In answer to Capt. Knight's inquiries, I assured him of the
peaceable character of the islanders, and that there was abun
dance of tortoise shell and beche le mer for commerce, and
yams, bread-fruit, water, and wood for provision upon the islands.
In a short time Capt. Knight expressed a willingness that I
should permit my Nigurts to come on board, and we dropped
the canoe astern. Other natives were not so fortunate; they
huddled about the vessel, and, coveting iron, strove to pull out
the iron work under the chains with their hands. The schooner
filled away again, and we stood off with a fleet of canoes in
tow, dashing and plashing through the water, their outriggers
foul of each other, and getting continually carried away.

I dined on board, with. George, at the cabin table. The con
diments of my own furnishing, with the salt provisions, ship
bread and butter of the ship's stores, furnished a more savory
meal than I had sat down to for many a day. I undertook to
pilot the Spy inside the reef to an anchorage, at Capt. Knight's
request. At four or five o'clock in the evening she came to an
anchor in the harbor of Matalaleme. By the natives who went
that night to Nutt I sent Ahoundel a large broad axe and an
adz, and to Laowni I sent beads, red kerchiefs, and other trin
kets; while George and I remained on board, afraid to trust our
selves on shore again.

In the morning the vessel was again surrounded by canoes,
and Capt. Knight purchased of the natives, through me as an
interpreter, tortoise shell and other articles, and one canoe, which
he purposed to carry away as a curiosity. This was dropped
astern and fastened by a rope to the counter. In about two
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hours from the time of purchasing some of the natives slipped
into it, and before we were aware were making off with it, in
duced probably by some island superstition. Capt. Knight im
mediately fired upon the thieves, and, lowering a boat, sent
some men in pursuit; but it would have been impossible to have
overtaken them, even if the water had not been too shallow
in places for the keel of the boat. Capt. Knight now began to
fear that the natives intended to take his vessel, although George
and I assured him to the contrary, and told him that their worst
fault was an irresistible propensity to thieve, where they saw
articles they so earnestly coveted. We represented to him that
harsh treatment might bring about the very event he dreaded,
and that, at any rate, the next vessel which came within their
reach would suffer for his conduct. Still he was nervous, agi
tated, and acted like one beside himself, begging me to prevent
treachery and keep the natives quiet. Instead of acting like a
discreet person, which had he done, he might have lain at
Matalaleme weeks, with profit, he blowed out the brains of a
native who was climbing in at the cabin windows, and threw
out the body. Luckily for Capt. Knight, the murdered man was
a Nigurt, so that the dissatisfaction of the natives amounted
only to a murmur; had he been a Moonjob, or even a Jerejoh,
the capture of the vessel and murder of the crew would have
atoned for his death. It did not seem long to intimidate them,
but after they had clamorously inquired of me the cause of his
death, and I told them it was for thieving, they seemed, in a
measure, satisfied that it was just. During the time that the Spy lay
at Matalaleme no natives were permitted to come upon her
deck, but stood in the chains, and in their canoes. No chiefs
of note came off to the vessel at all-a precaution adopted by
their friends, I presume, and in accordance with the habits and.
policy of the people; else so simultaneous a measure could not
have been carried out by all the islands. In the short time
after the native was shot in the cabin, a small swivel was hoisted
into the fore-top, charged with nails, slugs, and musket balls.
Every fresh arrival of canoes put Capt. Knight in additional
perturbation; he had commenced hostilities, and even I began to
have fear for the consequences. Constant persuasion, and even the
exercise of authority, was necessary, on my part, to prevent a
rush upon the vessel by the natives. At about ten in the morning
the Spy got under way, and Capt. Knight ordered his crew to

202

fire upon the natives, and even wished Keenan and myself to
take arms against people who had for five years been our friends
and protectors. We flatly refused. The musket shots were an
swered by occasional stones hurled from the canoes, none of
which took effect, save one, which struck the mate; but from
being spent, or some other cause, it injured him but slightly.
During all the time the number of the canoes about us rather
increased than diminished, and I was in continual conversation
and parley with the natives, Theycomplained of the treatment
of the Aroche tic-a-tic\...(petty chief) .of" the vessel. I answered
that I was not to blame for it, and appealed to them for the
fact that I had not taken up arms against them. I was anxious
that a good report of my conduct should be carried back to
Ahoundel.

