
Albrecht Classen

Joseph Ochs—ein Jesuit des achtzehnten Jahrhunderts
im Sudwesten von Nordamerika: 

literarhistorische, imagologische und 
mentalitatsgeschichtliche Studien

Obwohl der 1540 von Ignatius von Loyola gegriindete Jesuitenorden (die 
Gesellschaft Jesu) 1773 von Papst Clemens XIV. in Europa, dann 1767 weltweit 
verboten und viele seiner Mitglieder in Klostergefangnishaft landeten, ohne dass man 
den meisten Jesuiten je etwas konkret bane vorwerfen konnen, vermochte sich der 
Orden doch zu halten und hat sich, 1814 von Papst Pius VO. neu ins Leben gerufen, 
wieder international etabUert.' Wer wenig mit den Jestuten vertraut ist, verfallt aber 
selbst heute noch leicht dem generellen Vorurteil, das man von diesen strengen 
Nachfolgem Ignaz Loyalas besitzt. Dabei vermag man aber, wenn man sich die Miihe 
gibt, eine grofie Zahl von hochst eindrucksvollen jesuitischen Missionaren zu 
identifizieren, die sich seit der Griindung des Ordens im  sechzehnten Jahrhundert 
auf der ganzen Welt um die Verbreitung des Christentums gekummert und zugleich 
vielfache Anstrengungen unternommen haben, europaische Kultur, Technik und 
Wissenschaft zu vermitteln.^ Zum einen haben sich die Jesmten unmer wieder dadurch 
ausgezeichnet, dass ihre Vertreter meistens eine aufierordentlich gute Ausbildung 
genossen hatten und zu den gelehrtesten Menschen ihrer Zeit gehorten (z. B. Matteo 
Ricci [1552-1610J, zum anderen fmdet man sie immer wieder genau in jenen Regionen 
auf alien fiinfKontinenten, wohin andere Missionare, Pilger, Forscher oder Reisende 
sich nicht hingetrauten oder dies nicht der Miihe fiir wert erachteten. Im Nahen und 
Femen Orient ergaben sich allerdings fur christliche Missionare immer schon grofie 
Schwierigkeiten, weil sie dort auf hochstehende Kulturen stiefien, die selbst eine sehr 
abstrakte ReUgion praktizierten und sich deswegen nur sehr schwer bekehren liefien. 
Die Situation in Nord- und Siidamerika war dagegen eine ganz andere, weswegen die 
Jesuiten gerade dort sehr beachtenswerte Erfolge erringen konnten.’ Dennoch lasst 
sich die Beobachtung machen, dass in menschenabweisenden Gegenden auf alien 
fiinfKontinenten nicht jeder Jesuit einsatzbereit war und der Orden seine Vertreter 
sorgfaltig auswahlen musste, um nicht personliche Tragodien zu verut^sachen und 
ganz in seinem missionarischen Impetus zu scheitern.'*

W ie in den letzten Jahren mittlerweile deutlich geworden ist, gehorten 
deutschsprachige Jesuiten zu den wichtigsten Missionaren—wenn sie nicht fast die
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emzigen iiberhaupt waren—, die sich w ^ ren d  des siebzehnten und achtzehnten 
Jahrhunderts um die Seelenarbeit bzw. pastorale Betreuung der indianischen Einwohner 
im ndrdlichen Mexiko und im heutigen Arizona bemiihten.* Unter ihnen befanden 
sich viele, die sich jedoch nicht nur den geisthchen Aufgaben widmeten, sondem die 
entweder noch wahrend ihres Aufenthalts in Sonora—so der Name jener 
Wiistenregion—oder nach ihrer Riickkehr ausfiihrliche Berichte iiber ihre Erfahrungen 
lieferten und sich z. T. sogar zu beachtlichen schriftstellerischen Leistungen 
aufschwangen, was hier anhand eines speziellen Falles nachgewiesen werden soil. 
Obwohl die meisten Missionare dariiber klagten, nicht geniigend Zeit fiir ihre 
pastoralen Aufgaben zu besitzen, scheinen sich doch viele dem intensiven Studium 
von Land und Leuten, der lokalen Sprachen, der Kartographie und Viehzucht gewidmet 
zu haben, w om it sie d ie G rundlagen fiir um fangreiche A bhandlungen 
wissenschaftlicher Art legten. Uber diese Werke hegt bisher nur sehr wenig Forschung 
vor, und diese ist weitgehend von historischen und anthropologischen Fragestellungen 
bestimmt, obwohl es sich doch genausogut um wertvoUe hterarische Produkte handelt, 
vor aUem wenn man bedenkt, dass die Padres meistens ein breites Publikum ansprachen 
und viele Leser fmden wollten.^

