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V O R W O R T . 

M e i n e R e i s e w u r d e d u r c h d e n W u n s c h ve ran l a s s t , d i e 

v e r t i k a l e V e r b r e i t u n g de r T i e r e i n e i n e m t r o p i s c h e n H o c h 

g e b i r g e z u s t u d i e r e n . E s w a r z u u n t e r s u c h e n , ob s i c h d e n 

b e r e i t s v o n H u m b o l d t u n t e r s c h i e d e n e n F l o r e n e n t s p r e c h e n d 

F a u n e n i n v e r s c h i e d e n e n H ö h e n a b g r e n z e n Hessen, u n d w i e 

w e i t diese e t w a d i e T i e r w e l t de r g e o g r a p h i s c h e n Z o n e n 

w i e d e r s p i e g e l t e n . 

W i r w i s s e n heu te , dass d i e A r t e n eines S c h m e t t e r l i n g s 

gesch lech tes , w e l c h e i n L a p p l a n d , D e u t s c h l a n d , I t a l i e n oder 

S p a n i e n fliegen, i h r e f ü r j edes L a n d e i g e n t ü m l i c h e Z e i c h n u n g 

u n d F ä r b u n g n i c h t v o n A n b e g i n n besassen, aber a u c h n i c h t 

d u r c h i r g e n d e ine A u s l e s e e r w a r b e n , s o n d e r n d u r c h d ie 

k l i m a t i s c h e n V e r h ä l t n i s s e a u f g e p r ä g t b e k a m e n . E s i s t n o c h 

n i c h t l a n g e h e r , dass d ieser u n g e m e i n b e d e u t u n g s v o l l e 

S c h ö p f u n g s f a k t o r e n t d e c k t w u r d e , u n d w i r s i n d e rs t i m B e 

g r i f f , s e i n W a l t e n zu e r k e n n e n . W i c h t i g e F i n g e r z e i g e seines 

W i r k e n s u n d G e s t a l t e n s d u r f t e m a n d o r t e r w a r t e n , w o s i ch 

d ie S k a l a de r K l i m a t e , w e l c h e s i c h v o m P o l b i s z u m A e q u a -

t o r a n e i n a n d e r f ü g t , d e r a r t z u s a m m e n d r ä n g t , w i e i n e i n e m 

S c h n e e g e b i r g e i n n e r h a l b der W e n d e k r e i s e . D a m i t w u r d e n 

neue B e i s p i e l e oder se lbs t G e s i c h t s p u n k t e f ü r d i e E n t s t e h u n g 

d e r A r t e n ü b e r h a u p t g e w o n n e n . 



S e h r e i n f a c h e E r w ä g u n g e n l e n k t e n m i c h a u f d i e K o r 

d i l l e r e n N e u g r a n a d a s , w e l c h e s i c h u n t e r d e r L i n i e i n e i n e m 

r e g e n r e i c h e n G e b i e t e s t e i l v o n de r M e e r e s k ü s t e e r h e b e n , 

m i t G l e t s c h e r f i r n e n g e k r ö n t s i n d , u n d a n d e r e n R ü c k e n s i c h 

d i e K u l t u r , w e n i g s t e n s i n s c h m a l e n S t r e i f e n , f a s t b i s z u r 

S c h n e e g r e n z e h i n a u f z i e h t . D e r l e t z t e P u n k t f i e l f ü r 

m e i n e W a h l besonde r s s c h w e r in s G e w i c h t , w e i l d i e D u r c h 

f ü h r u n g me ines P l anes i n v ö l l i g e r U n k u l t u r v i e l g r ö s s e r e 

M i t t e l e rhe i sch te , a ls m i r g ü n s t i g s t e n F a l l e s z u r V e r f ü g u n g 

s t anden . 

A u s s e r d e m w a r u n s d i e n i e d e r e T i e r w e l t des t r o p i s c h e n 

S ü d a m e r i k a b i s h e r i n v i e l e n Z ü g e n f r e m d g e b l i e b e n , w a s 

u m s o m e h r z u b e d a u e r n is t , d a S ü d a m e r i k a n ä c h s t A u s t r a l i e n 

d i e a b s o n d e r l i c h s t e n W i r b e l t i e r e b e h e r b e r g t . S c h l i e s s l i c h 

ve rh i e s s e i n v e r g l e i c h e n d e s S t u d i u m d e r G e s c h ö p f e i m B e 

r e i c h de r A n d e n u n d de r L l a n o s w e r t v o l l e t i e r g e o g r a p h i s c h e 

A u f s c h l ü s s e . 

D a s i c h s o w o h l d ie K ö n i g 1. P r e u s s i s c h e A k a 

d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n i n B e r l i n als a u c h d i e 

K ö n i g l . G e s e l l s c h a f t d e r W i s s e n s c h a f t e n z u 

G ö t t i n g e n f ü r m e i n e I d e e n in t e r e s s i e r t e u n d m i r e ine 

r e i c h e U n t e r s t ü t z u n g z u t e i l w e r d e n Hess , d u r f t e i c h 

d ie R e i s e i m H e r b s t 1896 a n t r e t e n u n d f a s t e i n J a h r 

ausdehnen . B e i d e n g e l e h r t e n K ö r p e r s c h a f t e n e r l a u b e i c h 

m i r , a u c h an d ieser S t e l l e m e i n e n e h r e r b i e t i g s t e n D a n k 

auszusprechen . 

I n d e n f r e m d e n L ä n d e r n w a r es v o r a l l e n D i n g e n m e i n 

B e s t r e b e n , z u s a m m e l n . D a s geschah , d e n H ö h e n b a r o m e t e r 

a n d e r S e i t e , v o n d e r M e e r e s k ü s t e b i s h o c h i n d i e a l p i n e 

R e g i o n , d e n P a r a m o , h i n a u f m i t N e t z u n d K ä t s c h e r ; d e n n 

i c h h a t t e n e b e n d e r ' L a n d f a u n a a u c h d i e des S ü s s w a s s e r s z u 

b e r ü c k s i c h t i g e n . D a das G l ü c k m i r i m a l l g e m e i n e n g ü n s t i g 

w a r , u n d m i r m e i n e E m p f e h l u n g e n v o m A u s w ä r t i g e n A m t 

e ine t h a t k r ä f t i g e F ö r d e r u n g d u r c h u n s e r e V e r t r e t e r u n d 

a u c h d i e L a n d e s b e h ö r d e n v e r s c h a f f t e n , k o n n t e i c h e ine 



s t a t t l i c h e A u s b e u t e , n a m e n t l i c h a n I n s e k t e n , S c h n e c k e n u n d 

w u r m a r t i g e n G e s c h ö p f e n , h e i m f ü h r e n , w e l c h e i n z w i s c h e n a n 

F a c h m ä n n e r z u r B e s t i m m u n g u n d B e a r b e i t u n g v e r t e i l t 

w u r d e . 

I n d e m v o r l i e g e n d e n B u c h e habe i c h v e r s u c h t , e ine 

S c h i l d e r u n g v o n L a n d u n d L e u t e n d e r w u n d e r b a r e n G e g e n d e n 

z u g e b e n , w e l c h e i c h a u f S t r ö m e n u n d S a u m p f a d e n d u r c h 

q u e r t e , e i n B i l d v o n i h r e r T i e r - u n d P f l a n z e n w e l t z u e n t 

r o l l e n m i t b e s o n d e r e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r b i o l o g i s c h i n t e r 

essanten E r s c h e i n u n g e n u n d i n g ros sen U m r i s s e n d i e B e 

a n t w o r t u n g d e r v o n m i r a u f g e w o r f e n e n F r a g e n z u e n t w e r f e n . 

I c h b e m ü h t e m i c h , m e i n e m L e i t m o t i v g e t r e u , d i e V e r w a n d 

l u n g e n z u s c h i l d e r n , w e l c h e F l o r a u n d F a u n a v o n d e n heissen 

N i e d e r u n g e n b i s i n d i e H ö h e n der N e b e l u n d S c h n e e s t ü r m e 

e r f a h r e n . 

I n d e r F l o r a des t r o p i s c h e n S ü d a m e r i k a z e i g t s i ch 

n o c h h e u t e e ine so lche W a c h s t u m s f r e u d e u n d K r a f t d e r E r d e , 

w i e s ie ü b e r s c h w ä n g l i c h e r n i e m a l s g e h e r r s c h t h a b e n k a n n ; 

u n d w e n n a u c h i n d e r F a u n a das H e e r d e r S ä u g e r an Z a h l 

u n d G i g a n t i k de r E r s c h e i n u n g e n h i n t e r d e m des ä q u a 

t o r i a l e n A f r i k a s u n d A s i e n s z u r ü c k s t e h t , so i s t es d o c h u m 

so r e i c h e r a n m e r k w ü r d i g e n G e s t a l t e n . D i e V o g e l - u n d 

I n s e k t e n w e l t abe r findet s i c h n i r g e n d s w i e d e r a u f de r E r d e 

so m a n n i g f a l t i g u n d p r ä c h t i g w i e a m M a g d a l e n a , den 

H ä n g e n d e r K o r d i l l e r e n o d e r a m O r i n o c o . . Se lbs t d e n 

g o l d g i e r i g e n span i schen E r o b e r e r n r a n g diese g r o s s a r t i g e 

N a t u r B e w u n d e r u n g a b , „ s i e k o n n t e n s i ch n i c h t sa t t a n 

i h r s e h e n . " 

D i e w i s s e n s c h a f t l i c h e n N a m e n d e r e r w ä h n t e n P f l a n z e n 

s i n d n a c h E n g l e r - P r a n t l ' s N a t ü r l i c h e n P f l a n z e n f a m i l i e n 

r e v i d i e r t w o r d e n , d i e de r S ä u g e t i e r e m i t T r o u e s s a r t ' s C a t a l o g u s 

M a m a l i u m u n d d i e de r ü b r i g e n V e r t e b r a t e n m i t d e r n e u e n 

A u s g a b e des B r i t i s c h e n K a t a l o g s i n Ü b e r e i n s t i m m u n g ge 

b r a c h t . F ü r S c h m e t t e r l i n g e , K ä f e r u n d a n d e r e I n s e k t e n 

schloss i c h m i c h S t a u d i n g e r u n d d e r B i o l o g i a C e n t r a l i -
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A m e r i c a n a a n . V i e l e V u l g ä r n a m e n e n t n a h m i c h d e m K a t a 

l o g e , w e l c h e n C a r l o s B a i e n ü b e r seine S a m m l u n g e n 

h e r a u s g e g e b e n ha t . I n d e n H ö h e n a n g a b e n s t ü t z t e i c h m i c h 

a u f H e 1 1 n e r . 

M e i n e m V e r l e g e r , H e r r n T h e o d o r W e i c h e r , b i n 

i c h z u g r o s s e m D a n k f ü r d i e s c h ö n e A u s s t a t t u n g v e r p f l i c h t e t , 

i n w e l c h e e r das v o r l i e g e n d e B u c h k l e i d e t e . 

Göttingen, 4. Mai 1900. 

D e r V e r f a s s e r . 
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gebirge Columbiens in Sicht. 

Am 13. September 1896, einem Sonntage, lösten die Matrosen 

am s p ä t e n A b e n d unter lautem » H o i h o « die Taue, welche unser 

Sch i f f , die » V a l d i v i a « , am Petersenquai zu H a m b u r g festhielten. 

Es war e in kleiner Frachtdampfer der H a m b u r g - Amerikanischen 

Paketfahrtgesellschaft, der n u n langsam aus dem Baakenhafen 

hinaus i n die Elbe steuerte, i n die Nacht h ine in , i n welche aber 

noch unendl ich viele Lich ter e r g l ä n z t e n : die der elektrischen 

Strassenbahnen, der H ä u s e r r e i h e n des lebenslustigen St. Paul i und 

hoch v o m Berge herunter das he l l erleuchtete F ä h r h a u s . D ie 

Lich te r von Blankenese waren die letzten heimatl ichen Scheide-

g rüs se . W e n n die Dampfpfe i fe sich m i t ihren dumpfen T ö n e n 

h ö r e n liess, gab es ein starkes Echo, u n d dazwischen schmetterte 

e in Kanar ienvogel aus den K a j ü t e n r ä u m e n seinen Sang bis aufs 
Bürger , »Reise eines Naturforschers«. I 



Deck. A m folgenden Morgen hatte uns der Lootse verlassen, 

wi r durchfurchten die Nordsee. Das Wetter war he l l und ruh ig , 

aber die Wel len gingen kurz und hoch u n d ü b e r s p r a n g e n of t das 

G e l ä n d e r . Zahlreiche M ö v e n umkreisten unser Schiff. E in ige 

Male sahen wir die niedr igen Umrisse einer ostfriesischen Insel 

am H o r i z o n t e , dann fuhren wi r an dem grel lrot angestrichenen 

Signalschiffe v o r ü b e r . M i t einem grossen Bremer L loyddampfe r , 

der uns begegnete, wurden G r ü s s e gewechselt, und fast immer 

u m s c h w ä r m t e n uns einige Segelboote, ein reizender, g raz iöse r A n 

bl ick . D ie n ä c h s t e Morgensonne beleuchtete die h o h e , schroff 

ins Meer fallende K r e i d e k ü s t e Englands. Bis zur Kan te bedeckt 

sie g r ü n e r H o c h w a l d , der hier u n d dor t Feldern Platz gemacht 

hat, die teilweis schon gepf lüg t s ind. I n ihrer Mi t t e erheben sich 

schmucke Landsitze. Besonders malerisch lag eine alte Burg aut 

hohen Felsen u n d ein weisses Schloss m i t vielen T ü r m c h e n . 

Dover mi t seinen a l t e r t ü m l i c h e n Festen konnten w i r durch ein 

Glas eingehend studieren. D a n n kreuzten w i r den K a n a l u n d 

gegen Nachmit tag erschien die f r a n z ö s i s c h e K ü s t e . Sie sieht wie 

eine lange, weisse Mauer aus. Nachts e r g l ü h e n u n z ä h l i g e Leucht

feuer , aber alle über t r i f f t das blendende L i c h t des Scheinwerfers, 

der i n best immten Interval len v o m Pharos des steilen Kaps de 

la Heve seine Strahlengarben hernieder schleudert und das Meer 
sekundenlang e rg l änzen lässt . 