As we beat out-for the wind was against us-fleet·after fleet
of the canoes, nothing daunted by the death of the few natives
who had fallen, put off for us, from various parts of the group.
The echo of a musket report, in the harbor of Matalaleme, was
of itself startling. It rang from rock to rock, and from hill to hill,
probably for the first time; that generation of the islanders, at any
rate, knew nothing of the use or character of fire-arms. Capt.
Knight's perplexity was doubled by his want of that knowledge
of the harbor which was necessary to safe conduct of his vessel.

The sight of a fresh fleet putting off toward us made Capt.
Knight desperate. He sent a hand with a match into the fore
top, clewed up the sail, and sent the charge of the swivel among
the thickest of the fleet. I saw several natives drop like dogs
over the sides of their canoes. There rose a howl of mingled
rage and defiance among the survivors j but the cruel expedient
answered the purpose-the natives fell back, and though they
followed us far outside the reef, it was at a great distance. In
the passage through the reef we narrowly escaped getting on
the rocks. Had the vessel been wrecked, the lives of all on board
would have answered the death of the natives. The crew of the
next American or English vessel which touches at the islands of
Ascension will probably be sacrificed in revenge, should they
fall, by any inadvertence, into the power of the islanders.

The shot from the fore-top was not repeated. The mast was
strained, and the sailor who officiated as gunner came down the
backstays by the run, protesting he would not again fire the
swivel.
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which resulted in no very agreeable consequences to myself.
During the whole passage I had been sick, from a cold, exhaus
tion, fatigue, and derangement of my whole system, from the
change of diet. Under my right arm was a large and very pain
ful swelling. One night I had the watch from eight to twelve,
the first two hours of which I spent on the top-gallant yard,
upon the lookout. When I came down I laid myself on the
forecastle by the heel of the bowsprit, exhausted, and in agony
from the swelling under my arm. Capt. Knight came forward,
and the first intimation I had of his proximity was a kick. "What
business have you here asleep, sir?" I pleaded my weakness and
ill health, and the suffering I had already endured by the look.
out at the mast-head. He collared me, and I returned his grasp
with interest; he freed himself from me, went aft, and returned
with a brace of pistols in his hand, threatening to shoot me. I
told him to do it; that I was tired of life, and would willingly
die. He then let me alone for the night, and indeed we had no
more words, but he hove to ncar the first land we made, lowered
the boat, and ordered me into it. George insisted upon accom
panying me, to which Capt. Knight at first objected, but after.
ward consented. He then sent the second mate and two men
with directions to leave the two Irish villains (he used a worse
word) any where-s-on a rock, or a sand bank, but not to bring
them on board again. This was in the straits of Barnardino. Upon
reaching the shore we found bullocks grazing, but saw no house,
or shelter of any kind, and persuaded the second mate to take
us back. He did so, and upon returning to the vessel told the
captain that he could not drive us from the boat, but that we
insisted upon coming back.

We were taken on board, and the vessel filled away again. I
very foolishly, as the event proved, threatened Capt. Knight that
I would represent to the authorities at Manilla his treatment of
the Indians at Ascension, and his abuse of me. Upon arrival at
that port he anticipated me, making all sorts of charges against us,
as runaways from punishment at New Holland, pirates who
strove to cause the capture of his vessel by the Indians, and
mutineers on board. Upon being boarded by the captain of the
port at Manilla, just as we thought we had reached the end of
our vexations and were in a way to return home, we were agree.
ably surprised by a present of leg safety-chains, and were placed,
ironed, in the bows of the captain of the port's barge.