Aufgrund dieser Uberlegung habe ich mich deswegen in friiheren Studien solchen 
Figuren wie dem wichtigen Begriinder der Sonora-Mission, Padre Eusebio Kino, und 
Ignaz Pfefferkom zugewandt, doch mussten viele Beiti^e zur Missionshteratur, wenn 
nicht fast die weitaus groEte Mehrheit von ihnen, immer noch unbeachtet bleiben.^ 
Die Begegnung mit dieser vdlhg fremden Welt im Siidwesten der heutigen USA bzw. 
im Norden Mexikos, die Auseinandersetzungen mit den verschiedenen indianischen 
Volkern und das individuelle Interesse an ihrer Bekehrung dominieren alle 
apodemischen Dokumente, und genau darin bestand sozusagen das Geheimrezept, 
um diese Berichte fiir die hterarische Offenthchkeit in Deutschland attraktiv zu machen, 
obwohl sie von Jesuiten fiir ein jesuitisch beeinflufites Pubhkum geschaffen waren.* 
Von den Jesuiten-Padres hielten sich zwar nur relativ wenige so lange wie Eusebio 
Kino (1645-1711) in Sonora auf (1686-1711), aber die meisten verbrachten doch 
lange Jahre in dieser semi-ariden Wiistenlandschaft und bemiihten sich mit alien Kraften 
darum, sich wahrend ihres Aufenthalts dort halbwegs der fremden Umgebung 
anzupassen, mit der indiamschen Kultur vertraut zu werden und ihre missionarischen 
Aufgaben zu erfullen, ohne sich von den schweren klimatischen Bedingungen, von 
der Isolation und Einsamkeit sowie den auCerst schwierigen Arbeitsbedingungen zur 
Verzweiflung treiben zu lassen. Insoweit beweisen sich alle ihre Schriften, seien es 
ihre Briefe, ihre Traktate, wissenschafthchen Abhandlungen und enzyklopadischen 
Reiseberichte, als ungewohnhche, faszinierende und manchmal geradezu spannend 
zu lesende Texte, die man durchaus bei grofiziigiger Betrachtungsweise der deutschen 
Literaturgeschichte zurechnen darf. Allerdings hat sich bis heute die Germanistik nicht 
um diese Beitrage gekiimmert, wahrend die nordamerikanischen und mexikanischen 
F listo riker und A nthropo logen  ausschliefilich  ihre spez iellen  (lokalen) 
Forschungsinteressen verfolgten.’ Ahnhch wie in meinen friiheren Untersuchungen 
soli es hier also darum gehen, den Uteraturwissenschaftlichen Blick auf ein hochst 
aufregendes literarisches Korpus zu werfen und damit zugleich die Perspektive auf
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die deutsch-amerikanische Literatur auf der Grundlage dieser Schriften aus dem bzw. 
iiber den Siidwesten ins Rampenlicht zu riicken.

Die Aufmerksamkeit ruht speziell auf der Reisebeschreibung von Joseph Och, 
die er schon wahrend seiner Riickkehr 1768 nach Europa und im Anschluss daran 
verfasste und die zuerst 1809 in den Nachrichten von versdnedmen Landem, herau^egeben 
von dem Niimberger Universalgelehrten Christoph GottUeb von Murr, veroffenthcht 
wurden.'° Och wurde am 21. Februar 1725 in Wurzburg als Sohn von Georg Och 
und seiner Frau Silvia Stern geboren. Er trat am 26. September 1743 in das 
Jesuitenkolleg in Aschaffenburg ein und studierte sparer in Mainz, Speyer und 
Heidelberg. 1754 machte er sich auf den Weg in die Neue Welt, um dort als Missionar 
tatig zu sein, obwohl er, wie die Quellen verschiedenthch berichten, nur von schwacher 
korperhcher Verfassung war. Och hatte, wie seine spateren Mitstreiter, urspriinghch 
Paraguay anzielen sollen, aber wegen politischer Schwierigkeiten, verursacht durch 
falsche Geriichte wegen eines vermeintUchen Jesuiten-Konigs deutscher Herkunft in 
Paraguay," wurden er und die anderen deutschen Jesuiten nach Mexiko umgelenkt, 
wo sie am 19. Marz 1756 landeten. Zunachst sah es so aus, als ob Och zusammen mit 
Ignaz Pfefferkom und Michael Gerstner dem Bischof von Kuba zugewiesen werden 
sollte, doch liefi man nach drei Monaten den Plan fallen, ohne dass sich die Griinde 
dafiir in den Quellen erkennen lassen. Die drei Jesuiten zogen darauf Richtui^Mexiko- 
Stadt und am 14. Juli von dort weiter in den Norden des heutigen Mexikos. Och 
wurde dem Pater Kaspar Stiger in San Ignacio und Magdalena zugeordnet, der dem 
Neuankommling half, sich rasch an die fremde Welt zu gewohnen und sich 
Sprachkenntnisse zu erwerben. Am 27. September 1757 legte er seine “professio 
quatuor votorum” ab und tibemahm anschhefiend die Mission von Cumuripa, wo er 
zumindest ab Marz 1761 tatig war. Wegen gesundheithcher Schwachen wechselte er 
am 16. Juni 1761 nach Baseraca und Bavispe, wo er seit Sepember 1761 tatig war. 
Aber schon 1764 iibergab er die Mission von Baseraca einem Nachfolger und reiste 
im Juni dieses Jahres zu Johann Nentwig in Guasavas, wo sich sein Zustand jedoch 
nur verschlimmerte, denn seine Arme und Beine wurden gelahmt bzw. durch Arthritis 
unbeweglich. Indianer trugen ihn im April 1765 nach Chihuahua, von wo er nach 
Mexiko-Stadt transpKutiert wurde. Zusammen mit alien anderen Jesuiten musste Och 
zwangsweise 1768 die neue Welt verlassen und gelangte iiber Korsika zuriick in die 
HeimaL" Obwohl Och koiperlich kaum in der Lage war, seiner Aufgabe als Missionar 
gerecht zu werden, scheint er doch ungeheure j\nstrengungen untemommen zu haben, 
trotz seiner Schwache zu predigen und das Christentum zu lehren. Och erwarb sich 
hohe Anerkennung dafiir bei seinen Mitbriidern und vielen anderen Zeitgenossen, 
bewunderte man ihn ja allerseits fiir seine heroischen Bemiihungen und Erfolge. Pater 
Jose Garrucho schrieb in einem Brief vom 13. Ju li 1763 an den Padre Provincial 
Pedro Reales, dass die deutschen Missionare am besten fiir die Arbeit in Sonora geeignet 
seien und sich selbst von schwerer Krankheit nicht niederdriicken lieCen, wobei er 
speziell den Fall von Och zitierte." Nentwig bestatigte in einem Brief an Zevallos 
vom 18. Juli 1764, dass es Och jedesmal, wenn er seinen Dienst bei einer neuen 
Mission begonnen hatte, schlaganig gelungen sei, den dortigen Zustand erhebhch zu 
verbessern, wobei er sich explizit auf die okonomische Lage bezog. Die Mission in
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Baseraca war z. B. tief verschuldet, als Och don  ankam, doch schon nach drei Jahren 
hatte er die Verhaltnisse so g e ^ d e n , dafi der winschaftliche Betrieb Profit abwarf. 
Aufierdem betonte Nentwig, dass Och die Sprache der Opata erstaunlich schnell soweit 
gemeisten babe, dass er mehr oder weniger zu ihnen predigen konnte.'^ Die jesuitischen 
Autoritaten in Mexiko-Stadt waren sich selbst im  klaren dariiber, dass O ch zwar 
korperlich, d. h. gesundheitlich sehr behindert war, dass er sich aber schnell als idealer 
Verwaltui^menschbeweisenwiirde.'^ All diese Hoffnungen scheitenen freihch, und 
zwar nicht nur wegen Ochs Gebrechen, sondem  well auch der Jesuitenorden Schrirt 
fiir Schritt unterminiert und dann 1767 seitens der katholischen Kirche und des 
spanischen Konigshauses ganz zerstdrt wurde. Bereits 1759 war er in Portugal, 1762 
in Frankreich verboten worden, bis dann das endgiiltige Verbot weltweit ausgesprochen 
wurde.'*