W i r landeten i n Havre und hatten ein paar Tage Z e i t , uns 

i n der grossen f r a n z ö s i s c h e n Hafenstadt umzusehen. Havre , welches 

wi r unter dem s c h ö n s t e n H i m m e l genossen , erinnert an N e a p e l ; 

denn wie dor t fassen den Meerbusen , an dem es i n Terrassen 

aufsteigt , Landzungen e i n , die sich weit ins Meer erstrecken. 

B a l d fa l len ihre H ä n g e steil i n die See ab, ba ld senken sie sich 

sanft i n die brandenden Wel len nieder u n d tragen V i l l e n , G e h ö l z e 

und W i e s e n , zwischen denen gelblichweiss der Felsen hervor

leuchtet. Jenseits der breiten S e i n e m ü n d u n g erbl icken wi r an 

dem langgestreckten Vorgebirge H o n f l e u r , V i l l e rv i l l e und fast i n 

Dunst verschwimmend T r o u v i l l e , das Ostende Frankreichs. D ie 

Hafenbauten g e h ö r e n zu den kunstreichsten der W e l t ; neun ge

waltige Bassins gestatten den Schiffen, t ief i n das Innere der Stadt 

bis zum Bahnhof vorzudringen u n d Ladungen unmit te lbar i n die 

Waggons der Eisenbahn abzugeben oder aus ihnen zu empfangen. 
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Wunderbare G e g e n s ä t z e vereinigen sich um das Bassin du Com

merce , welches sich unmit te lbar der Place Gambetta anschliesst. 

H i e r spielt sich ein S tück Weltverkehr inmi t ten idyll ischer A n 

lagen , schattiger Baumgruppen und zierlicher Blumenbeete ab, 

zwischen denen die Jugend m i t Reifen und Kre ise ln sich tummel t 

u n d inmi t t en eines Rahmens p r ä c h t i g e r P a l ä s t e , i n welchem sich 

das Theater und die Bör se mi t ihren romanischen Arkaden u n d 

m ä c h t i g e n K u p p e l n u n d Giebeln, befinden. 

Die Azoren passierten wi r am n . Tage unserer Reise m i t 

E inb ruch der Nacht . W i r fuhren dicht an dem hohen Gebirgs-

stock von San Migue l v o r ü b e r , dessen Silhouette sich scharf v o m 

H i m m e l abhob. Den Or t am Strande erkannten wir an seinen 

vielen L i ch t e rn . Bis ü b e r die Azoren hinaus hatten wi r fast an

dauernd das s c h ö n s t e Wetter u n d gaben uns ganz den wonnigen, 

s ü d l i c h e n L ü f t e n h i n , nachdem wir i m K a n a l und in der H ö h e 

des Golfs von Viscaya trotz des Sonnenscheins schon recht ge

f rös te l t hatten. D a n n wurde die See so stark bewegt, dass manche 

aus ihren Betten fielen. W i r durchschnitten nun einige Tage lang 

das Sargassomeer, eine Fucuswiese des Atlantischen Ozeans u n d 

die hohen Wel len warfen grosse B ü s c h e l des braunen Algentangs 

(Sargassum bacciferum) an Bord . Sie bieten die einzige Gelegen

heit, auf unserem Schiffe zoologische Studien zu machen, da 

viel leicht einige kleine G e s c h ö p f e an ihnen h a f t e n , sonst bleibt 

das Meer fü r uns ein geheimnisvolles Reich. Bei der Geschwindig

kei t des Dampfers sind F i s c h z ü g e ganz u n m ö g l i c h . Gelegentlich 

treiben einige riesige Medusen v o r ü b e r , deren kräf t ige Schwimm

bewegungen wi r für ein paar Momente erfassen, Rippenquallen, 

Salpenketten u n d Schwimmpolypen. Zu den Schwimmpolypen 

g e h ö r e n die Seeblasen oder portugiesischen Galeeren (Physalia), 

deren Luftblase auf dem Wasser schwebt und so gross wie der 

K o p f eines Kindes w i r d . Sie treiben mi t dem W i n d e , welcher 

i n den segelartigen K a m m einsetzt, der sich auf dem Scheitel 

der Luf tblase erhebt. 
Zu diesen auf fä l l igen Meerwundern gesellen sich Delphine, 

welche unser Schiff eine Zeit lang durch ihre Begleitung aus

zeichnen und durch ihre weiten S p r ü n g e e rgö tzen oder riesige 

Ha ie , deren R ü c k e n f l o s s e aus dem Wasser hervorragt. 

Erst i m Bereich der Wendekreise glä t te te sich das Meer. 
i * 
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N u r e inmal begegneten w i r auf unserem langen Wege einem 

Dampfe r u n d zweimal einer Br igg . Wiederhol t genossen wi r das 

herr l iche Schauspiel eines Regenbogens ü b e r dem Ozean. Nach

dem w i r i n die heisse Zone gelangt waren, sahen w i r o f t Scharen 

fl iegender F i sche , deren s i l b e r g l ä n z e n d e Le iber i n flachen Bogen 

ü b e r die F l u t schnel l ten , o f t w o h l e in Dutzend ma l unter- u n d 

wieder emportauchend. Sie fuhren ü b e r das Wasser wie etwa 

ein flacher, g l ä n z e n d e r K i e s e l , . m i t dem ein K n a b e Seejungfern 

w i r f t . Das Thermometer schwankte nunmehr am Tage zwischen 

22 bis 2 5 0 R . u n d sank nachts n ich t mehr tief. 
A m i . Oktober befanden wi r uns nach g l ü c k l i c h e r Fahrt i m 

Bereich des Westindischen Archipels . Der T a g war herr l ich , der 

H i m m e l wolkenlos b lau und jedes der E i l a n d e , an denen wi r 

v o r ü b e r fuhren , deuchte uns so ü b e r a u s male r i sch , dass wi r am 

liebsten schon jetzt begonnen h ä t t e n , die uns begegnenden Bi lder 

m i t der Camera festzuhalten. Gegen Mi t t ag ankerten w i r i n dem 

s c h ö n e n H a f e n von St. T h o m a s , welcher von der gleichnamigen 

oder auch Charlotte A m a l i a genannten, amphitheatralisch an g r ü n e n 

Bergen aufgebauten Hauptstadt eingefasst w i r d . W i r hatten Zeit 

genug , u m an L a n d zu gehen , und da wir begierig waren, eine 

Stichprobe auf die Tropenfauna zu machen , nahmen wi r Netz 

u n d K ä t s c h e r m i t uns. E i n Boot , von Negern gerudert, t rug uns 

durch die B u c h t , i n welcher das Wasser durchsichtig k lar u n d 

v o n t i e f g r ü n e r F ä r b u n g ist. E i n herrliches Panorama lag vor uns. 

D ie ausgedehnte Stadt ist auf drei H ü g e l n erbaut , welche baum

reiche Schluchten trennen. D i e m e h r s t ö c k i g e n H ä u s e r kehren ihre 

F r o n t m i t den vielen luf t igen Veranden dem Meere zu. Das 

blendende Weiss ihrer Mauern u n d das grelle Ziegelrot der D ä c h e r 

giebt m i t dem vielfarbigen G r ü n zusammen, das ü b e r a l l zwischen 

ihnen hervorbricht, e in farbenfrohes B i l d . Ü b e r die Stadt hinaus 

k l i m m e n vereinzelte V i l l e n u n d H ü t t e n hoch an den Bergen empor, 

hier inmi t t en l ichter W e i d e n , dort halb versteckt durch Gruppen 

dichtbelaubter B ä u m e . Ste i le , etwa 500 m ansteigende Gebirge, 

deren K o n t u r e n schon einen violet ten Schimmer zeigen, begrenzen 

das B i l d . W o w i r ausstiegen, nahm uns ein Palmenhain auf. W i r 

waren na tü r l i ch weihevol l ges t immt , als wi r zum ersten M a l ein 

S tück Tropenerde betraten u n d die vo l len W i p f e l des symbolischen 

Baumes der heissen Zone uns beschatteten. F re i l i ch e r n ü c h t e r t e n 



uns sofort die E i n d r ü c k e e u r o p ä i s c h e r K u l t u r , welche wir gleich

zeitig empfingen. Da zog die d ä n i s c h e Regimentsmusik zu einem 

Nachmittagskonzerte au f , ein Radler klingelte schri l l u m freie 

B a h n , unter den Palmen standen Gaslaternen u n d ein Vo l lb lu t 

neger schritt g rav i t ä t i sch i m tadellosen F r a c k , Zyl inder und 

weissester W ä s c h e an uns v o r ü b e r . W i r strebten ins Freie und 

gelangten i m Westen der Hafenbucht i n ein W ä l d c h e n der » p a l m a 

r e a l « , Oreodoxa regia, eine der s c h ö n s t e n ihres Geschlechtes und 

charakteristisch fü r die A n t i l l e n , welches viele kleine Brackwasser

t ü m p e l beschattet. I n ihnen wimmelte es von Krebsen, Uca(Gelasimus), 

m i t riesigen rechten und fast v e r k ü m m e r t e n l inken Scheren, Ocy-

pode- und Grqpsusaxten, und auf dem sandigen Boden schreckten 

wi r m i t jedem Schritt Eidechsen auf , kleine, b r ä u n l i c h e Anolis 

und die g rösse re g r a u g r ü n e Cnemidophorus lemniscatus. Uns waren 

sie zu f l i nk zum G r e i f e n , aber einige Negerknaben, welche ba ld 

neugierig herbei l iefen , wnssten sie sehr geschickt und sicher m i t 

Schlingen aus Grashalmen zu fangen. I n dieser Gegend wohnten 

die ä r m e r e n Neger i n kleinen, verwahrlosten G ä r t c h e n m i t etlichen 

O r a n g e n b ä u m e n und Bananen und vor allen Dingen » C h o c h o « , 

Sechium edule, einen K ü r b i s , fü r Mensch und V i e h gleich er

f r e u l i c h , da jener nur auf die Wurzeln ref lekt ier t , welche denen 

der Y a m in Gehalt und Geschmack ä h n e l n , aber noch etwas 

s t ä rke re i che r s i n d , und seinen Schweinen die F r ü c h t e über läss t . 

Ih re dü r f t i gen H ü t t e n hatten sie aus allerhand T r ü m m e r n von 

Brettern und Blech zusammengefl ickt , aber of t ist die Dür f t igke i t 

der W ä n d e durch hochkletternde Yams (oder names, Dioscorea 

alatd) verdeckt , deren umfangreiche, fleischige Wurzeln die Kar

toffe ln Westindiens sind. Der Haupt re ichtum der Neger schienen 

die mageren, schwarzen Schweine zu se in , welche übera l l den 

Boden d u r c h w ü h l t e n . Aus einer der Baracken stürzte man uns 

nach , um uns eine Ausstellung grosser Musche ln , Riesenohren 

(Strombus gigas), zu zeigen, auf deren rosenroter Spindel ein 

Neger Schiffe m i t den Flaggen verschiedener Nat ionen gemalt 

hatte. W i r handelten gerne ein solches Andenken ein. 

St. Thomas ist heute gegen f rühe r eine stille Stadt , denn 

es hat a u f g e h ö r t , der Stapelplatz für die westindischen Inseln zu 

se in , seitdem die g rös se ren eigene direkte Verbindungen m i t 

Europa oder Nordamer ika besitzen. Die Einwohnerzahl — noch 
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sind es ü b e r i o o o o Neger u n d Mula t t en u n d ein paar Tausend 

Weisse — n i m m t s t ä n d i g ab. V ie l e W a r e n h ä u s e r stehen leer 

und s ind i m Ver f a l l begriffen oder seit dem letzten Erdbeben 

n ich t wieder restauriert. Erdbeben u n d W i r b e l s t ü r m e haben bis 

i n die j ü n g s t e Zeit h ine in schrecklich auf dieser Insel gewü te t . 

D i e Insel selbst ist wenig fruchtbar. Es werden nur einige Nutz

hö lze r , darunter der Mahagonibaum, fü r den Expor t ku l t iv ie r t . 

W i e St. Thomas machen auch die meisten anderen West-

kindischen Inselchen v o m Schiff aus gesehen den E i n d r u c k kleiner 

Paradiese. Das ü p p i g e G r ü n , welches auf den Bergen wuchert , 

hal ten wi r fü r herr l ichen W a l d . Indessen ist es vo rnehml ich ein 

G e s t r ü p p , trostlos u n d undurchdr ing l ich wie die Macchia I tal iens, 

m i t der es W a r m i n g ü b e r a u s passend vergleicht, wenn auch seine 

Zusammensetzung eine ganz andere ist. Sie s ind das Zeichen 

grosser Regenarmut und b i lden auch auf dem amerikanischen 

Festlande auf weiten Strecken die einzige oder vorherrschende 

Vegetat ion. I n den westindischen G e b ü s c h e n sind gewisse strauch

artige, holzige W o l f s m i l c h g e w ä c h s e , nament l ich Ar ten der Gattung 

Croton, vorherrschend, welche m i t s t e r n f ö r m i g e n Haaren und 

Schuppen so dicht bekleidet s i n d , dass sie graufi lzig aussehen, 

u n d die ganze Vegetat ion einen graufilzigen Ans t r i ch bekommt. 

Manche derselben haben einen roten Saf t , v o m V o l k e » s a n g u e 

de d r a g o « (Drachenblut) bezeichnet, andere medizinischen Wert, 

z. B . C. flavens, die eine Sorte Cascarillrinde l iefert . M i t dem 

Charakter der Cr <?/<??zgeb tische harmonieren gewisse stark und d icht 

behaarte Verbenaceen (Lantana) u n d Boragineen (Cordia) u n d er 

w i r d nur stellenweis unterbrochen von dem d u n k e l g r ü n e n Laube 

einiger Melastomaceen u n d Leguminosen , nament l ich mimosen

artiger, wie Acacia farnesiana, von der alle Te i le benutzt w e i d e n : 

Wurze ln u n d H ü l s e n zum Gelb- u n d S c h w a r z f ä r b e n , die woh l 

r iechenden Blä t te r zu P a r f ü m e r i e n , der Stamm zur G u m m i g e w i n n u n g ; 

ferner Caesalpiniaceen, darunter Haematoxylon campechianum, dem 

Campecheholzbaum, der das Blauholz liefert . Vie le s ind m i t 

Stacheln u n d Dornen ü b e r u n d ü b e r bewehrt u n d i m Vere in m i t 

Cacteen und Agaven h indern sie den Zutr i t t i n diese W i l d n i s . 