Nothing which occurred during my connection with the islands
affected me so unpleasantly as the butchery of my friends by
Capt. Knight. Knowing perfectly the language and character of
the people, I knew that, until they were roused to revenge by
the death of the Nigurt, no thought of farther mischief than
theft was entertained by them. This might easily have been
guarded against by mild means; at any rate, the course taken
did not answer. I proposed to Capt. Knight, as we entered the
harbor, that the vessel should lay there a month or six weeks,
informing him of the quantities of beche le mer which I pro
posed to cure for him, taking the requisite tools from the vessel.
I did not expect that any thing but peace and good fellowship
between the natives and the crew of the vessel would grow out
of the visit; but the hasty and cruel conduct of Capt. Knight
marred it all. I was grieved at the death of the natives; but I
was astonished at the effrontery with which Capt. Knight called
upon us to fire upon our friends. We told him we were anxious
to get away from the island, but that we should prefer to be set
on shore again, rather than purchase our freedom by such an
abuse of friendship.

Fairly out of the harbor of Matalaleme, the deportment of
Capt. Knight materially changed toward us. He was no longer
the supplicant for intercession with the natives, but the master,
imposing his authority upon us in every possible manner. In
about fourteen days we made Guam, one of the Marian Islands,
where Capt. Knight would have left us, but the authorities would
not permit it. By the way, I should have mentioned that the
ship's cook was set ashore at Matalaleme, with his own consent,
and I directed the natives into whose canoe he stepped to carry
him to Ahoundel, and treat him well, for my sake. Whether he,
and the four comrades whom I left upon the islands, did not
fare worse for Capt. Knight's conduct, I had no means of ascer
taining; but must do the natives the justice to express the
opinion, based upon a knowledge of their character, that they
have too much benevolence and perception of right and wrong
to abuse known friends for the conduct of strangers, though
those strangers were of their color and language. I saw nothing
of my four friends during the stay of the Spy, although it was
my intention, if Capt. Knight had not compelled himself to take
such hasty leave, to have carried them away with us;

After leaving Guam I had some altercation with Capt. Knight,
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Captain Knight soon came down over the side, and seated
himself under the awning in the stern sheets, with the captain
of the port, the quarantine and custom-house officers; and as we
sat, we could perceive we were the objects of the conversation.
We bore this talking at some time in silence, but tiring of it, I
requested George to play his flute; which, by the way, as a
memento of his residence on Ascension, he had taken care to
keep with him. Accordingly he struck up St. Patrick's Day in
the Morning, Garry Owen, and divers other merry Irish tunes,
to the astonishment and edification of the boatmen, and, after
a while, to the amusement even of the officers in the stern sheets.
We were pulled in this way alongside half a dozen vessels which
had just entered the harbor, and endured the gratification of
being pointed out to their crews as felons ;-a story we took every
opportunity to contradict. The feelings of the sailors were, of
course, with us, and their half-expressed and doubtful sympa
thy was grateful, when all the rest of the world were disposed
to frown.

After being paraded in this way about the harbor for half a
day, we were landed, and marched with military honors up the
street. We did not pay so much attention to our conductors as
the honor they were paying us merited, for, after a half dozen
years' absence from every thing like a town, George' and I had
enough to do to look about us at the buildings, the carriages,
foot passengers, and other, to us, novel objects in a city.

We had reached a church-s-were famished with hunger,
having eaten nothing since morning, and faint with exposure to
the heat of a broiling sun. "Is it vespers you are taking us to?
Well, prayer after fasting." The captain of our escort pointed
to the opposite side of the street, and there, fronting the church,
stood a less agreeable resort for sinners; one, like the church, not
always sought voluntarily,-the calabozo.

They had the impoliteness to fasten the door at our backs
when we entered.
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CI-IAPTER XVIII

Entrance to prison.-Jailor's album-s-Compliments to Capt.
Knight.-Correspondence.-Dexterous thieving.-Modes of
punishment.-View of the pillory.-Execution by strangulation.
-Bones.-Reflections thereanent.-Visit from American consul
and Mr. Sturgis.-Amusements.-Quarrel.-Consequence.-Dis
agreeable chum.-Chances offered, but not accepted.-Cruel
treatment.-Discharge of Keenan and O'Connell.-Present from
Mr. Sturgis.-Character of prison.-Sufferings there.-Informal
detention.-Initials on guard-bed.-Consuls-their responsibili
ties.-Passage to Macao.-American mate.-Arrival at Canton.
-Lionized there.-Trip to Pekin.-"Bock agen."-Arrest of the
"foreign barbarians."-Passage to Halifax.-Cholera.-Overland
journey to St. John.-Consternation at the health office.
Chloride of lime at boarding-house.-Keenan left at hospital»-:
Mr. O'Connell sails for New York.-His best bow, and last, to
the reader.