Ganz unabhangig von der historischen Rolle, die die Jesuiten spielten, soil nun 
der Bericht Joseph Ochs untersucht werden, denn es handelt sich bei den von ihm 
verfassten Nachrichten von seinen Reisen nach dem spanischen A m erika um einen 
bemerkenswerten Beitrag zur friihneuzeitlichen Apodemik, ohne dass die einschlagige 
literarhistorische Forschung bisher auf diesen aufmerksam geworden ware.''' Dabei 
stellt sich schon auf erstem BUck heraus, dass Och eine aufierordentliche Begabung 
dafur besal? seine Erfahrungen und Erlebnisse in hochst lebendiger und anschauhcher 
Weise darzulegen und seinem Leser einen guten Uberblick zu bieten von dem, was 
sich alles in seinem abwechslungsreichen Leben ereignet hatte. Zwar bediente sich 
der Autor offenkundig vieler anderer Quellen, um seinen Text moghchst abzurunden 
und alle wesentlichen Informationen zusammenzutragen, aber es bleibt doch Lmmer 
noch seine personhche Sichtweise, die diese Nachrichten zu einem beachtlichen Stiick 
Jesuiten-, d. h. aber in diesem Fall zugleich und primar Reiseliteratur macht.'® Der 
erste Teil seines Berichts umfasst die Reise von Wurzburg nach Genua, von dorr nach 
Cadiz, und weiter iiber den Atlantik nach Mexiko und schliefilich zu seiner Mission in 
Sonora. D er zweite Teil konzentriert sich auf die Vertreibung der Jesuiten und die 
R iickkehr O chs nach D eutschland. Im dritten  Teil bietet der A u tor eine 
wissenschaftliche Abhandlung iiber die Fauna und Flora Sonoras, geht auf die 
Bodenschatze und landwirtschafdichen Bedingungen ein, bespricht die Rehgion und 
Kultur der Indianer sowie medizinische, politische und alltagUche 7\spekte des Lebens 
in jener Region. Dam it hatte Och geschickt vorgesorgt, denn sein Bericht sprach 
aufgrund dieser verschiedenen thematischen Gewichtungen die unterschiedlichsten 
Lesergruppen an, seien es die wissenschaftlich Interessierten, die Abenteuerlustigen, 
diejenigen, die aus rehgibser Sicht etwas iiber die Missionsgeschichte erfahren woUten 
und nicht zuletzt diejenigen, die Einzelheiten iiber das Schicksal der Jesuiten in Amerika 
lemenwollten.

Wahrend H istoriker und A nthropologen mehrfach schon den Text O chs fiir 
ih re  B e trac h tu n g e n  a u sg e n u tz t h ab e n , feh lt w e ite rh in  ein e gen aue 
literaturwissenschafdiche Untersuchung, die nachfolgend durchgefiihrt werden soli. 
D ie wesentliche Frage lautet, wie es O ch  bewerkstelligte, seine Darstellung so zu 
gestalten, dass sie zwar auf viele Emzelheiten einging, dennoch den wenig beschl^enen 
Leser anzusprechen vermochte. Wie gelang es dem Autor, zwar aus einer jesuitischen
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Sicht heraus seine Lebensgeschichte als Missionar darzustellen, zugleich aber einen 
hochst spannenden Bericht abzulegen, der sich streckenweise wie ein Wild-West- 
Roman liest oder zumindest als aufierordentlich gelungene Reisebeschreibung 
anzusehen ist? Obwohl Och primar eine informative, fast schon wissenschaftliche 
Abhandlung vorzulegen scheint, enthiillt sie sich trotzdem rasch zugleich als ein 
literarischer T  ext und ladt zur personlichen Reaktion, d. h. zum Mitempfinden und - 
erleben ein. Worin besteht also der individuelle Reiz dieser Nachrichten, die bisher 
weder im Kontext der deutschen Literatur des achtzehnten J  ahrhunderts noch als 
individueUer Beitrag zur deutsch-amerikanischen Literatur beachtet wurden?'’