D ie ausserordentliche Behaarung der S t r ä u c h e r ist eine Anpassung 

an ihre d ü r r e n Standorte: mittels derselben v e r m ö g e n sie Feuchtig

kei t aus der L u f t aufzusaugen, wenn die Erde jede Spur versagt. 
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Erst am späten Abend steuerten wir wiederum der »Valdivia« 

zu. Das Meer leuchtete so in tens iv , dass die Ruder weiss er

g länz ten , u n d die Fische, welche neben uns herschwammen, silber

hel l schimmerten. I c h habe die prachtvolle Erscheinung, welche 

M i l l i o n e n kleinster G e s c h ö p f e , phosphoreszierende Urt iere (Noctiluca) 

erzeugen, nie wieder derart br i l lant gesehen. Den ganzen folgenden 

T a g fuhren wi r an Portorico en t lang , dessen Gebirgsumrisse uns 
reiche Abwechslung g e w ä h r t e n . 

A m 3. Oktober, m i t Sonnenaufgang, lagen wir vor St. Domingo , 

der ä l t e s t en Stadt i n der neuen Wel t . D ie K ü s t e der Insel fällt 

hier völ l ig steil i n das prachtvol l g r ü n e Meer ab und macht den 

E indruck einer 15 bis 20 m hohen Mauer. W i r sahen ü b e r sie 

h inweg auf eine viele Mei len umfassende g r ü n e Ebene, Los Llanos, 

welche i n weiter Ferne durch die imposanten Gebirge von H a i t i 

abgeschlossen w i r d . I h r h ö c h s t e r Gipfe l , der L o m a T i n a (3140 m) , 

liegt der Hauptstadt am n ä c h s t e n und zeigte sich in der klaren 

Morgen luf t i n seiner ganzen M a j e s t ä t am westlichen Horizonte . 

Santo Domingo t r i t t unmit te lbar an die K ü s t e heran. Die alten, 

massiven spanischen Forts kontrastieren seltsam m i t den luf t igen 

Bretterwohnungen der farbigen B ü r g e r , welche mich lebhaft an 

die Buden erinnerten, die sich i n manchen S t ä d t e n die Einwohner 

zur Zeit des Schü tzen fe s t e s auf ihrer Festwiese zum vorüber 

gehenden Aufentha l t aufschlagen. Santo Domingo besitzt keinen 

Hafen . D ie Schiffe ankern schutzlos vor der K ü s t e , u n d bei stark

bewegter See ist eine Landung u n m ö g l i c h . W i r gewannen den 

Zugang zur Insel durch den R i o Ozama mittels Boot erst nach 

langer, m ü h s a m e r Fahrt, da die Brandung ü b e r a u s stark war. Erst 

nach sehr eingehender Zol lkont ro l le wurden wir i n das Mulat ten

reich eingelassen. W i r durchschritten die Stadt nach Norden zu 

und gelangten hier i n eine Gartengegend, welche an ü p p i g e r 

Fruchtbarkei t ihresgleichen sucht. D ie Vegetation bi ldet übe ra l l 

einen auffallenden und angenehmen Gegensatz zu St. Thomas. 

H o h e P a l m e n w ä l d c h e n r ü c k e n fast unmittelbar an den Strand, 

und die Ebene hinter der Stadt ist übe ra l l angebaut. A u c h die 

T ie rwel t habe i c h , so viel sie sich in einem Tage dem Auge 

erschliesst, nur an wenigen anderen Orten in solch bunter Reich

hal t igkei t wieder gefunden. Fast unter jeden Stein haben sich 

G e h ä u s e - und Nacktschnecken z u r ü c k g e z o g e n ; wo sich ein morscher 
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Baumstamm findet, b i lde t e r , wenn er n icht von Ameisen okku

piert i s t , das Asy l von grossen K r e b s e n , unter denen uns be

sonders einige Einsiedlerkrebse auffielen, welche i n H ä u s e r n mariner 

Schnecken staken, die sie sich dreiviertelstundenweit v o m Strande 

geholt haben mussten. Der m e r k w ü r d i g e I n s t i n k t , sich solcher 

Schalen als Wohnungen zu bed ienen , ist für jene Kruster sehr 

nü tz l i ch , da sie einen ungemein weichen Hin te r l e ib besitzen, den 

sie durch das G e h ä u s e vor al lerhand Insul ten und n icht zuletzt 

vor den Angr i f f en ihrer r ä u b e r i s c h e n Genossen u n d Verwandten 

s c h ü t z e n . Sie w ä h l e n das Schneckenhaus so gross, dass sie sich 

v o l l s t ä n d i g i n dasselbe zu rückz i ehen k ö n n e n . Bei den v o n mi r 

gefundenen staunte i ch ü b e r die Schwere des Hauses , welche i n 

gar ke inem V e r h ä l t n i s zu seinem zierlichen Mieter stand. Die 

S t r ä u c h e r waren m i t zahlreichen u n d ü b e r a u s verschiedenen I n 

sekten besetzt, unter denen B o c k k ä f e r eine grosse Ro l l e spielten, 

u n d fortgesetzt kreuzten unseren Pfad p r ä c h t i g e Schmetterlinge. 

W i e of t und schmerzlich habe ich an diese F ü l l e z u r ü c k g e d a c h t , 

die wi r so wenig ausbeuten durf ten , wenn m i c h spä t e r die U m 

s t ä n d e zuweilen tagelang an Orten festhielten, wo die Fauna aus 

einigen Schaben zu bestehen schien ! 
A u c h die g rös s t en A n t i l l e n , von denen H a i t i Bayern noch 

wesentlich ü b e r t r i f f t , s ind dagegen auffal lend arm an S ä u g e r n . 

I h n e n fehlen grosse, sonst fü r das tropische A m e r i k a charakte

ristische Ordnungen , wie A f f e n , Raubtiere u n d Z a h n l ü c k e r v o l l 

s t änd ig . N u r den Besitz der Nager und F l e d e r m ä u s e — letztere i n 

stattlicher En twick lung u n d auch durch viele Vampyre vertreten -

tei len sie m i t S ü d a m e r i k a , s ind aber ausserdem m i t Insektivoren 

b e v ö l k e r t , die dort ü b e r h a u p t n icht vo rkommen . Diese h ö c h s t 

auffallende Erscheinung w i r d dadurch noch m e r k w ü r d i g e r , dass 

die westindischen Insektenfresser, die Schl i tz rüss ler (Solenodon), 

ihre n ä c h s t e n Verwandten > i n Madagaskar haben. S. paradoxus, 

welcher H a i t i e i g e n t ü m l i c h ist, w i r d etwa so gross wie eine Katze 

u n d macht durch die rüsse la r t ige Schnauze, das langborstige Fe l l , 

den nackten Schwanz u n d die starkbekrallten Vorderk lauen einen 

h ö c h s t sonderbaren E indruck . Der g röss te und gemeinste der 

e i g e n t ü m l i c h e n Nager St. Domingos ist die Hausferkelratte, Plagio-

dontia aedium, etwa v o n K a n i n c h e n g r ö s s e u n d diesem garnicht 

u n ä h n l i c h . E i n A g u t i (Dasyprocta cristata) bewohnt die k le inen 
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A n t i l l e n , auch St. T h o m a s , u n d r ep rä sen t i e r t dort das g röss te 

Säuge t i e r . Dagegen ü b e r s c h w e m m e n heute alle westindischen 

Inseln unsere M ä u s e u n d Ratten , denen die Zuckerrohrplantagen 

ein wahres Eldorado boten. Diesen al twelt l ichen E indr ing l ingen 

s ind dor t wahrscheinlich manche der einheimischen kle inen Nager, 

insonderheit die S c h a r r m ä u s e , lebhaft r o t g e f ä r b t e , r a t t e n ä h n l i c h e 

G e s c h ö p f e (Holochilus), i m K a m p f ums Dasein unterlegen , von 

denen heute nur noch wenige Ar ten i m caraibischen Arch ipe l 

vo rkommen . D ie Vogelwel t ist reich und trotz der Nachbarschaft 

m i t beiden K o n t i n e n t h ä l f t e n wenigstens durch eine v e r h ä l t n i s m ä s s i g 

sehr grosse Zahl e i g e n t ü m l i c h e r Ar ten ausgezeichnet. W a 11 a c e 

entnehme ich , dass von 203 auf den A n t i l l e n residierenden Ar ten 

177 nur hier vo rkommen . Jede A n t i l l e besitzt wenigstens einige, 

sie ausschliesslich bewohnende V ö g e l . Der Grundcharakter der 

Ornis ist durchaus neotropisch; die g rös se ren I n s e l n , i n erster 

L i n i e Cuba , sodann H a i t i werden von vielen nordamerikanischen 

W a n d e r v ö g e l n , W i n t e r g ä s t e n , aufgesucht. D ie stark entwickelten 

Rept i l i en vermehren die tiergeographische S e l b s t ä n d i g k e i t der 

einzelnen westindischen I n s e l n , namentl ich das grosse, neuwelt

liche Eidechsengeschlecht Anolis ist auf den meisten durch be

sondere Ar ten vertreten. I n St. Domingo lebt ausschliesslich ein 

schwarzer Leguan (Metopoceros cornutus), welcher zu den g röss t en 

seiner Fami l ie g e h ö r t . D ie A n t i l l e n sind von der Klapperschlange 

verschont, aber die ös t l i chen , von Guadaloupe bis St. Lucia , be

vö lke r t eine sehr ge fäh r l i che V i p e r , die m ä c h t i g e ü b e r i x / 2 m 

lange Lanzenschlange, Lachesis lanceolatus, welcher auch viele 

Menschen zum Opfer fa l len. Ferner sind eine Anzahl echter 

L a u b f r ö s c h e (Hyla) für die A n t i l l e n recht charakteristisch. Die 

S t r ö m e der g rö s se r en I n s e l n , von denen einige wie der Yaqu i 

und Y u n a ü b e r 200 k m L ä n g e besitzen, s ind v o l l von Fischen, 

h a u p t s ä c h l i c h , wie in S ü d a m e r i k a , Welsen, und beherbergen ausser

dem Al l iga toren (Alligator punctulatus) und K r o k o d i l e (Crocodilus 

acutus u n d rhombifer), welche zu eben solchen Kolossen wie am 

dem Festlande heranwachsen. Der gröss te dieser Saurier, C. acutus, 

ist auch auf St. D o m i n g o sehr gemein , bewohnt aber auch noch 

solch kleine Inseln wie Mar t in ique . W ä h r e n d die Insektenwelt des 

Westindischen Archipels weit an Mannigfal t igkei t hinter den i h m 

benachbarten L ä n d e r n der neotropischen Region zurücks teh t , findet 
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er n icht seinesgleichen auf der W e l t , was die massenhafte Ent

w i c k l u n g u n d A r t e n f ü l l e der Landschnecken anbetr i f f t . Wallace 

e rk l ä r t diese h ö c h s t auf fä l l ige Erscheinung ausser durch Ursachen 

physikalischer N a t u r , wie die grosse Ausdehnung von Kalks te in

felsen, durch den Mangel oder die Seltenheit schneckenfeindlicher 

Wirbel t iere . Diese fehlen fast i n Jamaica , s ind dagegen auf 

T r i n i d a d i n beinahe kontinentaler Menge vorhanden. Info lge

dessen besitzt Jamaica 30 Gattungen m i t 500 A r t e n , T r i n i d a d 

aber nur 20 m i t 38 . Unter den G e h ä u s e s c h n e c k e n fehlen merk

w ü r d i g e r w e i s e die Frassschnecken (Bulimus), welche auf dem Fest

lande eine hervorragende Rol l e spielen und finden sich neben 

typisch ne-otropischen Schnirkel- u n d Zwerghornschnecken ( H e l i -

ciden und Acicu l iden) asiatische u n d afrikanische Geschlechter, 

die aber w o h l eingeschleppt wurden. 

S c h m a r d a , welcher die Tiergebiete der Erde mi t wenigen 

Schlagworten kennzeichnete , nannte Mit te lamer ika nebst den A n 

t i l l en zutreffend das Reich der Landkrabben . Sie bewohnen n ich t 

al lein i n ungeheurer Anzah l den St rand , wo sie i n t iefen, selbst

gegrabenen H ö h l e n hausen, die sie nachts oder auch bei hel lem 

Sonnenschein verlassen, auf Nahrung ausgehend, sondern besiedeln 

die Felder u n d G ä r t e n u n d den U r w a l d mei lenweit ins Innere . 

I m F r ü h l i n g indessen wandern sie, u m ihr F o r t p f l a n z u n g s g e s c h ä f t 

zu e r led igen , zum Meere zu rück . D a n n werden gelegentlich 

Scharen von Hunderttausenden angetroffen u n d das K l a p p e r n 

ihrer F ü s s e und Scheren soll » d e m G e t ö s e ansprengender Reiter

r e g i m e n t e r « gleichen. 

H a i t i ist wie keine der anderen A n t i l l e n eine terra incognita . 