Upon entering we found ourselves in a sort of reception room,
more convenient for its purposes than genteel or elegantly fur-
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APPENDIX

\
One, ad,"
Two, arree.
Three, agil'."
Four, abung'.
Five, alim'.
Six, ah-auil.
Seven, ah-aitch',
Eight, ah-uiell',
Nine, adu',
Ten, codthinghowl'.

For twelve to twenty, amun
codthinghowl' (kedingoul).

Eleven, ad-ata.
Twelve, arree' -amun.( ?)
Thirteen, agil'-amun. ( ?)
Fourteen, abung'-amun.(?)
Fifteen, alim'-amun. (?)
Sixteen, ah-atol' -amun. (?)
Seventeen, ah-aitch'-amun. (?)
Eighteen, aioell'-amun. (?)
Nineteen, adu-'amet.

ehd ,\
are
/fil

.epeng
alim
a¢on
ets
~wel
edu
kedingoul

(?) seems to be substituted for

ehd(e)te = 'it is only one'

'"

--8du'met = 'this is nine'.
WE present the reader with an imperfect glossary of the lan
guage of the Carolines-we mean that dialect spokeri by the
Bonabeeans.! Not being a written language, its history is of
course lost, or can only be assisted by the resemblance of some
words, in their sounds, to other languages, particularly to the
Spanish. This may be accounted for by the early visits of the
Spaniards to the Islands, and their possession of the Philippines,
from which group many emigrants may have reached the Caro
lines. The Jesuits say that some negro slaves were left upon the
islands at an early date; upon what part of the long chain we
are not able to state. But for the glossary, to commence with the
numerals.

1 The first column is as O'Connell gives it; in the second column the
words are given in the standard Ponapean orthography developed by
Dr Paul Garvin, which has been used with some modifications in
Ponapean schools and by government offices. That orthography is as
follows:

1. Vowels are roughly as in Spanish except for the digraph oa, a low
back vowel.

2. Consonants are approximately as in English except that there is
generally no aspiration and presence or absence of voicing is of no
phonemic significance. The exceptions are:

a. t is a retroflex alveolar stop;
b. d approximates English t;
c. ng is a digraph for a velar nasal;
d. s is about midway between English sand sh, and is sometimes

heard as English ch, ts, and almost j;
e. ptu and mw each represent single phonemes, pronounced

approximately as written but with lip rounding beginning
before closure.

3. h represents no phoneme and is used only as a sign of phonemic
length of the vowel preceding it.

4. Those consonants that can occur doubled (m, mw, n, ng, 1, r) are
written by repeating them, except for double mw, which is written
mmw, and double U, which is written nl when this is its etymological
derivation.

Wherever nothing can be made by the present editor of one of
O'Connell's words he has inserted a question mark.

* G always hard in this glossary.
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2 There are some nine series of numbers for the numbers 1 to 9 in
Ponapean. Choice of one series or another during speech depends upon
the class of object to which the numbers are to be applied. Classes include
animate objects, fruits and smalI globular objects, stick-like objects,
strings of small objects, etc. The series for 1 to 9 that O'Connell gives

moangei = 'my head'. Moang
= 'head' is often used for
'hair', which is more cor
rectly piten moang,

mese
Perhaps kisinieng = 'wind'?

Smoke = ediniei.

Eyes, ickn-ai.* (?)
Smoke, kid'jinny-ung. (?)

Hair, mung-ai.

are the basic numbers, used in counting aloud without reference to
particular objects.

But the form O'Connell gives for the number 11 means literally 'it is
only "one" ', In the case of number 19 he is saying 'this is "nine"'. And
the forms for 12 to 18 are suffixed by amun, which is unrecognisable in
modern Ponapean.