Anhand von konkreten Analysen spezieller Passagen werden wir genau darauf 
zu sprechen kommen und nachweisen, dass es sich bei seinen Nachrichten um mehr als 
ein trockenes Dokument jesuitischer Provenienz handelt, das vielmehr einen wichtigen 
Beitrag zur deutsch-amerikanischen Literaturgeschichte darstellt. In seinem Vorbericht 
macht der Herausgeber Murr ganz niichtem die folgende biographische Angabe zu 
Och: “Der Verfasser. . .  ist der im Jahr 1773 zu Wurzburg, wenige Wochen vor 
Aufhebung seines Ordens, an einem Schlagflusse verstorbene P. Joseph Och. Er 
bekleidete die Stelle eines amerikanischen Glaubenspredigers der Gesellschaft Jesu 
vom Jahre 1750 bis 1767.” Aber Ochs Abhandlung Iwweist sich sofort nicht nur als 
eine wertvolle historische Quelle, sondern zugleich als ein bedeutsames Werk von 
beachtlicher asthetischer Qualitat. Gleich eingangs hebt Och hervor, dass die Nachricht 
von seiner Auswahl als Missionar, die ihn am 9. Mai 1754 erreichte, ihn in eine groBe 
Euphorie versetzte, denn sie habe ihm den gliicklichsten T  ag seines Lebens verschafft: 
“Einer der angenehmsten Tage meines Lebens war der 9te May im Jahr 1754, an 
welchem ich endUch nach vielfaltigen Bitten, aus Rom von unserm General, P. Ignaz 
Disconti, die Erlaubnifi erhielt, in die indianischen Missionen reisen zu diirfen” (3). 
Der personliche Tonfall erganzt die niichterne Feststellung, dass man ihn fiir die 
Mission ausgewahlt hatte, was aber erst nach seinem langen Drangen genehmigt worden 
war.

Von diesem Moment an fiihrt uns der Autor rasch von seiner Ordination als 
Priester zu seinen Reisevorbereitungen und dem eigentlichen Reisebeginn in Begleitung 
der Padres Michael Gerstner von Wurzburg, Ignaz Pfefferkom aus Mannheim und 
Bernhard Middendorff aus Munster. Er iiberspringt verst^dlicherweise die einzelnen 
Punkte der Reise durch Deutschland und nimmt uns gleich mit nach Alacant (Alicante) 
und von doit nach Cadiz, von wo aus der Atlantik iiberquert werden soUte, denn nur 
die exotische Welt besitzt einen ausschlaggebenden Reiz. Zu dem Hafen von Cartagena 
bemerkt Och: “Dieser Hafen ist einer von den schonsten und sichersten, den die 
Natur selbst gemacht hat: man sieht keinen Eingang, indem hohe und steUe Gebirge 
eines das andre bedecken, und zwischen beyden nur eine Oeffnung ist, durch welche 
man gleichsam als durch einen Hals einfahren kann. Was von der Natur nicht 
voUkommen ausgearbeitet war, mufite die Kunst durch 400 Sklaven fertigen, um den 
Schlamm und die Erde an einigen Orten auszuheben und anderswohin zur Ausfiillung 
zu schaffen” (8). Die Prazision seiner Beschreibungen wird erganzt durch sein 
Geschick, sinnfaUige Vergleiche anzufiigen, durch die der Leser einen klaren Eindruck 
von der Landschaft erhalt. Zugleich gelingen Och immer wieder aufierordentlich gute
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Beschreibungen der Landschaft, von Palasten, Schiffen oder Festen, ohne dass er 
daruber seine eigeniliche Bestimmung ver^essen wiirde, die ihn nach Amerika bringen 
soUte: “So angenehm dieses Haus, wie auch die ganze Stadt Puerto de Santa Maria, 
ist, so batten wir doch gem darauf Verzicht gethan, wenn w ir nur bald batten absegeln 
konnen” (12).

Der Leerlauf der langen Wartezeit bracbte es mit sicb, dass die Missionare aucb 
die Seekuste erforscbten, wovon der Autor einen knappen aber eindmcksvoUen Bericht 
ablegt. Seine Erfabrung am Meer begeisterte ibn stets von neuem: “Der 
unaussprecblicbe Unterscbied vieler tausend woblgezeicbneten Muscbeln, und von 
der Natur kiinstUcb gewimdenen Scbnecken, eine Menge Seegewacbse und Corallen 
sowobl auf dem Grunde als an den Felsen, zeigten uns die grofie Mannigfaltigkeit der 
Gescbopfe Gottes, und reizten unsere Aufmerksamkeit” (13f.). Der Biologe wird 
also unmittelbar vom Tbeologen in Ocb sekundiert, und beide sehen sicb mit der 
personbcben Perspektive des Betrachters konfrontiert.

Ebenso faszinierend land der deutscbe Autor die weit ausgedehnten und fiir ibn 
vollig neuartigen Orangenplantagen, die er sowobl aus der Sicbt des unbeteiligten 
aber begeisterten Spaziergangers scbildert als aucb aus der Sicbt des Agronomen, der 
rascb kalkuHert, wieviel Geld von dem Bliitenol gewonnen werden kbnnte und zugleicb 
sein Wissen iiber den Nutzen der Orangen vor allem auf dem engliscben Markt 
ausbreitet. Unverboblen driickt er seine Missbilligung dafiir aus, dass die Spanier 
angesicbts dieser Fiille wenig Wert auf die Orangen legten, obwobl man mit ibnen 
docb so viel Geld verdienen konnte. Anscbliefiend wendet sicb Ocb den Stadten 
Cadiz und Sevilla zu, die er reabstiscb vor unseren Augen aufersteben lasst, obne sicb 
uberm ^ ig um die Details zu kiimmern. Seine Darstellung der Reise dortbin wirkt 
aber bedriickend, denn das Elend auf dem Land d i^ g te  sicb den Jesuiten unmittelbar 
auf, die kaum etwas kaufen konnten und nur jammerbche Unterkiinfte fanden, die 
letztlich doch zum Schlafen draufien in freier Natur auf dem harten Erdboden 
zwangen. Speziell sein Blick auf Sevilla beweist, dass Ocb ein gutes Verstandnis fiir 
stadtische Architektur besitzt und leicht die wichtigsten Einzelheiten erfassen kann; 
“Sevilla ist schon, hat herrbche Gebaude und Kirchen; allein die meisten Gassen smd 
enge, und nichts ist nach der Schnur gebauet; die Stadtmauer ist von purem Thon 
aufgefiihrt, auf alte Morische und Spanische A rt” (16).