D ie i m m e r w ä h r e n d e n Revolut ionen schreckten Reisende zurück 

und den Eingeborenen fehlen Energ ie , Intel l igenz u n d Geld , die 

Erforschung ihres Vaterlandes selbst i n A n g r i f f zu nehmen. A m 

meisten ist w ä h r e n d der f r a n z ö s i s c h e n Herrschaft geschehen. A u f 

diese folgte fü r St. Domingo eine lange Zei t der t S e l b s t ä n d i g k e i t , 

ba ld m i t H a i t i zu einem Staatswesen verschmolzen, b a l d getrennt 

u n d i m Kriege m i t jenem. Dann wurde Ende der 50er Jahre 

sogar wieder die Vere in igung m i t Spanien, dem alten Mutter lande, 

erziel t , die aber kaum ein Lus t rum dauerte. Wiede rum wurde 

die U n a b h ä n g i g k e i t e r k ä m p f t , und nach endlosen B ü r g e r k r i e g e n 

schien die Mulat tenrepubl ik unter Ulysses Heureux zur Ruhe ge-



— 1 1 -

k o m m e n , der, obgleich ein schwarzer Borgia, das L a n d vorwär t s 

gebracht hat, welches heute i n die A r m e der nordamerikanischen 

U n i o n treibt . D ie grosse Insel ist von der Natur ü b e r a u s gesegnet, 

u n d die undurchdr ingl ichen und ungeheueren G e b i r g s w ä l d e r , welche 

durch drei K l i m a t e aufsteigen , verbergen noch reiche Lager von 

Edelmetal len u n d stellen selbst einen Reichtum na tü r l i che r H i l f s 

quellen vor, welche das L a n d wohlhabend u n d g lück l i ch machen 

k ö n n t e n . Heute aber starrt sogar die Hauptstadt i n Schmutz. 

D ie alten Strassen sind sehr eng , die G e b ä u d e hier aber massiv 

und zweis töckig , die neueren Stadtteile gleichen Barackenvierteln. 

D i e Fami l i en sind zum T e i l so arm, dass sie nicht e inmal einen 

Streifen K a t t u n für ihre K i n d e r erschwingen k ö n n e n . Als herr

schende Kaste gelten bekannt l ich die Mulat ten i m Gegensatz zu 

H a i t i , wo die Neger numerisch vorwiegen und das H e f t der 

Regierung i n H ä n d e n haben. Was i n St. D o m i n g o an Bauwerken 

hervorragend i s t , stammt aus spanischer oder f r anzös i s che r Zeit. 

W i r weil ten auch i n der Kathedrale am Grabe des Columbus, 

f r e i l i ch m i t geteilter Andacht , da unser priesterlicher Mentor unsere 

historischen Bedenken wegen der wirkl ichen Ruhestatt der Ge

beine des grossen Entdeckers nicht zerstreuen k o n n t e , welche 

1795, a l s Spanien St. D o m i n g o an Frankreich abtrat, nach Habana 

ü b e r f ü h r t w u r d e n , wenn man damals das richtige Grab entleert 

hat , was spä t e r zweifelhaft wurde. I n der Hauptstadt b l ü h t eine 

kleine deutsche K o l o n i e . Den Mi t t e lpunk t ihrer Geselligkeit bi ldet 

eine deutsche Brauerei, deren stattliche G e b ä u d e sich etwas ausser

halb der Stadt hart am Strande erheben. Sie ist m i t einem 

lobenswerten Restaurant v e r k n ü p f t , i n dem wir gut und preiswert 

zu Mi t t ag speisten und als W ü r z e von den unglaublich vielen 

Mordthaten des P r ä s i d e n t e n unterhalten wurden , der seitdem ein 

Opfer seiner Greuel geworden ist. 
Nunmehr nahm unser Schiff einen fast genau s ü d l i c h e n Kur s , 

und am 3. T a g e , nachdem wir St. Domingo verlassen hatten, 

tauchten, ü b e r die W o l k e n hinausragend,' i n starren, zackigen U m 

rissen schwarzblau die H ä u p t e r der Cordil lere von Venezuela auf. 

Gegen A b e n d lagen wi r dem Festlande bei L a Guayra , diesem 

landschaft l ich wunderbaren Hafen , g e g e n ü b e r . W i r hatten reichl ich 

M ü s s e , unsere neue Umgebung zu betrachten, denn die L a n d u n g 

ist sehr u m s t ä n d l i c h . Ehe wir die Erlaubnis erhielten, an der Peer 
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ankern zu dür fen , revidierte unseren Dampfer eine venezuelanische 

Schaluppe, welche uns mehrere Regierungsbeamte, darunter einen 

Arzt , brachte. L a Guayra besitzt keinen H a f e n , sondern ist nur 

eine wenig geschü tz t e Rheede, die neuerdings i m Anschluss an die 

Eisenbahnanlage, welche bis zu den A n k e r p l ä t z e n der Dampfer 

reicht, wesentlich verbessert wurde. Die Regierung b e g n ü g t sich n ich t 

d a m i t , den Schiffen eine sehr hohe Landungskon t r ibu t ion auf

zuerlegen, sondern besteuert auch jeden Reisenden m i t i bis 2 

Franken fü r die Benutzung der Peer , ü b e r welche der Weg zum 

Lande führ t . Venezuela scheint m i r von den s ü d a m e r i k a n i s c h e n 

Republ iken das legitime Raubsystem am intensivsten zu betreiben. 

Jede Zo l l r ev i s ion , mag sich Versteuerbares finden oder nicht , 

kostet einige Dol lar , ja , selbst der E in t r i t t muss, wenigstens, wenn 

er von irgend einem Orte Amerikas aus e r fo lg t , zuvor durch ein 
teueres Zert if ikat erkauft werden. 

N o c h traf die Sonne die w e i s s g e t ü n c h t e n , niedrigen H ä u s e r 

m i t den platten D ä c h e r n , die wie Schwalbennester an die steilen 

B e r g w ä n d e angeklebt erscheinen und sich am schmalen Strande 

hinziehen, eine einzige, nach dem Meere offene Strasse b i ldend . 

H o c h ü b e r der Stadt thront auf einer weit vorspringenden Fels

terrasse, dem Cerro Colorado, die Zitadelle, deren G e s c h ü t z e den 

Hafen beherrschen. Sie wurde von den Spaniern angelegt. W i r 

verfolgen den Saum der K ü s t e weit nach Osten. E twa eine 

halbe Stunde entfernt schiebt sich das zerfallene G e m ä u e r eines 

Palastes ins Meer h ine in vor und d a r ü b e r hinaus eine kleine Ort

schaft, von B ä u m e n und S t r ä u c h e r n umhegt ; erst i n blauer Ferne 

hemmt den Bl i ck ein schroffes Vorgebirge. I m Westen der Stadt 

schliesst sich das D o r f Maiquet ia an, und dann begleitet ein H a i n 

von Kokospa lmen den Strand, bis schliesslich unser Auge an den 

weissen Zinnen des Cabo Blanco haftet. Die Berge vor uns 

streifen die Wolken . »Es ist,« schreibt H u m b o l d t , »als stiegen 

die P y r e n ä e n oder A l p e n von ihrem Schnee e n t b l ö s s t gerade aus 

dem Wasser e m p o r « , u n d obwohl wi r vor einem ungeheueren 

Festlande liegen, »bes t eh t die ganze Landschaft aus dem Meeres

horizonte u n d dem blauen H i m m e l s g e w ö l b e . « V o r uns erreicht 

die K ü s t e n k o r d i l l e r e fast ihre g röss te M ä c h t i g k e i t ; w i r sehen an 

der S i l l a* ) empor, einem 2800 m aufsteigenden Felsenmassiv mi t 

*) silla = Sattel. 
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s a t t e l f ö r m i g e m Gipfe l . D ie A b h ä n g e der Gebirge s ind fast k a h l . 

N u r ü b e r m a n n s h o h e Cacteen b i lden Gruppen, und nur aus den 

Schluchten qu i l l t ein Buschwerk hervor, das sich wenig von dem 

G e s t r ü p p der westindischen Inseln unterscheidet. Zwischen der 

Gebirgsmauer, we lche , wie kaum an einem anderen Punkte der 

Erde, diese Bezeichnung verd ient , da sie m i t u n e r h ö r t e r Steilheit 

abfä l l t , und der brandenden See bleiben nur 200 bis 500 m K ü s t e n 
saum. 

L a Guayra ist einer der heissesten P l ä t z e am karaibischen 

M e e r e , die » H ö l l e « Venezuelas. D ie mit t lere Jahrestemperatur 

be t r äg t nach H u m b o l d t 2 8 , 1 ° C. Das ist schon an sich eine der 

h ö c h s t e n Zi f fe rn , welche wi r kennen. Zur Qual aber w i r d L a Guayra 

durch sein andauernd s c h w ü l e s K l i m a u n d die sehr geringe A b 

k ü h l u n g nachts. H u m b o l d t meint , das Thermometer sinke niemals 

unter 2 1 0 C. D ie k ä l t e s t e n Monate sind November und Dezember 

(mittags 2 4 , 3 ° , nachts 2 1 , 6 ° ) , die heissesten Juni bis Oktober 

(mittags 3 1 , 6 ° , nachts wahrscheinlich zwischen 28 bis 27 0 ) . M a n 

hat an vielen Orten S ü d a m e r i k a s wesentlich h ö h e r e Schatten

temperaturen, aber dieselben gleicht ein starkes Fal len des W ä r m e -

• messers w ä h r e n d der Nacht aus, was i m ganzen ein K l i m a erzeugt, 

welches der E u r o p ä e r besser e r t räg t . Die besonderen kl imat ischen 

V e r h ä l t n i s s e L a Guayras werden h in l äng l i ch durch seine Lage er

k l ä r t : D i e Gebirge wi rken nachts wie ein Backofen. Tro tzdem 

ist der Hafen nicht ungesund, wenn er f re i v o m gelben Fieber 

i s t , welches i m A n f a n g des Jahrhunderts eingeschleppt wurde 

u n d seitdem v o n Zeit zu Zeit auftr i t t . Wechselfieber s ind nicht 

endemisch. 

O b w o h l am anderen Tage die Sonne m i t voller Glut sich 

entfalten k o n n t e , trat i ch einen Spaziergang am Strande entlang 

an. I c h ertrug die Hi t ze wunderbar gut. Was m i c h jedoch 

depr imier te , war die trostlose A r m u t an Insekten und sonstigen, 

m i r am Herzen l iegenden G e s c h ö p f e n . Die Hi tze läss t sie nicht 

a u f k o m m e n . Es ist zu trocken. A u c h unter Steinen und i n den 

Spalten der Felsen e rhä l t sich die Feuchtigkeit nicht. Es fehlt 

auch v o l l s t ä n d i g an za r tb l ä t t e r igen G e w ä c h s e n . I n dem spä r l i chen 

Schatten, welchen die Kokospa lmen spenden, w i r d das Tier leben 

kaum reicher. 

Das bewog m i c h , den zweiten T a g , welchen wir noch i n 
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La Guayra verbringen mussten, Caracas zu besuchen. In kaum 

zwei Stunden b e f ö r d e r t uns die Bahn , eine englische G r ü n d u n g , 

nach der 900 m hoch gelegenen Haupts tadt hinauf. Welch wunder

bare F a h r t ! V i e r m a l windet sich der schmale Schienenstrang 

u m Vorgebirge h e r u m , und ebenso of t e rö f fne t sich uns wieder, 

immer h ö h e r ansteigend, die Aussicht aufs M e e r , L a Guayra^ 

Maique t i a , die K o k o s w ä l d c h e n u n d die Sch i f f e , welche an der 

Rheede liegen. M a n w i r d wenige Punkte auf der Erde f inden , 

von denen man die See i n solcher N ä h e und aus solcher H ö h e 

ü b e r b l i c k e n kann . D a n n dringen w i r ins Gebirge h ine in . Aur 

schmalen Saumpfaden gleiten wi r an seinen steilen A b h ä n g e n h i n 

u n d ro l len donnernd ü b e r B r ü c k e n , die enge, of t unabsehbar 

tiefe Schluchten, quebradas, ü b e r w ö l b e n . W i r bef inden uns i n 

mit ten einer grandiosen Gebirgsszenerie. Die G e b i r g s h ä n g e s ind 

i n mit t lerer H ö h e m i t d ichtem G e s t r ü p p bekleidet. D i e B ü s c h e 

strecken ihre of t b l ü t e n v o l l e n Zweige fast bis i n unsere Fenster, 

aus den A b g r ü n d e n streben r iesenhafte, schlanke, weissrindige 

B a u m s t ä m m e m i t d ü n n belaubten K r o n e n e m p o r , u n d an den 

steilsten u n d sonnigsten H ä n g e n erhebt sich der gewaltige Säu len 

kaktus, Cereus gigas, i n Exemplaren von 10 bis 15 m H ö h e , der • 

m i t seinen senkrecht aufsteigenden Ä s t e n riesigen Kande labern 

gleicht. W o sich ein W ä r t e r h ä u s c h e n be f inde t , ist ein kleines 

G ä r t c h e n angelegt , und , n o t d ü r f t i g von einem Rinnsa l b e w ä s s e r t , 

gedeihen dar in einige Bananen. Öf t e r s kreuzen wi r einen Pfad, 

den alten Aufstieg, der auch heute noch nicht verlassen ist, denn 

wi r begegnen Karawanen von schwerbeladenen Maul t ieren. D e n 

Weg v o m Hafen nach der Hauptstadt vergl ich H u m b o l d t m i t den 

P ä s s e n i n den A l p e n , den Strassen ü b e r den St. Got thard oder 

den grossen St. Bernhard. W i r ü b e r s c h r i t t e n den K a m m der 

Kord i l l e r e ü b e r den Guayavo mehr als 1500 m hoch, dann senkt 

sich der Pfad wieder 600 m bis nach Caracas hinunter. M a u l 

tiere brauchen 3 Stunden, F u s s g ä n g e r 4 bis 5. Die Bahn ist trotz 

der gewaltigen Steigung, welche sie ü b e r w i n d e t , eine einfache 

xVdhäs ionsbahn . 