It may be that O'Connell is confused about the use of one of the nine
series of numbers, that which applies to animate objects, in which the suffix
applied to the elementary numbers 1 to 9 is emen. However, Dr John
L. Fischer has suggested a different explanation for amun. In using the
counting-aloud series Ponapeans repeat the same numerals in each series
of ten, the only change being at twenty, at thirty, etc. It is conceivable
that O'Connell, in learning the numbers, lined up a number of similar
objects in a row and asked people to count them. When he got to the
eleventh in the row he would have elicited the number ehd, 'one', again.
If he did not accept this the teacher might finally have said ehdete, 'it is
only one', and O'Connell might then have taken this to mean 'eleven'.
Similarly, O'ConnelI's word for 'nineteen' contains the suffix met, 'this',
the whole word meaning 'this is nine', as though the teacher had finalIy
come to the end of the row. Dr Fischer points out that although amun,
used by O'ConnelI for the suffix in numbers 12 to 18, has' no meaning in
modern Ponapean, in the language of the next major island to the west,
Truk, there is a demonstrative form eemwuun, 'that'. Perhaps amun is a
cognate but obsolete demonstrative in Ponapean. In that case the word
for twelve as O'ConnelI gives it would mean 'that is two', thirteen would
be 'that is three', etc., as the teacher pointed to successive objects in the
row. This would also explain the use of met, 'this', instead of 'that' for the
last in the row. And arree-amun-codthinghotol (are ..• kedingoul)
would mean not 'twelve-ten' as O'Connell has it but 'that is the second
ten'.

As for the absence of a term for 1,000, O'Connell is wrong. Andrew
Cheyne gives numbers up to 10,990 in the early 1810s, only a decade after
O'ConnelI, and another ten years later Luther H. Gulick recorded words
for 10,000 also. There are terms, at least in modern Ponapean, for numbers
into the thousands of millions.

* Is the ai in mung-ai a particle borrowed from the resemblance of flame
to the hair?-and is the same particle in the word for eyes traceable to
the same source for their light, or fire?

kisin iei
kisin iei mwohnsapw = 'chief.

ly bit of fire'. Properly lioal.

Yam, kid'jinny kiup.
Bamboo, puala. (?)
Bamboo knife, kiup-et, or

kid'jinny-puala.
Fire, kid'jinny-ai.
Lightning, kid'jinny-ai

tnoonjob, (?)

For twenty they say arree-amun-codthingluuol (are . . .
kedingouls , This would seem literally to mean twelve-ten; but
as custom has established it otherwise, the arbitrary arrange
ment, or rather disarrangement, answers very well for their
limited business. Thirty is agil'-alllun-codthinghowl; forty, abung':
amun-codthinghowl; and so to one hundred, which is expressed
by repeating codthinghowl once or twice, and showing the ten
digits. For two hundred, the open hands arc lifted twice; for
three, three times; and so on. For thousand they have no term,
and seldom have occasion to count beyond fifty.2

The language is guttural, the number of words small, and
many bear so close a resemblance in sound that it is necessary
to be very distinct in enunciation, and to assist language by
continual gesture. There are many words whieh arc slightly
varied to express things different, but of the same general class.
Take the following as instances.

Window, } wenihmw
Light, ya hour'a. ( ?) marain
Clouds, depioek
Cold, or windy, mahour'a.(?) lemioilemiuir
Day, hour'a-hour'a. (?) raliu
Eyebrows, agour'a. (?) padi
Thunder, ya hour'a-mah. (?) nahnsapioe

But kid'jinny (kisin, a frequent diminutive) appears to be a
more universal prefix than any other.

Cord, or twine, puale. pwel
Sling, kid'jinny puale, kisin pwel = 'bit of string'.

Properly peii
kisin kehp = 'bit of yam'
ahlek
kapit

i

I
i
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j

toeuoei
lisoarop

pihl met = 'this is water'. Pro-
perly wisekisek

matakong
me laud, or memir
tohto

me epu, or pirok
pioetepioet
weitahta
me toantoal

me karakar
soumwau
solisoumuiau

melahr is the modern word,
but since Cheyne gives a
similar form, mejilaar,
O'Connell's word is accept
able as obsolete.

lapalap
tikitik
marahra = 'light, swift'. Pro

perly ihnen or wahsak
me reirei = 'tall'

puioh-nuoau

song-murau

Names of things

nan-ihmui = 'at the house'
lohs
koahl
likou

Long and straight (applied to
trees, or deep to water) ,
miri'ri.