Ochs Text best sicb so auCerordentbch gut, weil er in beeindruckender Weise die 
objektive Abbbdung mit einer prazisen, trotzdem sehr bterarischen Ausdrucksweise 
verbindet. Einerseits kommen Unbilden der Natur zur Sprache, andererseits erwahnt 
er kurz Essensgewohnheiten der Spanier, die sicb morgens zunachst mit einer 
Melonenmahlzeit erfrischten. Die besondere Situation der Jesuiten findet deutliche 
Beriicksichtigung, als die ganze Gmppe auf besseres Wetter warten muss, denn nun 
kann er auch angeben, wohin cbe einzelnen Missionare bestimmt waren. Einige von 
ibnen waren fiir Equador, andere fiir Paraguay, andere wieder fiir Peru, Chile und die 
Phibppinen, und sie selbst natiirUch fiir Mexiko voigesehen. Unmittelbar darauf streifen 
die Blicke des Erzahlers aus dem Haus ihrer Unterkunft iiber die ganze Landschaft 
hinweg und malen ein eindmcksvoUes Bild von Bei^en und Hohen, einem Fluss und 
den Orangeplantagen, um dann im Innenbof des Hauses zur Rube zu kommen. Um
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die leere Wartezeit anzufiillen, bemuhten sich die deutschen Jesuiten darutn, sich das 
Spanische anzueignen, denn die Spanier besaCen kaum Lateinkenntnisse, ganz zu 
schweigen von Deutsch, das sie blofi als die verhasste Sprache der reformatorischen 
Ketzer ansahen: “deshalb sagten sie uns immer: reden sie doch christlich” (13). 
Andererseits gibt Och zu, dass ihm genau der gleiche linguistische faux-pas unterlief, 
als er den bohmischen Briidern das deutsche W ort “Boemien” nannte, das aber im 
Deutschen nur als ein Ausdruck fiir Zigeuner oder Landstreicher benutzt wurde. 
Trotzdem preist O ch aus pragmatischer Uberlegung heraus das Spanische for seine 
linguistische Schonheit, denn es sei wegen seiner engen Verwandtschaft zum Latein 
leicht zu lemen und in vier Monaten relativ miihelos zu meistem.

Ochs Schilderung des grofien Erdbebens im November 1755 demonstriert 
eindringlich, dass er eine literarische Begabung besaC, denn das schreckliche Ereignis 
steht unmittelbar vor unseren Augen auf und hinterlasst auch heute noch einen 
unheimlichen Eindruck, der vor allem dadurch verstarkt wird, dass Och erstaunhch 
ruhig und kalkulierend auf das Geschehen reagierte und sich in die Mitte eines offenen 
Platzes stellte, wo ihn keines der umgebenden Gebaude im Falle eines Einsturzes 
treffen konnten: “und gestehe: dal5 ich bey diesem allgemeinen Schrecken, wo das 
Schreyen und Heulen von vielen tausend Leuten, die auf den Strafien liefen und Gott 
um Barmherzigkeit anflehten, bis zu den Wolken erschallte, nicht nur resolut, sondem 
auch forwitzig war, dieses Erdbeben abzuwarten” (21). “Ich hatte mich mitten auf 
den Platz postirt, und auf vier Seiten genaue Divisirlinie genommen, wo ich bey mir 
calculine: dafi wenn auf alien Seiten die Gebaude einstiirzten, so konnen sie dich 
nicht treffen” (22). Eindringlich beschreibt O ch die Katastrophe, die sich aus der 
sparer aufgetretenen Sturmwelle (Tsunami) ergab, denn die ganze Stadt wurde 
iiberschwemmt, wobei mehrere tausende Menschen den Tod fanden. Selbst diejenigen 
mit den meisten Fluchtmoglichkeiten vermochten sich nicht zu retten: “Die reichsten 
Kaufleute, die in Kutschen davon geeilet waren, wurden ebenfalls von den Wellen 
fortgerissen” (25).

Och beweist aufierdem, dass er die Gepflogenheiten der Seeleute aufmerksam 
beobachtet hatte und genau spezielle Op>erationen beschreiben und erklaren konnte. 
Andererseits holte O ch sorgfjQtige Erkundigungen dariiber ein, wieviel die nach 
Amerika zu transportierenden Waren kosteten und konstatiert voller Erstaunen die 
enorme Inflationsrate: “Man sieht Sachen verkaufen, zu 30,60,100 pro Cent” (27). 
Zugleich beweist er einen guten Sinn for Humor, denn vor der Einschiffung wurden 
alle Personen griindlichst iiberpruft und wie Schlachtvieh beurteilt, damit auch nur ja 
niemand ohne offizielle Genehmigung in die Neue Welt gelangte: “Kein Metzger 
beguckt ein Kalb so, als wie wir von diesen Herren besehen und beschauet wurden” 
(29).

Immer wieder traten Schwierigkeiten auf, die die Abreise der Jesuiten zu verhindem 
drohten, die aber am Ende glucklich iiberwunden wurden. O ch liefert stets sehr 
eindringUche Schilderungen, die er humorvoll und kntisch gestaltet, womit ein hochst 
detaillierter Eindruck entsteht, der diesen Bericht sowohl aus literarhistorischer als 
auch aus rein historischer Sicht aufierst wertvoll macht. Noch bevor Och iiberhaupt 
Europa verlassen hatte, gelangte er zu der Beobachtung, dass viele der spanischen
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Beamten, die nach Mexiko geschickt wurden, oftmals voUig mittellos hiniiber gingen 
und schon nach vier bis funf Jahren steinreich zuriickkehrten. Das generelle UrteU, 
das Och hier wiedergibt, lautete ‘Diebstahl’: “je nachdem nemlich ein jeder von ihnen 
die Praxis versteht, greift er zu, und die armen Indianer werden jammerlich dabey 
gerupft” (35).