Die Aussicht auf das Plateau von Caracas ö f fne t sich p lö tz l i ch , 

u n d ehe wi r noch Zeit finden, uns i n sie zu vert iefen, s ind wir 

am Ziele angelangt. Caracas ist die p r ä c h t i g s t e Stadt, welche i ch 

i n S ü d a m e r i k a kennen gelernt habe. W o h l wiegen in der 
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Peripherie die e i n s t ö c k i g e n H ä u s e r aus ungebranntem L e h m vor, 

aber meist haben sie einen hel len Ans t r ich u n d erscheinen sauber 

gehal ten; i m Zent rum indessen, i m Bereich der Plaza Bolfvar 

ü b e r r a s c h t uns eine ganze Reihe stilvoller u n d imposanter P a l ä s t e , 

die erst i n den letzten Jahrzehnten vollendeten R e g i e r u n g s g e b ä u d e 

u n d das K a p i t o l , ferner i n n ä c h s t e r Nachbarschaft Un ive r s i t ä t u n d 

Museum i m Stile englischer Goth ik , deren Facaden, aus weissem 

Sandstein oder selbst x M a r m o r , abends, wo i ch sie i m vol len 

M o n d l i c h t sah , geradezu zauberhaft wirk ten . F re i l i ch besitzt die 

g l ä n z e n d e Aussenseite n icht immer einen entsprechenden K e r n , 

j a mitunter ist sie hier sogar alles, wie bei dem » M u s e u m « , v o n dem 

nur die Facade exist ier t , welche g e w ö h n l i c h e W o h n h ä u s e r der 

Strasse verbirgt . Das entdeckte S a c h s , der davon recht launig 

i n seinem interessanten Buche »Aus den L l a n o s « erzähl t . E i n 

grosser T e i l der Plaza w i r d von den • ö f f e n t l i c h e n , p r ä c h t i g e n 

Gartenanlagen eingenommen , i n welchen sich das eherne Stand

b i l d des s ü d a m e r i k a n i s c h e n Wash ing ton , S imon Bo l fva r s , des 

l ibertadors (Befreiers) , erhebt. D ie m ä c h t i g e Ka thed ra l e , eines 

der wenigen Bauwerke , welche das Erdbeben von 1812 über 

standen, v o n dem H u m b o l d t die bekannte, klassische Beschreibung 

gegeben hat (obwohl er damals schon lange wieder i n Europa 

war), b i lde t den Abschluss. 
E i n sehr angenehmer Weg f ü h r t zum Calvarienberge, einem 

H ü g e l i n der N ä h e des Bahnhofes m i t einer K i r c h e u n d s c h ö n e n 

Parkanlagen, dessen Besuch m i r wegen eines zoologischen Gartens 

empfohlen w u r d e , der dor t entstehen sollte. I c h habe i h n be

stiegen, f r e i l i ch ohne etwas Menagerieartiges entdecken zu k ö n n e n , 

wurde dagegen durch den wundervollsten B l i ck ü b e r die weit

ausgedehnte Stadt belohnt. Sie liegt nicht eben , sondern neigt 

sich stark nach S ü d e n , i n ihrer E n t w i c k l u n g nach Osten strebend, 

wo ein breites, fruchtbares T h a l , die Ebene von Chacao, welche 

v o m R i o Guayre d u r c h s t r ö m t w i r d , "sich meilenweit ausdehnt. 

P r ä c h t i g nehmen sich auch von unserem e r h ö h t e n Standpunkte 

die ö f f en t l i chen Bauten, nament l ich das Theater u n d das gewaltige 

' Pantheon , die venezuelanische Ruhmeshal le , aus, aber sie ver

m ö g e n unser Auge n icht abzuhal ten, immer wieder zu der ge

walt igen, noch fast 2000 m ü b e r Caracas emporragenden Gebirgs-

kulisse h i n ü b e r zu schweifen, welche das Meer verdeckt , den 
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M ö n s A v i l a , die Sil la u n d i m Nordosten das Vorgebirge Codera, 

und dann wieder nach dem Gewirr der Be rgzüge i m S ü d e n , die 

Gebirge v o n San Pedro u n d Los Teques h i n ü b e r zu wandern. 

Zwischen diesen gewalt igen, blauen K e t t e n liegt Caracas, wenn 

die Sonne scheint, i n blendender Weisse, v o m dunklen G r ü n des 

Kaffees gerahmt, am h ö c h s t e n Punkte eines ungemein fruchtbaren 

Thaies, das sich bis zum Meere ös t l ich v o m K a p Codera hinab

senkt. D ie W i r k u n g der Landschaf t ist hier mehr als anderswo 

a b h ä n g i g v o m H i m m e l und w i r d , wenn die Durchsicht igkei t u n d 

Reinhei t der L u f t nach l ä s s t , leicht d ü s t e r und s c h w e r m ü t i g . 

D ie kurze Bahnfahrt v o m Meeresstrande nach Caracas hat 

uns aus einer Zone infernalischer Glu t i n die Region eines ewigen 

F r ü h l i n g s versetzt. P a l m e n , selbst Kokospa lmen gedeihen noch 

hier o b e n ; aber neben Bananen, Kaffee , K a k a o u n d Zuckerrohr 

finden auch die O b s t b ä u m e unserer Breite ihr For tkommen . Die 

mittlere Temperatur be t r äg t nach H u m b o l d t , welcher als M a x i m u m 

und M i n i m u m 2 5 0 und 1 2 , 5 ° C. beobachtete, 21 bis 2 2 0 C. D ie 

n ä c h t l i c h e A b k ü h l u n g ist so e rheb l ich , dass man das einfache 

Leinentuch, welches uns i n L a Guayra deckte, m i t einer wol lenen 

Decke vertauschen muss. Die Gip fe l der Sil la tragen eine alpine 

Pflanzenwelt u n d schimmern i n bestimmten Jahreszeiten purpurn 

bis nach Caracas durch das g l ü h e n d e R o t der b l ü h e n d e n Bejar ien, 

welche sie ganz ü b e r k l e i d e n ; so berichtete H u m b o l d t . D i e Bejarien 

s ind die neuweltl ichen Alpenrosen, welche wi r spä t e r ü b e r Bogota 
aus eigener Anschauung kennen lernen werden. 

I c h stieg auch noch ein wenig die n o r d w ä r t s gelegenen 

H ö h e n h inan . Sie sind i m ganzen kahl u n d von wenige Meter 

breiten, aber 10 bis 15 m tiefen Schluchten m i t völ l ig senkrechten 

W ä n d e n durchrissen, die i m Augenbl ick kein Wasser f ü h r t e n . I n 

manchen, grabenartig flacheren, hat sich eine ü p p i g e Vegetat ion 

entwickelt , u n d aus diesen u n d einer Kaffeeplantage, die sich i n 

der N ä h e der Stadt an einem Bache ausdehnt, gewann i ch auch 
eine kleine zoologische Ausbeute. 

Das erste H o t e l füh r t ein E n g l ä n d e r . I c h hatte m i c h , u m 

L a n d und Leute etwas kennen zu lernen, i n das beste einheimische 

begeben, wo ich recht gut aufgehoben war. Die T a f e l sagte mi r 

besonders z u , selbst das echt venezuelanische Eingangsgericht, 

der Sancoche, eine Suppe, welche wie die kolumbianische Maza-
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morra mannigfal t ige G e m ü s e , wie Bataten , Yams u n d Yuca ent

h ä l t , aber feiner u n d angenehmer als diese schmeckt. D a n n 

folgten Fische, m i t denen die Hauptstadt n a t u r g e m ä s s vor t r e f f l i ch 

versorgt w i r d , Beefsteaks und Spiegeleier, gebackene Bananen und 

schliesslich die s c h ö n e n F r ü c h t e drei verschiedener K l i m a t e . 

Dazu t rank man einen g u t e n , auffal lend b i l l igen Ro twe in . W i r 

speisten i n einer grossen, h a l b g e ö f f n e t e n Ha l l e , an kleinen, reich

l i ch m i t B lumen g e s c h m ü c k t e n Tischen, von Negern bedient, die 

ihres Amtes ü b e r a u s p r o m p t walteten. Wahrhaf t verschwenderisch 

verteil ten sie u n a b l ä s s i g Eis i n unsere Gläse r . Die G e t r ä n k e , 

selbst B i e r e , werden n ich t vorher g e k ü h l t , sondern i n die m i t 

groben E i s s t ü c k e n ü b e r den R a n d hinaus ge fü l l t en G l ä s e r gegossen. 

Caracas besitzt sehr elegante Caffes und auch eine oder etliche 

Bierstuben. I c h kehrte be i einem Schweizer ein, der C a r ä c a s b i e r 

v o m Fass v e r s c h ä n k t e , das damals noch zu w ü n s c h e n üb r ig liess. 

H o f f e n t l i c h hat es der junge deutsche Brauer , welcher m i t m i r 

hier oben ankam, inzwischen verbessert. 
Gerne h ä t t e i ch meinen Weg von Caracas nach Valencia 

fortgesetzt, u m eine der bedeutendsten deutschen Unternehmungen, 

die Bahn , welche beide S t ä d t e verbindet, kennen zu lernen. Sie 

soll das Grossartigste sein, was an Gebirgsbahnen i n S ü d a m e r i k a 

geleistet i s t ; u n d nicht a l le in ihre k ü h n e A u s f ü h r u n g i m ganzen 

w i r d g e r ü h m t , wo man h i n h ö r t , sie hat sich einen Namen wesent

l i c h m i t durch die fo rmgefä l l ige u n d heitere Anlage der den 

Schienenstrang begleitenden Bauten — auch der geringsten — 

gemacht. Dieser Zug des Deutschen, auch i m n e b e n s ä c h l i c h e n 

noch etwas zu le i s ten , war dem S ü d a m e r i k a n e r zwar ein wenig 

v e r b l ü f f e n d , aber er lernte i h n s c h ä t z e n . 
Al s i ch Caracas verliess, e r fü l l te mich Bewunderung für den 

M a n n , welchem die Haupts tadt fast a l le in ihr heutiges Aussehen 

verdankt. M ö g e n ihre Bewohner die D e n k m ä l e r geschleift haben, 

welche sich . ihr l a n g j ä h r i g e r Dik ta tor und P r ä s i d e n t G u z m a n 

B l a n c o nach Despotenart vorsorglich selbst errichtete, sein A n 

denken w i r d unvergesslich bleiben i n den pomphaf ten Bauten, 

die uns e n t z ü c k t e n , u n d besonders i n der g ü n s t i g e n Entwicke lung 

des Wohls tandes , die seine l iberalen G r u n d s ä t z e u n d vor allen 

Dingen seine Massregeln fü r eine Sanierung der Finanzen ein

leiteten, die i n der, i n S ü d a m e r i k a einzig dastehenden, V o l l g i l t i g -
Bürge r , »Reisen eines Naturforschers«. 2 
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kei t des Geldes für den Fremden f re i l i ch herbe zum Ausdruck 

k o m m t . 

Ü b e r Nacht hatten wi r Puerto Cabello erreicht. D ie Gebirge 

weichen einige K i lome te r v o m Strande zu rück , der m i t d ich tem 

Buschwerk bedeckt i s t , das sich i n Mangrovendick ich t ins Meer 

h ine in fortsetzt. 

D ie M a n g l e , diese b io logisch so ü b e r a u s m e r k w ü r d i g e u n d 

interessante marine G e s t r ä u c h v e g e t a t i o n , sahen wi r hier zum ersten 

Male . Sie ist an der N o r d k ü s t e von Columbien u n d Venezuela 

und an der W e s t k ü s t e v o n T r i n i d a d besonders i n der N ä h e der 

F l u s s m ü n d u n g e n ü p p i g entwickelt u n d besteht aus einer Rhizo-

phoracee, der Mangle, Rhizophora mangle, und den Verbenaceen, 

Avicennia tomentosa u n d nitida. D i e d ü n n ä s t i g e n und spä r l i ch 

belaubten S t r ä u c h e r s ind v i e l f ä l t i g ' auf dem Meeresgrunde ver

ankert , u m den S t r ö m u n g e n v o n Ebbe u n d F l u t und dem vom 

Sturm erregten Meere stand bieten zu k ö n n e n . D i e Ebbe legt 

teilweise den Boden bloss. D a n n sehen wir , wie sich jeder Strauch 

auf einen hohen Sockel le icht gebogener Stelzwurzeln s tü tz t und 

ausserdem noch von seinen Zweigen , gleich T a u e n , L u f t w u r z e l n 

i n den Schlamm eindringen. Der G r u n d der Mangrove ist das 

Dorado einer besonderen niederen Fauna, die sich aus zahllosen 

Krebsen, Muscheln und W ü r m e r n zusammensetzt, welche teilweis 

i m Boden l eben , wo sie sich H ö h l e n gegraben h a b e n , teilweis 

aber die Manglen bis zur F lu t l i n i e besiedeln, wie die festsitzenden 

R a n k e n f ü s s e r (Cirr ipedia) . Et l iche K r a b b e n klet tern sogar i n den 
W i p f e l n der S t r ä u c h e r umher. 

Unserem Ankerpla tz g e g e n ü b e r l iegt der ö f f e n t l i c h e , wohl 

gepflegte Garten, den wi r durchschreiten, u m i n die Stadt zu ge

langen , i n welcher der H a n d e l eine vie l g r ö s s e r e En twicke lung 

genommen hat, wie i n L a Guayra, wo i h n Caracas festhielt. I n 

den dem Hafen benachbarten Strassen v o n Puerto Cabello grenzt 

Store an Store , u n d die v i e l e n , a u s l ä n d i s c h e Namen tragenden 

Firmenschi lder sprechen für ihre Bedeutung. Puerto Cabello ist 

so heiss wie L a Guayra , viel leicht aber noch ungesunder als 

dieses, da das gelbe Fieber nur selten ganz erlischt. Deshalb 

haben sich die E u r o p ä e r eine V i l l enko lon i e , etwa 6 k m v o m 

Hafen entfernt, am Fusse des Gebirges g e g r ü n d e t , w o h i n sie sich 

nach des Tages Arbe i t und Hi tze a l labendl ich z u r ü c k z i e h e n . Es 
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ist das l iebl iche St. Esteban. I c h machte mich nachmittags dahin 

auf, um für die Nacht die K ü h l e des Urwa ldes , die mich dort 

umfangen sollte, zu geniessen. 
M a n durchschneidet Puerto Cabello , welches t i e f gebaut ist, 

u n d t r i t t i n die Ebene h inaus , i n der nur ha r tb l ä t t e r iges und 

stachliches G e s t r ü p p gedeihen, stellenweis reine M i m o s a c e e n b e s t ä n d e . 