Crooked, mawu'ka.(?)
White, but'abut.
Red, whyta'ta.
Black, green, any dark color,

maton'-dawl.
Wet, peel'amet,

* Spelt nanname in the body of this book.
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Dry, lee'amet, (?)
Old, mow'nawee.(?)
Many, much, or all, toto.

House, nannaim',*
Ma~ for bed, loach.

" "man's clothing, call.
" " woman's clothing,
lagoto,

Sash, wy'w')l.
Hat, lajor'rob.

Large, lapalap.
Small, ticatic.
Straight, mara'ra.

Pleasant to the smell, pour
mow.

Pleasant to the taste, rna-
kow'a. (?)

Hot, mahor'ragorra.
Sick, [o'moui.
Well (literally, not sick), cho'

jomow.
Dead, midjila. (?)

me suwed
me kommwoad
masapwehk

English uht
kisin pwet = 'piece 0[ turtle

shell'. Wehi = generic term
for turtle; kalahp = green
turtle; saptoake = hawksbill.

kisin inting
a
nei = 'my (child)'
nei met = 'it is mine'

da
ehi
met

kisin mahr

mwahmw
kisin mwomw = 'a little fish'

or 'piece of fish'
nih, ering, mwangas, ulipur,

etc. = coconut at different
stages of growth

kidi, kisin kidi
soh
met = 'here'; mwo = 'there'

kisin mai = 'bit of breadfruit'
kitik

kisin nanpilil = 'bit of at-the
water'? Properly pihl.

nansed
Obviously uht

Cocoa-nut, kld'jinny-but. (?)

Tattooing, kid'jinny-ding.
And, an.
My, mine~ near} nt, ent,

connections, or
friends, ni-a-met.

Bread-fruit preserved in the
earth, kid'jinny-mah,

Fish, maam.
" for food, kid'jinny-maam.

Bread-fruit, kid' jinny-mai.
Rat, kitty-ticatic (literally,

little dog). (?)
Fresh water, kid' jinny

nian peel. (?)
Salt water, nan'chate.
Plantain, kid'jinny bana'na. }

, (?)
Banana, kid'jinny banee'na.
Tortoise, kid'jinny-but.

Dog, kitty, and kid'jinny-kitty.
No, cho'.
There (with the finger point

ing to the place intended),
met.

What? tham?
Yes, aye.
Here, met.

Some of the principal adjectives are:

Good, or handsome, maco'[a- me kaselel
lale.

Bad, mid'jiwid.
Brave, ma coo' mot.
cowardly, mucha-purk',



lokaia

tilt

dihdi
kapeluli

jJchi

setuliti !Jehi
kikin pehi
tihnseu
nehi
nehi
sendin nehi

ley'aman.
"

girl,
"

Infant boy, jere awl'aman.

Husband or wife, ambode.
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ngih
nta
moahngioang
ang en awa
rong
neminem
ned
kilang
ohl emen = 'a man'
lih emen = 'a woman'
ohl emen tohto = ungram

matically 'a man, many' ;
aramas = 'people'

seri-wol emen = 'a male
child'; seri-mwahn = 'boy';
the common form, at least
today, is pwutak.

seri-li emen = 'a female
child' ; common form is
seripein.

omw puiou.d = 'your spouse',
or" perhaps it is omw ptuoud
e = 'this spouse of yours'.

A complete grammar of the language we cannot, of course,
attempt; nor would it repay the labor. With a few more of the
principal words, with their English meanings arranged alpha
betically, we shall close.

Bone, tey,

Breast, de' -de.
Stomach, motoauk', (?)
Arms,} r r »

1,1 d gorah .( ~)an s,
fingers, pammah'. (?)
finger-nails, ue'nah, (?)
Back, ah'vah. (?)
Leg, purong'. (?)
Feet, noup, (?)
Toes, purvath'.(?)

Tongue, } I k '
Speech, a y a.