Ochs literarische Begabung macht sich ebenfalls dann bemerkbar, als er seine 
Aufmerksamkeit den Verhaltnissen in Amerika zuwendet, wo die verschiedensten 
neuartigen Erfahrungen auf ihn eindrangen. TeUweise hest sich sein Bericht wie ein 
spannender Abenteuerroman, teilweise aber machen sich auch sehr kritische Tone 
iiber die Ausbeutung und Misshandlung der Einwohner bemerkbar. Die personhche 
Situation der Jesiuten kommt ebenfalls expHzit zur Sprache, wobei Och imbedenklich 
ihre mangelnde Erfahrung und Hilflosigkeit zum Ausdruck bringt. Einerseits bereitete 
ihnen das Reiten grofie Schwierigkeiten, hatte ja auCer Pater Pfefferkom noch keiner 
auf einem Pferderiicken gesessen, andererseits wurden sie alle fiirchterlich von Insekten 
zerstochen: “wir sahen uns mit Verwunderung an, und konnten einander kaum selbst 
kennen, so aufgeschwollen und entstellt waren die Gesichter” (46). Trotz der vielen 
Schwierigkeiten drangten die Jesuiten aber immer weiter nach Norden und wurden 
von den indianischen Einwohnern “mit Freudensbezeugungen, mit Schallmeyen, 
Pfeiffen, Trommeln und Tanzen... bewillkommt” (47). Ironisch kommentiert freihch 
Och anlasslich einer spateren Begebenheit: “wobey die Indianer den ganzen Tag iiber 
uns mit ihrer Indianischen Musik beehrten, und manchmal betaubten” (49).

Mit Verwunderung konstatiert der Autor den grofien Reichtum, der iiberall in 
den Kirchen zu finden war, und beschreibt ausfiihrhch, wieviel Sdber verarbeitet und 
welcher Schmuck verschwenderisch angebracht war. Fast mit Bedauem kommentiert 
er, dass die urspriinghche Indianerkultur fast volhg vemicht war, “ja kaum weiC man, 
wo der beriihmte von puren gehauenen Steinen aufgefiihrte, jederzeit von 
Menschenblut rauchende Tempel des Knegs-Gdtzens Huizilopochth, oder der Palast 
des Kaysers Montezuma gestanden habe” (52). Um die Stadt Mexico zu beschreiben, 
bedient sich aber Och des Vergleichs mit Wurzburg: “Sie ist wenigstens grower als 
Wirzburg” (53), und hinsichthch der in Mexico zu findenden Waren stellt er fest, dass 
“[w]as nur rares, kiinstliches und kostbares in ganz Frankreich, England, Welsch = 
und Deutschland von geschickten Handen verfertiget wird, ist in Mexico anzutreffen, 
weil es alldort viel theurer und eher angebracht wird” (58). Dem schlieCen sich 
ausfiihrliche Bemerkungen zu den dortigen Lebensmitteln, der Landwirtschaft, der 
Zubereitung von verschiedenen Produkten und den Gebrauchen der Menschen an. 
Mit Interesse vernimmt man, dass Och auf die grofie BeUebtheit des Tabaks hinweist, 
der in Form von Zigarren verkauft wird und tausenden von Jungfrauen und jungen 
Mannern ein Einkommen sichert: “Die Papierchen sind einen Querfinger breit, in 
diese wird zerriebener Rauch =  Tabak gestreuet, zusammengerollt, und Paquet weise 
verkauft. Der Gebrauch dieses Rauch Tabaks ist bey alien und jeden, auch Kindern, 
besonders Weibspersonen, so unmafiig, dafi manche 50 bis 100 solcher Pfeifchen des 
Tags verrauchen” (65).

Als sich Och mit seinen Kameraden nach Pimeria Alta aufmachte, bot sich ihm 
emeut Gelegenheit, seinen unverkennbaren Humor zur Geltimg kommen zu lassen.
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Als er ihre Kleidung und Austattung beschreibl, die zum Schutz gegen die heifie 
Sonne bestimmt waren, urteilt er: “Wir machten einen vollkommenen Zigeunerzug 
aus” (66). Trotzdem vei^dert sich zunehmend der Tonfall, denn Och gelangte dann 
in das ihm zugewiesene Missionsgebiet und sah sich seiner eigentlichen Aufgabe 
gegeniiber: “ja jeder wiinschte, man mochte ihn in die 50 Stunden weit rings um von 
alien Missionen abgesonderte, gegen das Califomische Meer liegende Mission S. Miguel 
in Sonoytac verweisen” (73). D on  aber war 1751, also nur fiinf Jahre vor seiner 
Ankunft, der Pater Heinrich Ruhen aus Borsum bei Hildesheim von aufstandischen 
Indianern erschlagen worden. Zugleich verweist Och auf die Gefahr seitens der 
gefahrlichen Seri (72), beriicksichtigt die schweren klimatischen Verhaltnisse, die einem 
Menschen leicht den Tod bringen konnten (74), und erw’ahnt die grofie sprachliche 
Vielfalt; “Von Mexico aus bis hieher sind 32 verschiedene, theils Sprachen, theils 
Dialekte im Lande” (75). Die Jesuiten batten aber laut der Aussage Ochs alle diese 
Sprachen linguistisch erfasst und Grammatiken geschrieben, von denen viele auch 
gedruckt wurden. Och musste sich freilich, weil bei einem Uberfall das Werk von P. 
Jakob Sedelmeyer vemichtet worden war, ohne diese Hilfsmittel behelfen, schaffte es 
aber, innerhalb eines halben Jahres das Pima geniigend zu meistern, bis ich etwa 
durch Predigen mich konnte zu verstehen geben” (75).