A n l ichten Punkten b l ü h e n gerade Gent ianen , welche unserem 

T a u s e n d g ü l d e n k r a u t ä h n l i c h sind, u n d wo es etwas sumpfig w i r d , 

Amary l l ideen (Hymenocallis) m i t D o l d e n weisser, tiefgeschlitzter 

B l ü t e n . H i n und wieder fliegen unserem Zitronenfalter ä h n l i c h e 

Schmetterlinge an uns v o r ü b e r , die schwefelgelbe Catopsilia rurina, 

sehr grosse, g r ü n l i c h g e l b e C. menippe u n d kleine, orangerote 

C. argante oder eine ro tbraune , schwarzgerahmte Danais; oder 

ein schwirrendes G e r ä u s c h lenkt unseren B l i ck zu einem Blü ten

strauch, vor dessen Blumenkelchen ein K o l i b r i sich sekundenlang 

i n der Schwebe h ä l t ; Eidechsen und Heuschrecken huschen ü b e r 

den Weg, aber sonst herrscht dieselbe A r m u t an Tieren , wie am 

Strande von L a Guayra. E i n durchdringender Geruch k o m m t 

uns a n , u n d rauschend fliegt ein S c h w ä r m schwarzer V ö g e l zu 

einem Baume auf ; w i r sind bei den Sch läch t e r e i en angelangt, 

welche von Hunder ten von Aasgeiern (Gallinazos) auf A b f ä l l e 

kont ro l l ie r t werden. 
A n dem H ü g e l , welchen w i r d ba ld hinansteigen, die Strasse 

nach Valencia einschlagend, die St. Esteban durchschneidet, lehnt 

der F r i edho f ; w i r ruhen an seiner Pforte aus, wo schon Wanderer 

sich niedergelassen haben. Es ist wiederum ein kös t l i che r Ort 

zum T r ä u m e n . K e i n Vogelschrei unterbricht die feierliche Stille, 

u n d auch unsere Genossen pflegen ganz der R u h e , u m sich für 

das ku rze , aber schattenlose W e g s t ü c k , das sie noch von der 

Stadt trennt, zu s t ä rken . I n der Ferne glitzert das Meer. 
D ie Ebene , i n welcher sich die Stadt behaglich ausdehnt, 

n i m m t sich mi t ihren Palmengruppen reizvoll , und einladend aus, 

aber uns erinnern die unabsehbaren G r ä b e r r e i h e n i n unserem 

R ü c k e n an das t ö d l i c h e Gi f t , das sie aushaucht. Nach einer ge

r ingen Steigung fällt unser Weg i n ein T h a l ab , u n d mi t einem 

Male ist das Vegetat ionsbi ld ein anderes. Die Agave und der 

Kak tus sind verschwunden. Ü p p i g g r ü n e Hecken , von W i n d e n 

durchwuchert , begleiten den Pfad und umhegen Felder von Reis 
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u n d Mais . Weichen w i r v o m Wege a b , so geraten w i r i n 

sumpfiges T e r r a i n , bis uns ein breiter Bach zur U m k e h r zwingt . 

Aus B e s t ä n d e n von l i c h t g r ü n e n Bananen u n d dunklen Kaffee

b ä u m e n lugen die G e h ö f t e des Tropenbauers he rvo r : luftige 

H ü t t e n , m i t P a l m e n b l ä t t e r n u n d R o h r bedeckt u n d vergittert. 

K l e i n e , magere , schwarze Schweine t u m m e l n sich m i t braunen, 

nackten K i n d e r n u n d einem V o l k von H ü h n e r n vor dem pforten
losen Einlass. 

U m uns fl iegt und kr iecht es. W o wi r das saftige Laub 

s c h ü t t e l n , fa l len i n unseren Fangschirm K ä f e r , W a n z e n , Heu

schrecken, Schaben, T a u s e n d f ü s s e r , Spinnen u n d Schnecken, und 

unter Steinen und moderndem H o l z ziehen w i r W ü r m e r hervor. 

I m Sammeleifer hatte i ch n icht bemerkt , dass die Sonne in 

zwischen t i e f gesunken war. D a kreuzte schon der Abendbote 

unter den Schmetterlingen, die blaue K a l i g o , meinen Weg. I c h be

schleunigte meine Schritte. M i t der D ä m m e r u n g trat der Weg 

m den W a l d e i n , u n d i m Zwie l ich t erreichte i ch V i l l e n mi t 

prachtvol len G ä r t e n , i n Ausschnit ten des Urwaldes so versteckt 

gelegen, dass auch die benachbarten dichte Baummassen scheiden. 

Es ist St. Esteban. I c h fragte m i c h nach dem Hause des Agenten 

der Hamburger Paket fahr t , um m i c h bei meinen Landsleuten 

nach den H o t e l v e r h ä l t n i s s e n zu erkundigen. Es gab ke in Gast

haus , und i ch liess m i c h n ich t lange n ö t i g e n , ü b e r Nacht Gast 

des H e r r n Tams zu bleiben. Der A b e n d auf der Veranda war 

kös t l i ch . De r U r w a l d begann sein tausendstimmiges K o n z e r t , i n 

dem das schrille L ä r m e n der Cikaden m i c h nur i n der ersten 

Viertelstunde etwas erregte. H e r r Tams war so ' f reund l ich , m i c h 

die A n f a n g s g r ü n d e s ü d a m e r i k a n i s c h e r Lebensweisheit zu lehren. 

St. Esteban ist wiederholt von Naturforschern aufgesucht 

worden und bietet nament l ich fü r den Lepidopterologen ein ü b e r a u s 

reiches F e l d , welches Her r Starke , ein eingeborener Deutscher, 

seit Jahren ausbeutet. Aber auch fü r G e s c h ö p f e , welche stete 

Feuchtigkeit heben, s ind g ü n s t i g e Existenzbedingungen vorhanden, 

da ein nie versiegender Bach W a l d und Or t durchmesst. M i t 

gunstigem Erfolge sind hier F l e d e r m ä u s e , V ö g e l , Schnecken u n d 

Spinnen von Spezialisten i n den letzten Jahren gesammelt worden , 

u n d jungst war ein Forscher hier anwesend gewesen, u m die Pipa 

dorngera zu s tudieren, jene m e r k w ü r d i g e K r ö t e , bei welcher die 
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Eier sich i n der R ü c k e n h a u t des Weibchens zu Kaulquappen ent

wicke ln . 
E r m ü d e n d e A u s m ä r s c h e oder Rit te fal len for t . Ver l ä s s t man 

die W o h n u n g , so t r i t t man i n den U r w a l d , i n dessen Schatten 

man fü r Stunden auf der Strasse nach Valencia , ins Gebirge auf

steigend, wandern kann . 
Der Wechsel i n der Vegetation ist bei Puerto Cabello ein 

u n g e w ö h n l i c h schroffer; die Ebene bekleidet ein unwirtliches Ge

s t r ü p p , die Berge ein U r w a l d von der Ü p p i g k e i t wie am Fusse 

der Ostkordil lere übe r Vi l lavicencio . Unermesslich erscheinen uns 

die Waldriesen, welche St. Esteban beschatten. I n der Tha t , sie 

ü b e r r a g e n unsere h ö c h s t e n T ü r m e . Der » c u m b r e ch iqu i t a« (kleiner 

Wipfe l ) (Macrolobium floridum) w i r d nach K a r s t e n 200 m hoch, 

u n d andere B ä u m e aus der Fami l ie der Leguminosen oder U r t i -

caceen wie Galactodendron utile, der palo de vaca, u n d Palmen 

streben i h m nach. A n ihnen k l i m m e n Monstera deliciosa, eine 

p r ä c h t i g e Aracee , und Bignoniaceen e m p o r , h ö h e r als das Auge 

reicht. Rubiaceen m i t B lü t en r i spen wie unsere Syr ingen, Mela-

stomaceen m i t orangeroten D o l d e n , gelbe Caesalpineen, unseren 

B l a s e n s t r ä u c h e r n ä h n l i c h , f ächerb lä t t r ige Cyclanthaceen (Carludovica 

palmata) d r ä n g e n sich i n den Bosquetten des Naturparkes jener 

Vi l l enko lon ie zusammen. Der K u h b a u m H u m b o l d t s , »pa lo de 

v a c a « oder »a rbo l de l eche« (Kuh- oder M i l c h b a u m ) , hat hier 

und in der heissen Region der weiteren K ü s t e n k o r d i l l e r e seine 

He ima t u n d g e w ä h r t durch seinen mi lchigen Saft ein solch vor

züg l i ches Nahrungsmi t te l , dass die Leute i n der Z e i t , wo der 

Baum die meiste M i l c h giebt, ersichtlich zunehmen. So berichtete 

H u m b o l d t , welcher selbst die d i c k e , k lebr ige , aber angenehm 

riechende F lüss igke i t gekostet hat und auch ihren Geschmack 

r ü h m t . Wie T i e r m i l c h gerinnt sie zu K ä s e , der nicht nur von 

den hier Eingeborenen genossen, sondern tiefer ins L a n d h ine in 

verhandelt w i r d . 
A m folgenden Morgen kehrte ich wiederum zu Fuss nach 

dem Hafen z u r ü c k , und abends brachen wi r nach Curacao auf. 

» C u r a c o ist ein fe in ' L i k ö r « , heisst's i n einem bekannten Liede , 

u n d fe in wie der Pomeranzengeist, welchen die H o l l ä n d e r auf 

dieser Insel dest i l l ieren, ist al les, was uns e m p f ä n g t . D a sieht 

m a n , was sich unter einer geeigneten Herrschaft aus West indien 
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machen läss t . T ro t zdem das E i l a n d d ü r r u n d felsig ist und ein 

sehr trockenes K l i m a besi tzt , werden m i t gutem E r f o l g K a k a o , 

Tabak und Zuckerrohr gebaut. D ie Haupt - u n d Hafenstadt , W i l l e m -

stad ,* k ö n n t e i n einem der wohlhabendsten Te i l e Europas erbaut 

sein. Welch flottes Leben pulsiert i n den etwas engen Strassen 

m i t den h o h e n , vielfach d r e i s t ö c k i g e n H ä u s e r n , v o n denen viele 

durch niederdeutsche Giebel g e k r ö n t s ind ! M a n vermisst nur die 

Ro l l e fü r den Flaschenzug. Ueberal l , selbst am Hafenqua i , herrscht 

die sp r i chwör t l i che h o l l ä n d i s c h e Sauberkeit. Der n a t ü r l i c h e Ha fen 

ist vo rzüg l i ch durch ein paar Landzungen g e s c h ü t z t , welche die 

Stadt tragen , deren getrennte Te i le eine P o n t o n b r ü c k e verbindet , 

die sich aus 30 grossen Booten zusammensetzt. Curacao dient 

als Entrepot fü r Venezuela , dessen u n n a t ü r l i c h hohe E i n f u h r z ö l l e 

einen b l ü h e n d e n Schleichhandel nach dem Festlande z ü c h t e t e n . 

D e n Zoologen ü b e r r a s c h t die ungeheuere Menge v o n Pupa uva, 

dem B i e n e n k ö r b c h e n , einer kleinen He l i c iden , welche ü b e r a l l i n 

der N ä h e des Bodens am G e s t r ü p p der niedrigen H ü g e l haftet , 

die v o m Strande aufsteigen. 

Zwei Tage spä t e r g rüs s t en uns die Schneegipfel der Sierra 

Nevada v o n Santa Marta weit auf das Meer h inaus , u n d am 

14. Oktober lag i n der M o r g e n f r ü h e die K ü s t e v o n Columbien 

bei Sabanilla vor uns. W i r hatten v o n H a m b u r g aus vier u n d 

eine halbe Woche gebraucht, sie zu erreichen. 
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Bisher war uns das südamerikanische Festland wie gepanzert 

von gewaltigen Gebirgen erschienen. N u n sahen wir uns einer 

K ü s t e g e g e n ü b e r , welche durch ihre L ieb l i chke i t ü b e r r a s c h t e . 

Eine H ü g e l k e t t e senkt sich zum Meere h i n a b , die einen ü p p i g e n 

W a l d t rägt , i n den frische Wiesen eingestreut sind. D a die Sonne 

hel l leuchtet, t r i t t das mannigfache G r ü n des Tropenwaldes p r ä c h t i g 

hervor. Dieses B i l d beruhigte uns , die wi r i n jenem leichten, 

n e r v ö s e n Fieber auf dem Deck auf und ab schr i t ten , das uns 

w o h l i n der letzten Stunde befä l l t , welche wi r nach einer langen 

Reise auf dem heimatl ichen Sch i f fe , dem Reste v a t e r l ä n d i s c h e n 

Bodens, verbringen. Es t äu sch t e uns ü b e r die lange Zeit hinweg, 

welche die Verankerung des Dampfe r s , die K o n t r o l l e des Arztes 

und der Z o l l b e h ö r d e n i n Anspruch nahm. E i n Reisegenosse, ein 

junger K a u f m a n n , der dem Rufe eines angesehenen Hauses nach 

Bucaramanga gefolgt w a r , malte sich nach dem B i l d e , das sich 

uns b o t , die Umgebung seiner k ü n f t i g e n He ima t aus und war 

guter H o f f n u n g , dass solche Szenerie nicht al lein Schatten, sondern 

auch Anlass zu Picknicks versprach; ich e rwog , was w o h l dort 
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i n W a l d u n d Wiese kriechen und fliegen m ö c h t e . Bit tere G e f ü h l e 

m ö g e n i n dieser Stunde einen jungen M a n n beseelt haben, welcher 

sich mi r als R e i s e g e f ä h r t e angeschlossen hatte, u n d der, wie Moses 

das gelobte L a n d , Colombia — das i ch ü b r i g e n s ganz und gar-

n ich t als Canaan w ü r d i g e n gelernt habe — nur aus der Ferne 

sehen sollte. Derselbe, ein Studiosus der L a n d w i r t s c h a f t , v o n 

dem man m i t R ü c k s i c h t auf eine m e h r j ä h r i g e praktische T h ä t i g -

k e i t , die hinter i h m lag, gern voraussetzte, dass er gegen Hi tze 

besonders w i d e r s t a n d s f ä h i g sei, war i n St. Thomas u n d L a Guayra 

von Schwindeln ergriffen worden und hatte sich i n Curacao dem 

Gebote des Arztes f ü g e n m ü s s s e n , den direktesten Weg zur H e i m 

reise zu benutzen. Diesen bot i h m unser Sch i f f , welches er nur 

verliess, u m i n Barranqui l la Ge ld zur R ü c k r e i s e zu erheben. 