Teeth, gurh.(?)
Blood, mahru'nah, (?)
Heart, mahvi'tah.(?)
Breath, arung'. (?)
Hearing, iningah'ry. ( ?)
Eating, nam'anam.
Smelling, uaren', (?)
Seeing, iningah', ( ?)
Man, awl' aman.
Woman, ley'aman.
Crowd, or army, awl'aman

toto, or har'ramatch.

i1'O"E"rt'i,*!",iai'ik~~'t'~~~>.

tuhke
din tuhke

padil
Obviously Spanish. pil-en

diluli.
wahr
uier-en waii = 'foreign canoe'.

No special war-canoe exists;
there is a chief's canoe =
warasapw

wer-en waii lapalap = 'large
foreign canoe'

takai
kesik

moange
moangei = 'my head'. M 0

ange can also mean 'hair' but
is piten moange in full.

awa
mese
padi
timwe; possibly is the honorific

form kaunuhni
sepe
salenge

isek
mwahmw lapalap = 'big fish'.

Properly rohsa.
mwahmw me sarawi = 'sac

red fish'. Properly pako,
pihk
tuhke tohto = 'many trees'.

Properly wei.
amwise
nansed takai = 'sea stone'.

Properly mmad.

Parts of the body
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war im-

Canoe, wah.
War-canoe, wah-en-wye.

Tree, too'gao
Flowers, etlan too'ga. The same

word is also used for beads,
and other ornaments.

Paddle, paddel',
Milk, leeha. ( ?)

Mosquito, mas'wah.
Reef, nan'chete toky'ah.

Ship, uiah-en-urye lapalap,

Shark, maam majorhowi.

Sand, cha'va. (?)
Forest, toogas-toto,

Stone, tockye.
Spear, or any other

plcment, cod jic.
Calabash, ajurk.
Whale, maam lapalap.

Head, magun'gong. (?)
Hair, mungai'.

Mouth, shabagou'la. (?)
Eyes, icknai. (?)
Eyebrows, agour'ah.(?)
Nose, canoup', (?)

Cheek, marock a'rock. (?)
Ears, paroof. (?)
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Bone needle, tey-gong'.
Bird, parrut',

Children, eeni.
Chief, aroche,
Come, gowthou.
Darkness, or night, neebung',
To drink, nimpeel a-met,(?) or

jagowa-met.(?)
Drunk, jagowlo.
Dancing, gur'lic,
Father, ba'ba.
Fish-hook, kroh. (?)

" net, kerruk. (?)
Fly, marah. ( ?)
Go, kit-ai', (?)
Grass, mouiee. (?)
Give, gi'tui.
Hungry, mung-eta',
Kill, codjic midjlla' (?)

(IiteraIIy spear dead) .
Land, lan'job.
Laugh, hara'hara. (?)
Leaf, tan.
Lizard, ler'uah, (?)

Liquor, from piper methy-
sticum jagow.

Madlah, satisfied with food.
Marriage, ambodge',
Mind, spirit, ghost, a'niman.
Mother, no'no.
Moon, jow'naboo.
Noise, agou'la.(?)
Priest, e'diomet. (?)
Rain, codhow.
Rough skin, kilanwy'.

Sky, or visible heavens, moon
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dikek
[uiret = a species of tern;

generic word for bird =
menpihr,

ill nei
Obsolete. Seep. 151 n. 64.
kohdo
nillpwong
nim pll ...
sakau (= 'kava')
sakaula
kahlek, one type of dance
pahpa
kehs
uhk = 'seine'
pihr
kohla
dihpw, reh
kihdo
men mwengehda
kesik (= 'spear')

Modern word is kemehla.
nansapw
kouruhr
tehn = 'leaf of'. Teh = 'leaf'.
lamwer = 'gecko', li-meni-

menin-seri = Perocheirus,
and other species.

sakau

medila
omw puioud = 'your spouse'
enlh-men
nohno
sounpwong
katairong
samworou, leiap
keteu
kilin waii = 'foreign skin',

ringworm
mtoohnsaptu = 'first of the

job.(?)

Sun, cod'ripln.
Sit down, moondie.
Singing, cockholt,
To-morrow, lockup.
You, cow'ay.
Washing, doo doo'.

land', a chiefly rank; sky =
lahng

ketipin
mwohndi
kokoal
lakapto
kowe
duhdu = 'bathe'
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