Je weiter Och in seinem Bericht voranschreitet, umso emster und bedriickender 
werden sein Tonfall und erzahlerische Darstellungsweise, denn im zweiten Teil 
beschreibt er die gewaltsame Venreibung der Jesuiten, die einem Verbrechen gleichkam 
und die Och herzbewegend in ihrer ganzen Drastik zu schildem versteht. Kaum war 
das konigliche Dekret verlesen, bahnten sich Starke Gefiihle freien Lauf: Etliche 
stunden ganz aufier sich und unbeweglich da; andern liefen die Thranen aus den 
Augen; andere erhoben ganz suU Augen imd Hande gegen den Himmel; einige seufeten; 
einer wurde auf der SteUe verruckt und ein andrer bekam einen Schlagflufi” (84). Fiir 
Och wie alle anderen Jesuiten kam die Behandlimg einem “Hochverrath (85) gleich, 
doch konnten sie sich nicht wehren und mussten das Schicksal hilflos iiber sich ergehen 
lassen. Man misstraute den Jesuiten so sehr, dass sie sich noch nicht einmal allein zur 
Toilette begeben durften und stets von zwei Soldaten begleitet werden mussten (86). 
Absurderweise vermuteten die Soldaten sogar, dass Gold in der Latrine verborgen 
sein konnte, weswegen man Manner in die Abgrube hinabhefi, doch natiirlich ohne 
jeghchen Erfolg zu haben. Och spottet daher, als die Giftgase gefahrlich wurden und 
die “neuen Bergknappen” (88) wieder nach oben gezogen werden wollten, dass ihnen 
“die noch nicht zeitige Nasse ihnen die Fiifie vergoldet hatte” (89). VerachtUch nennt 
er die “Commissarien” “Schatzschnuffler” (90) und erwahnt noch, dass die Soldaten 
sogar nicht einmal vor einer Kiste mit den Knochen und der Asche des vor langer 
Zeit gestorbenen Bischofs von Mora Halt machten, in der Annahme, dass sich dorr 
das verborgene Gold befande: “Man glaubte nichts, bis man die Kiste aufhob und 
schiittelte, wo dann die Knochen darin klapperten” (91).

Die eigentUche Vertreibung der Jesuiten findet ausfiilirliche Beriicksichtigung, 
denn auch hierbei beweist sich Och als ein aufmerksamer Beobachter, kritischer Denker 
und vor allem guter Schreiber, der lebendig, detaUfreudig und doch konzentriert die 
Ereignisse darzulegen vermag, so dass wir uns fast wie Augenzeugen fiihlen. Als die
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Jesuiten abgefiihrt werden, ere^eten sich fast Tragodien, denn die Bevolkerung wehrte 
sich verzweifelt gegen den Verlust der Missionare: “Als die 4 ersien Jesuiten in die 
Wagen stiegen, erhob sich ein allgemeines Weinen, Schreyen und Klagen. Die 
Wehmuth, die das Frauenvolk bezeugte, war ganz aufierordentlich. Grafmnen und 
Marquisinnen, theils kennbar, theils in schlechten Kleidern vermummt, fielen 
Haufenweise in die Ziigel und Riemen der 6 Maulthiere und hielten die Rader und 
Kutschen, um nur etliche Worte zum Abschied zu sprechen” (102f.). Och betont 
sogar, dass es fast zum Aufstand gekommen ware, wenn nicht die Jesuiten selbst zur 
Ruhe aufgerufen und die Menschen gemahnt hanen, “sich des Konigs Befehlen nicht 
zu widersetzen” (103). Natiirlich beschreibt er die Ereignisse nur aus seiner jesuitisch 
orientierten Sicht, die keineswegs mit den tatsachlichen Verhaltnissen 
ubereinzustimmen braucht, aber seine Darstellungsweise belegt iiberall, dass er seinen 
Bericht aufierordentlich eindrucksvoll verfasste und ihn sowohl faktenreich als auch 
dramatisch geschickt gestaltete, was uns insgesamt rechtfertigt, diese Nachrichten 
genausogut als literarische Quelle wie auch als ein historisch-anthropologisch und 
reUgionsgeschichthch relevantes Dokument anzusehen.

Als Och im Anschluss an diese Vertreibung endhch wieder in Wurzburg anlangte, 
driickte er seine groRe Dankbarkeit fiir die sichere Riickkehr aus, denn obwohl er nur 
noch als ein voUig unbeweglicher Kriippel nach Hause kam, hatte er doch zumindest 
die lange Reise gesund iiberstanden und dankte Gott dafiir, unter diesen U m st^den 
iiberhaupt iiberlebt zu haben (185).

Anschliefiend wendet sich der Autor im dritten Teil der wissenschaftlichen 
Beschreibung Amerikas zu und entwickelt auch auf diesem Gebiet erstaunliche Talente, 
denn stets verbindet er sehr eindrucksvoll seine personhche Perspektive mit faktischen 
Angaben und entwirft damit ein Bild von der Neuen Welt, das individuell gestaltet 
und doch objektiven Anspriichen geniigen konnte. Einerseits beklagt Och bitterUch 
die furchtbare Misshandlung der Indianer durch die Spanier, die im Grunde einen 
Genozid verbrochen hatten,^° andererseits halt der Autor keineswegs mit seiner 
Verachtung der einfachen Bevolkerung zuriick, die er alle iiber den gleichen Kamm 
schert. Ein Indianer sei so wie jeder andere, kaum iiber das Tierische erhaben, nur 
beschrankt zu rationalem Denken fahig und leicht geneigt zum Diebstahl und zur 
Liige: Indus est animal in actu primo rationale, in actu secundo modica ratione non 
nisi ad fraudes et mendacia impudenter utens.” '̂ Zugleich gibt Och zu, dass Indianer 
bei entsprechender Erziehung und Ausbildung durchaus f ^ g  waren, sich zu gebildeten 
und kultivierten Menschen zu entwickeln, obwohl er bezweifelt, dass sie sich jemals 
Metaphysik und spekulative Theologie aneignen konnten. Bewusst beruft sich Och 
auf viele personhche Erfahrungen z.B. mit den Pimas, denen er durchaus seine 
Anerkennung ausspricht, wenn es sich um ihre handwerkhche Geschickhchkeit handelt, 
aber zugleich tadelt er sie oftmals wegen ihrer heidnischen Gebrauche, kulturellen 
Gepflogenheiten und ihres Lebensstils, wovon der Missionar offensichthch gar nichts 
verstand und auch nichts wissen woUte. Was er bei den ihm anvertrauten Indianern 
fiir kritikwiirdig hielt, versuchte er riicksichtslos und unbarmherzig auszurotten, 
wahrend er anderen Aspekten verstandnislos und sogar hilflos gegeniiberstand, so 
die Gewohnheit der meisten Einwohner, praktisch unbekleidet umherzugehen (157),
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oder ihre fatalistische Einstellung dem T  cxl gegeniiber, ohne jeghche Fiircht zu zeigen 
oder sich Sorgen wegen des ewigen Lebens zu machen (173).