Savanilla ist kaum mehr als ein geographischer Begriff . Es 

existiert am H a f e n nicht ein einziges Kaufmannshaus. Der k o m 

merzielle Hafenplatz ist Ba r ranqu i l l a , m i t Savanilla durch eine 

Eisenbahn von 28 k m L ä n g e verbunden. Die Hafenbauten bei 

Savanilla zeichnen sich durch einen sehr langen und breiten M o l o 

aus, an dem die Schiffe anlegen, u n d auf welchem die Eisenbahn 

ganz entlang führ t , so dass eine direkte U m l a d u n g der G ü t e r er

m ö g l i c h t ist. M o l o und Eisenbahn sind deutsche G r ü n d u n g e n , 

aber i n columbianischen Besitz ü b e r g e g a n g e n . Der Abschied v o m 

Schiffe wurde m i r nicht schwer, t rotzdem ich i m stetigen Umgang 

m i t K a p i t ä n u n d Offizieren, wie er sich bei einer geringen Anzah l 

von Passagieren herausbildet , diesen n ä h e r getreten wa r , als es 

sonst w o h l der F a l l ist. E ine lange Seefahrt w i r k t schliesslich 

i n verschiedener Hins ich t auf das Bef inden u n g ü n s t i g , u n d i n den 

Tropen , i n welchen wir seit Ende September kreuzten, hatte sich 

die U n z u l ä n g l i c h k e i t nament l ich der K ü c h e unseres Hamburger 

Paketdampfers bemerkbar gemacht. Es ist eine Strafe, innerhalb 

der Wendekreise die Hauptmahlzei t zwischen 12 u n d 1 U h r ein

nehmen zu m ü s s e n , aber sie wurde gelegentlich zur To r tu r , wenn 

es wie i n L a Guayra, diesem g l ü h e n d s t e n Ha fen des westindischen 

A r c h i p e l s , Schweinespeck, Sauerkraut und Erbsen gab , ein Ge

richt , welches selbst bei uns ein Winteressen vorstellt. 

Der Z u g , welcher uns nach Barranqui l la f ü h r e n so l l t e , be

stand aus einigen Wagen 1. u n d 2. Klasse und einem G e p ä c k 

wagen , in den a l l unsere Bagage sorgfä l t ig verschlossen wurde, 
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denn sie harrte noch ihrer Verzol lung i n Barranquil la. D ie Wagen 

sind ü b e r a u s l u f t i g , die Sitze m i t Lederpolstern ü b e r z o g e n , die 

Lehnen wie i n vielen unserer Strassenbahnen umlegbar , so dass 

ich die Hi tze i n ihnen weniger empfunden habe, als i n unseren 

Waggons bei meiner R ü c k k e h r i m Jul i des folgenden Jahres. Die 

Geleise f ü h r e n an Savanilla vorbei , und ein reichlicher Aufenthal t 

erlaubt uns, jede H ü t t e genau zu studieren. Eine wie die andere 

besteht aus L e h m w ä n d e n u n d einem Schilfdach. L i c h t fällt durch 

die offene T h ü r u n d einige rechteckige L ö c h e r in das Innere, 

aus dem zerlumpte oder nackte K i n d e r zusammen m i t kleinen, 

schwarzen Schweinen he rvors tü rzen . Unser Zug fähr t z u n ä c h s t 

am Meere entlang. W i r sehen, wie der W a l d des Strandes sich 

m e e r w ä r t s i n Mangrovendickicht fortsetzt. Dann dringen wir tiefer 

in den W a l d ein, der öf ters i n Weiden verwandelt ist, auf denen 

spä r l i ches R i n d v i e h grast. D ie b ä u e r l i c h e n Anwesen machen m i t 

den elenden H ü t t e n einen ü b e r a u s ä r m l i c h e n , ungepflegten E i n 

druck. Dieser bessert sich n i c h t , wenn wir auf -der Verkehrs

strasse , die wi r m i t der Savanillabahn betreten haben , auf dem 

Magdalena beliebig weit vordringen, obwohl man vermuten sollte, 

dass an dem Wege, den alle e u r o p ä i s c h e n Produkte ziehen, etwas 

K u l t u r haften geblieben w ä r e . M i t g rös se rem Wohlgefal len ver

folgte das Auge die Eidechsen, unter denen sich Riesen von 

mehreren Fuss befanden, i n das Dick ich t — sie hatten auf dem 

sonnigen Schienenwege ihrer Beute nachgestellt — und die vielen 

Schmetterlinge, welche unseren Zug begleiteten und gelegentlich i n 

unsere Wagen hineinflat terten. 

W i r erreichten Barranquil la kurz vor dem zweiten F r ü h s t ü c k , 

was wir als ein grosses G lück b e g r ü s s t e n , denn das Essen nach 

der Kar te zu beliebiger Tageszeit soll i n Columbien fast noch 

ganz unbekannt se in , wie uns unser K a p i t ä n versicherte. Da r in 

hat er R e c h t , - u n d ich habe es manchmal spä t e r b ü s s e n m ü s s e n , 

wenn ich die Stunde einer Mahlzei t verfehlte. Ü b e r die Hote l 

ve rhä l tn i s se waren wir schon h i n l ä n g l i c h informier t . »Suiza« und 

» C o l o m b i a « wurden empfoh len ; uns zog ersteres mehr a n , da 

i hm deutsche Damen vorstehen sollten. E i n Alumerzo gab es, 

Logis indessen mussten wir i m H o t e l » C o l o m b i a « nehmen. Das 

Beste an dem warmen F r ü h s t ü c k , das man etwa als e u r o p ä i s c h 

nach columbianischer A r t bezeichnen konnte, war ein ungeheuerer 
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F ä c h e r , welcher von • einem Schwarzen in Bewegung gehalten 

wurde, u n d da die T a f e l ü b e r d i e s i n einem luf t igen V o r b a u statt

f and , wesentlich erfrischte. Es war eine internationale Gesell

schaft beisammen. Belgier, Schweizer, Columbianer u n d Deutsche. 

Gleich bei unserem Ein t r i t t i n die columbianische Repub l ik sollten 

w i r einen A u f t r i t t e r leben , welcher uns die t r ü b e n V e r h ä l t n i s s e 

i n der Verwal tung dieses Landes auf e inmal entschleierte. W i r 

waren be im D u l c e , dem notwendigen Schlussbestandteil jeder 

columbianischen Mah lze i t , angelangt u n d beobachteten staunend, 

wie die m i t dem Landesbrauch Vertrauten dazu ein S t ü c k sehr 

fr ischen K ä s e assen, gleichzeitig noch an einer Tasse Schokolade 

n ippend , als zwei uniformier te Polizisten eintraten, welche i n ihrer 

M i t t e ein I n d i v i d u u m f ü h r t e n , das einen ü b e r a u s derangierten 

E indruck machte. Es war ein S t r ä f l i n g des Zuchthauses, welchen 

man unter guter Eskorte betteln gehen Hess, we i l weder er, noch 

seine Verwandten für seinen Lebensunterhalt a u f k o m m e n konnten , 

und der Staat d a f ü r ke in Geld hat oder haben w i l l . 

I n Bogota e r n ä h r e n sich, wie i ch s p ä t e r erfuhr, die Insassen 

der Strafanstalten durch allerlei Hausindustr ie : m i t dem Flechten 

von Stroh u n d Binsenmat ten , einfachen Sattlerarbeiten u n d der 

Anfer t igung von Schnitzereien aus H o l z u n d nament l ich K o k o s -

nussschalen. M i t diesen Erzeugnissen lassen sie sie auf ihre Rechnung 
hausieren. 

Es war meine Aufgabe i n Bar ranqu i l l a , G e l d aufzunehmen, 

zol lamtl iche G e s c h ä f t e zu erledigen u n d Erkundigungen ü b e r Reise

gelegenheit einzuziehen, u m darnach meine Disposi t ionen zu 

t reffen. Dieselben waren zwar i m allgemeinen durch me in wissen

schaftliches Vorhaben f ixier t , der vert ikalen Verbre i tung der niederen 

Tiere vornehml ich i m Gebiete der Ostkordi l lere an ihren beiden 

A b h ä n g e n nachzugehen ; aber es hiess nun, ein g ü n s t i g e s T e r r a i n 

für den A n f a n g i m Magdalenenthal zu ermit te ln . Es waren nur 

drei Bedingungen zu e r f ü l l e n , n ä m l i c h l e id l i ch fieberfreie Lage, 

ein m ä s s i g e s Un te rkommen u n d g ü n s t i g e , waldige Vegetat ion. 

E i n gewissenhafter Leser w i r d der Me inung sein, die Entscheidung 

ü b e r einen solchen Punkt w ä r e auf G r u n d "von K a r t e n u n d 

Li t tera tur i n der H e i m a t zu treffen gewesen, a l le in i ch da r f i h m 

die Versicherung geben , dass uns gerade die N iede rungen , die 

gewaltigen T h ä l e r des Magdalena und Cauca, welche die drei 



Kord i l l e r en von einander scheiden, abgesehen von den Llanos , 

am wenigsten bekannt sind. Wer schweift v o m Flusse ab, wenn 

er nicht die Strasse nach Ocana , M e d e l l i n , Bucaramanga oder 

Bogota einschlagen w i l l ? Wer wagt sich in diese Niederungen 

vo l l Sumpf und Urwa ldd i ck i ch t m i t dem gefähr l i chs ten K l i m a ? 

H i n und wieder ein leidenschaftlicher Pflanzensammler, der als 

L o h n eine neue Orchideenspezies oder eine geschä tz t e niedrige 

Farn- oder Palmenart e r h o f f t , die i h m ein englisches Haus 

g l ä n z e n d bezahlt. I n diesen M ä n n e r n habe ich die k ü h n s t e n Pioniere 

i n alle dunklen Te i le des columbianischen Gebietes schä tzen ge

lernt und die ur te i l s fäh igs ten Kenner der kulturentlegensten L a n d 

striche. Le ider lassen sich dieselben fast niemals dazu bestimmen, 

ihre Erfahrungen der Öf fen t l i chke i t mitzuteilen. I n Neugranada 

sind sie besonders zahlre ich; sie stammen zumeist noch aus der 

goldenen Z e i t , wo die W ä l d e r bis i n ihr wildestes Innere hinein 

nach Chinarinde durchforscht wurden , der ein j ä h e s Ende durch 

die ü b e r a u s güns t i gen Anbauversuche der C h i n a b ä u m e i n Ost

ind ien bereitet wurde. I c h m ö c h t e j e m a n d e n , welcher i n un

bekannte Gegenden auf Studien ausgeht, insbesondere für Columbien, 

ü b e r h a u p t abraten, sich von vornherein auf bestimmte Ör t l ich

keiten zu kaprizieren, denn übera l l sind die Ve rhä l t n i s s e messend. 

V o r Jahren genoss z. B . Ocana den R u h m einer hervorragend 

gesunden Stadt , heute ist sie durch gelbes Fieber b e r ü c h t i g t . 

Der Magdalena ä n d e r t fortgesetzt seinen L a u f und lässt dami t 

alte Orte v e r ö d e n , neue a u f b l ü h e n ; seine Schiffahrt ist i n ge

wissen Monaten unberechenbar. W ä h r e n d ich das G l ü c k hatte, 

i n 10 Tagen nach H o n d a zu kommen , brauchte ein halbes Jahr 

spä te r ein K a u f m a n n vier Wochen . Ferner k ö n n e n sich dem 

Einhal ten einer bestimmten Route der Mangel von Verkehrs

mit te ln , d . h . Mault ieren, T r ä g e r n , Pferden oder eine grenzenlose 

Ü b e r t e u e r u n g derselben, entgegenstellen. D a r u m ist es i n der 

T h a t nicht genug zu beherzigen, das Abwar ten und Benutzen 

güns t ige r Gelegenheiten zu erlernen. 

Zwischen n und i U h r sind die G e s c h ä f t e geschlossen. 

W i r hatten noch Zeit genug, die Hauptstrassen dieses Ortes, von 

dem alle Reisenden wenig f reundl ich sprechen, zu durchschlendern. 

O b w o h l die Sonne ihre g l ü h e n d s t e n Pfeile schoss, füh l t en wi r sie 

m e r k w ü r d i g e r w e i s e heute um Mit tag weniger, als ein paar Monate 
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s p ä t e r i n den Morgen- oder Abendstunden. Es w i r d seine R ich t ig 

ke i t dami t haben, dass der E u r o p ä e r m i t der Zei t an Widerstands

fäh igke i t gegen die Hi tze u n d andere tropische Ü b e l verliert , 

viel le icht aber läss t sie i h n das neue, welches ü b e r a l l anregt, 

weniger empf inden. Barranqui l la i s t , wie alle ko lumbianischen 

S t ä d t e , i n Vierecken aufgebaut u n d besitzt schnurgerade Strassen ; 

meist s ind Steige fü r F u s s g ä n g e r aus Steinen vo rhanden , i n der 

M i t t e der Strassen aber giebt es immer noch den schuhtiefen, 

r ö t l i c h e n Sand, ü b e r den sich T h i e l m a n n u n d H e t t n e r e n t r ü s t e n . 

D ie meisten H ä u s e r der dem Bahnhof benachbarten Strassen s ind 

e ins töck ig , aus luf t t rockenen Ziegeln oder L e h m und Rohr erbaut 

u n d m i t Schi l f gedeckt. Das Dach springt wei t nach der F r o n f 

vor und beschattet noch halb die Fenster, welche o f t mittels 

L ä d e n zu verschliessen s i n d , aber keine Glasscheiben besi tzen; 

indessen sind sie immer durch ein wei t l äuf iges Holzgi t te r verwahrt. 