Och gibt sich oftmals als ein typischer Europaer zu erkennen, der die Indianer 
nur dann akzeptieren kann, wenn sie sich seinen kulturellen und rehgiosen Normen 
unierwerfen. Als Missionar bemiihte er sich deswegen, sie ganz nach seinen 
Vorstellungen zu unterrichten und ihren Lebensstil zu andem, empfand aber letzthch 
eine grofie Frustration, weil er seine Ziele nur sehr beschrankt erreichen konnte und 
die Indianer nach seiner Meinung in einem kindischen, fast primitiven Zustand 
verharrten (181). Selbst aus anthropologischer Sicht besitzen also Ochs Nachrichten 
einen recht hohen Wert, weil trotz der personlichen Vorurteile, die der Missionar 
natiirlich mit alien seinen jesuitischen Briidern teilte und die sich iiberall schnell 
bemerkbar machen, viel wertvolle Information iiber die Kultur, Moral, Ethik und 
Lebensweise der Indianer vermittelt wird. Aus literarischer Sicht jedoch demonstriert 
selbst der dritte Teil von Ochs grofiartiger Abhandlung, dass es sich um ein 
bemerkenswertes Uterarisches Werk handelt, das von einem tiefgretfenden rehgiosen 
Eifer getragen wird und die personUche Perspektive mit einer sachhchen Darstellung 
der Welt von Sonora (Pimeria Alta) verbindet. Die Lebendigkeit der Schilderung, die 
humorvolle oder tragisch bestimmte Einstellung des Erzahlers je nach Situation, die 
Offenheit des Beobachters, der selbst Kleinigkeiten im Umgang mit Menschen, 
Bauweisen, Tieren, Pflanzen, Verhaltensweisen und Essensgewohnheiten griindhch 
beschreibt, die geschickt gestaltete Kombination von sachhchen Abhandlungen mit 
f)ersdnhchen Beobachtungen, insbesondere aber die Fahigkeit Ochs, seinen Bericht 
schnell auf das Wesendiche hinzufiihren und dieses in sehr konkreter Weise vor Augen 
zu fiihren, rechtfertigen das abschhefiende Urteil, dass these Nachnchten ohne weiteres 
in den Kanon der deutschen Literatur des achtzehnten Jahrhunderts einzufiigen sind, 
sf)ezieU aber einen wichtigen Beitrag zur deutsch-amerikamschen Literatur abgeben. 
Dies gilt insbesondere deswegen zu beriicksichtigen, weil dieses Feld iiberwiegend 
von der Geschichte und Literatur bestimmt ist, die sich auf die Ostkiiste und den 
Minleren Westen der heutigen USA beziehen, wahrend die jesuitische Literatur die 
Welt des Siidwestens reflektiert und aus einer voUig anderen Tradition entstanden ist, 
mit der sich normalerweise German-American Studies bescl^igen.^ Obwohl Sonora 
einen Teil des spanischen Kolonialreiches bildete, bestimmten doch auf lange Zeit 
(he (deutschen Jesuiten-Missionare die gesamte Pimeria Alta, wie Och eindeutig gegen 
Ende des zweiten Teils konstatiert: Insoweit als er reprasentativ fur viele von ihnen 
iiber diesen entlegenen und damals ncxh sehr wenig bekannten Landstrich berichtete 
und seinen deutschen Landsleuten davon in ihrer eigenen Sprache Mitteilung gab, 
darf (hese jesuitische Literatur ohne weiteres auch zur deutsch-amenkanischen Literatur 
gerechnet werden.“

University o f Arizona 
Tucson, Arizona
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Summary

German Jesuit missionaries represented the vanguard in the efforts by the Catholic 
Church during the eighteenth century to bring Christianity also to northern Mexico 
and beyond into a region called the Sonoran Desert. Many of these missionaries 
composed a variety of texts, some of which can be regarded as masterpieces both in 
scholarly and in literary terms. Whereas in previous papers I have dealt with the 
missionaries and writers Eusebio Kino and Ignaz Pfefferkom, here the travelogue by 
Joseph Och (1725-73), first published in 1809, is introduced and analyzed. The 
emphasis rests on Och’s skill in providing highly detailed, vivid, and also entertaining 
descriptions not only of his actual travel experiences from Wurzburg to Cadiz and 
from there to Veracruz, Mexico City, and finally to Sonora, but also on his attempts to 
inject his personal impressions and reaaions into his report.

Heretofore entirely disregarded by literary scholarship, Och’s account proves to 
be an important contribution to eighteenth-century travel literature, but it must also 
be appreciated as a sigmficant document of German-American literature because of 
its focus on the Southwest and the Jesuit experience there. Och’s account is remarkable 
in various respiects. Not only did he describe his travel experiences in great and highly 
vivid detail, but he also freely commented on them from a personal pierspiective, and 
at times even achieved a poetic level in his account of natural phenomena, his encounter 
with the Indians, and his personal reflections upon his missionary ideals.

This travelogue proves to be both highly informative with regard to Mexico and 
especially Sonora, and a fascinating literary report about the white man’s life among 
the Indians. Och bitterly accused the Spanish for having commited genocide against 
the Indians since the earliest time of the colonization of the New World, but strangely 
Och does not express great respea for the Indians either. In other words, the European 
{perspective is unmistakably at work here, but still, Och’s account proves to be a highly 
valuable contribution to German-American literature and the genre of early-modern 
apodemic hterature.
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