E i n weisser Ans t r i ch verleiht den H ä u s e r n ein ganz freundliches 

Ansehen. Jetzt, i n der Stunde des Pan, s ind die L ä d e n angelehnt, 

u n d die g r ü n g e s t r i c h e n e H a u s t h ü r ist geschlossen; aber gegen 

A b e n d b l icken wi r i n die ungeniert übe ra l l g e ö f f n e t e n R ä u m e 

h i n e i n , durch die T h ü r i n das W o h n z i m m e r , i n dem sich die 

Fami l ie je nach V e r m ö g e n um einen grossen runden T i s c h , i n 

S c h a u k e l s t ü h l e n faulenzend, schart, u n d mitunter sogar den 

K l ä n g e n eines Pianino lauscht , das die Senorita spielt, oder das 

Famil ienhaupt sich i n einer H ä n g e m a t t e w ieg t , die Mut ter au i 

einer alten Kis te sitzt und die K i n d e r an der blossen Erde 

k a u e r n , w ä h r e n d ein Bursche dem T i p l e , einer A r t Laute , 

eine geringe Anzah l von A k k o r d e n en t lock t , die sich fortgesetzt 

wiederholen. O f t steht vor dem Hause ein B a u m , so dass 

manche Strassen sich einer Al lee erfreuen. Die wenigen zwei

s t ö c k i g e n , massiven H ä u s e r , die sich h i n und wieder zwischen 

die schilfgedeckten H ü t t e n einschieben , tragen ein plattes , zum 

Lus twandeln bestimmtes Dach , u n d die Z immer der oberen Etage 

verbindet ein Umgang , oder ein jedes hat seinen eigenen Ba lkon . 

Riesengross ragt inmi t t en der niedr igen Wohnungen einer Vor 

stadt die K i r c h e au f , m a j e s t ä t i s c h u n d siegreich wie eine Palme 

ü b e r G e s t r ü p p . I m Zent rum der Stadt l iegt die ausgedehnte 

Plaza, der man einen besonderen Schmuck durch ü b e r a u s zierl ich 

abgezirkelte Gartenanlagen gegeben hat, welche ein grosses Rechteck 
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einnehmen. Leider vernachlässigte man ihre Pflege, so dass sie 

n u n , da sie verwi lder t s i n d , um so zerzauster aussahen. Der 

Springbrunnen, i n der Mit te ist l ängs t versiegt. A m Platze erhebt 

sich die H a u p t k i r c h e , welche uns ihre breite F ron t m i t den un

gleichen D o p p e l t ü r m e n zukehrt ; ihr g e g e n ü b e r ein rotes, massives 

G e b ä u d e aus spanischer Z e i t , zweifelsohne der imponierendste 

Profanbau der Stadt. D ie Facade w i r d von zwei Galerieen m ä c h 

t ige r , viereckiger Säu l en geb i lde t , auf die sich weit gespannte, 

romanische Bogen s tü tzen . Die meisten der P r i v a t h ä u s e r , welche 

die Plaza umgrenzen, haben sich sichtlich b e m ü h t , es ihrer i m 

ponierenden Nachbarschaft nachzuthun ; eines hat die fü r Barran

qui l la u n e r h ö r t e H ö h e von drei Stockwerken erreicht, ein anderes 

den Vorzug einer Loggia u n d selbst eine bescheidene, niedrige 

H ü t t e veredelte ihre Stirnseite durch ein Paar korinthische Pilaster, 

welche die Pforte einfassen. 

Barranqui l la soll an 30 000 Einwohner besitzen. Ziehen wir 

eine deutsche Stadt von derselben G r ö s s e zum Vergleich heran, 

welch e in Unterschied ! Sobald w i r die Plaza verlassen, fällt uns 

nirgends mehr ein architektonisch anziehender Bau auf. A u c h 

die K i r c h e n k ö n n e n einige romanische A n k l ä n g e nicht vor einem 

n ü c h t e r n e n , e r k ä l t e n d e n Eindruck bewahren. Nach Schaufenstern 

suchen wi r vergebens; selbst Firmenschi ldern begegnen wi r nicht 

a l lzuhäuf ig . Das Leben der Strassen w i r d nur m ä s s i g durch 

kleine, e i n s p ä n n i g e Droschken be leb t , die dem Personenverkehr 

gute und bi l l ige Dienste leisten und i m allgemeinen der Pferde

oder richtiger Maul t ie rbahn , deren Geleise einige Strassen durch

schneiden, vorgezogen werden. W i r vermissen auch jenes Leben, 

welches i n den kleinsten italienischen S t ä d t e n lebhaft puls ier t : die 

schreienden Knaben , fliegenden H ä n d l e r , die Handwerker , welche 

ihre halbe Werkstatt vor ihrer T h ü r e ausgekramt haben. H i e r 

scheint man ohne Unterbrechung i n den H ä u s e r n zu hocken, 

denn weder morgens noch abends wächs t das Leben erheblich. 

Das bewegteste B i l d zeigte sich uns, als wi r gegen A b e n d zu dem 

Seitenarme des Magdalena (dem cano) hinauswandelten, an welchem 

sich die Stadt unmit telbar ausdehnt. Da erbl ickten wir eine 

grosse Anzahl waschender M ä d c h e n und F r a u e n , welche , die 

K le ide r h o c h g e s c h ü r z t , weit i n das Wasser hinaus getreten waren. 

Als Waschbank diente ihnen ein riesiger Baumstamm, den wahr-
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scheinlich der Zufa l l dor t gestrandet hatte. Die emsig arbei tenden 

wurden von einer Heerde K n a b e n umschwommen, die alle Farben

t ö n e v o m reinen Weiss bis t iefen Schwarz aufwiesen u n d sich i n 

den Flu ten kugelten u n d aufsprangen, dass die Wel len ö f t e r s wei t 

ü b e r die M ä d c h e n hinschossen. Das K a i m a n ist hier noch n ich t 

zu f ü r c h t e n , sondern w i r d erst oberhalb der M ü n d u n g des Cauca 
häu f ig . 

D i e G e s c h ä f t e , i n welche wi r am Nachmit tage eintraten, u m 

Empfeh lungen abzugeben, s ind grosse W a r e n h ä u s e r , die dem 

I m p o r t u n d Expor t dienen, teilweis offene Musterlager hal ten u n d 

ausser dem E n g r o s g e s c h ä f t den K l e i n v e r k a u f nicht v e r s c h m ä h e n . 

Sie konzentrieren sich alle i n einem Stadtteile, den man die Ci ty 

von Barranqui l la nennen dar f und der einen durchaus e u r o p ä i s c h e n 

E ind ruck macht. I n seinen Strassen wehen uns die Fahnen der 

zahlreichen Konsulate u n d transatlantischen Dampfschiffahrtsgesell

schaften entgegen. Der I m p o r t nach Co lumbien liegt heute g r ö s s t e n 

teils i n deutschen H ä n d e n , u n d es wundert uns darum nicht , i m 

bedeutendsten Hafen vorwiegend deutsche F i r m e n anzut ref fen; 

unter ihnen herrschen Bremer vor. D i e G r ü n d e r der G e s c h ä f t e 

haben sich meistens schon nach Europa z u r ü c k g e z o g e n . A n ü i r e 

Stelle s ind Chefs oder Tei lchefs getreten, welche i n der Regel 

aus dem ä l t e r en deutschen Personal hervorgegangen s ind u n d 

nunmehr ausser Gehalt Tant ieme beziehen. E ine solch leitende 

Stellung zu err ingen, ist das Idea l eines jeden jungen K o m m i s . 

Fre i l i ch w i r d die Auslese nicht nach der T ü c h t i g k e i t a l le in ge

t roffen, sondern auch Wert auf die Beisteuer eines Kapi ta ls gelegt. 

Wer dazu nicht i m s t ä n d e ist und sich trotzdem s e l b s t ä n d i g 

machen m ö c h t e , beginnt h ä u f i g ein K o m m i s s i o n s g e s c h ä f t , welches 

umsicht ig g e f ü h r t , floriert. Das hat seinen G r u n d i n der meer

e n t r ü c k t e n Lage der g r ö s s e r e n S t ä d t e des L a n d e s , unter denen 

die Hauptstadt die entfernteste ist. Der K o n s u m e u r o p ä i s c h e r 

Produkte n i m m t i m Herzen des Landes wesentlich z u ; d o r t h i n 

f ü h r t nur ein Weg, der Magdalena, dessen M ü n d u n g kommerz ie l l 

Barranqui l la beherrscht. Bei der U m s t ä n d l i c h k e i t des Verkehrs 

u n d der Unzuve r l ä s s igke i t der columbianischen Beamten haben 

die H ä u s e r des Binnenlandes i n den K ü s t e n o r t e n unbedingt 

Agenten n ö t i g , welche die Besorgung ihrer Waren v o m Meer aut 

den Flussdampfer und umgekehrt ü b e r n e h m e n . Selbst die Be-
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f ö r d e r u n g nach dem Auslande bestimmter Telegramme w i r d un

zuver läss iger erachtet, wenn i n Barranquil la oder Buenaventura, 

dem gröss t en Hafen an der pacifischen K ü s t e , die Ü b e r g a b e auf 

das transatlantische K a b e l durch einen Agenten erfolgt und nicht 

den Postbeamten der Republ ik ü b e r l a s s e n b le ib t , wei l diesen ge

legentlich das Geld fehl t , welches sie d a f ü r an die internationale 

Kabelgesellschaft zu entrichten haben. Barranquil la hat sich zum 

bedeutendsten Hafenplatz an der M ü n d u n g des Magdalena erst 

i n den beiden letzten Jahrzehnten entwickelt . F r ü h e r war es 

Santa Marta, welches durch einen güns t i gen Seehafen ausgezeichnet 

ist und durch einen tiefen G o l f , i n den sich ebenfalls ein A r m 

des Magdalena ergiesst, m i t der grossen Verkehrsader i n Verb indung 

stand. Als dieser A r m mehr und mehr versandete, b l ü h t e 

Barranqui l la auf, dem die 1872 e rö f fne te Bahn zum Meere m ä c h t i g 

zu H i l f e kam. Alsba ld über f lüge l t e es sogar Cartagena. Dieses 

soll indes , regierungsseitig begüns t ig t , wieder i n Aufschwung be

gr i f fen sein, nachdem jener ä l t e s t en Stadt Columbiens eine direkte 

Ve rb indung m i t dem Magdalena durch die Bahn nach Calamar 

geschenkt wurde. 
Dank des freundl ichen Entgegenkommens unserer Landsleute, 

der Chefs des Hauses Wedeking & F o c k e , i n deren Store wir 

direkt von der Strasse eintraten, erledigten sich unsere G e s c h ä f t e 

schnell. Das Geld , es sind nur Papier und geringwertige Nicke l 

m ü n z e n i m Umlauf , war z iemlich b i l l i g . M a n bekam für 1,60 M . 

einen D o l l a r , welcher nomine l l dem nordamerikanischen gleich 

steht. Der Wechselkurs ist an der K ü s t e etwas güns t iger , als i m 

Lande . Der Dol la r tei l t sich i n zehn Reale , augenblickl ich 

gleichfalls Papierscheine und diese i n halbe und viertel Reale — 

Medios und Cuartillos — für welche es N i c k e l s t ü c k e giebt. I n 

manchen Gegenden unterscheidet man ausser dem legalen Dol la r , 

dem peso fuerte, einen peso sencillo mi t acht Realen, für welchen 

es keine besonderen Scheine giebt. Der Kurs er fähr t bei der 

Revolu t ion eine noch s tä rkere E r h ö h u n g und scheint i m ganzen 

die Tendenz stetigen Steigens zu haben, wenigstens ist er i n den 

letzten 12 Jahren um das Doppelte hinaufgegangen. Die colum-

bianische Z o l l b e h ö r d e erwies sich sehr loyal und nahm mi r keinen 

Real ab, obwohl sie berechtigt gewesen wäre , eine ganz stattliche 

Summe zu f o r d e r n , da nur 150 kg P a s s a g i e r g e p ä c k z o l l f r e i , für 
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jedes K i l o g r a m m mehr indessen ein u n d ein halber Do l l a r zu ent

r ichten sind. Einige Schwierigkeiten hatte i c h , me in Gewehr 

e i n f ü h r e n zu d ü r f e n , es w ü r d e m i r wahrscheinl ich n icht erlaubt 

worden sein, wenn i ch m i c h n icht durch Briefe v o m co lumbian i 

schen Generalkonsulat i n H a m b u r g ü b e r Stand u n d Absichten 

hätte, ausweisen k ö n n e n . Die kler ikale Pa r t e i , welche den P rä 

sidentenstuhl beherrscht, hat n ä m l i c h i m Interesse ihrer Selbst

erhaltung ein so scharfes Verbo t der Waffene infuhr erlassen, dass 

selbst die B ü c h s e n e u r o p ä i s c h e r Jagdliebhaber hier z u r ü c k g e h a l t e n 

werden. I c h habe manchen d a r ü b e r spä t e r klagen h ö r e n , u n d 

es ist doppel t b i t t e r , wenn man bedenk t , dass die Jagd völ l ig 

f r e i "ist! Unser deutscher Mentor e rzäh l t e uns vieles ü b e r L a n d 

u n d Leute u n d sang ein L o b l i e d auf die Ehr l i chke i t des Volkes . 

Kle in igke i t en soll es zwar gern entwenden , aber vor dem Dieb

stahl i m Grossen z u r ü c k s c h r e c k e n . Einige Rea le , die m a n i n 

dem F iake r , i n welchem wi r fuhren , z u r ü c k l a s s e n w ü r d e , werde 

sich der Lenker ohne Bedenken aneignen, einen F ü n f z i g - D o l l a r s c h e i n 

aber unfehlbar dem Verlierer z u r ü c k e r s t a t t e n . I c h habe m i c h 

b e m ü h t , weder hier noch spä t e r zum Versucher zu werden, doch 

gebe ich gern zu, dass i ch nirgends i n Co lumbien oder Venezuela 

auch nur a n n ä h e r n d eine solch grauenhafte Gesellschaft gefunden 

habe, wie i n I t a l i en den Fremden auf Schritt und T r i t t belauert. 

Ja , ich muss gestehen, dass die columbianischen Bediensteten, 

welche uns i n den G a s t h ö f e n , B a h n h ö f e n oder auf den Dampf

schiffen entgegentreten, es noch garnicht weit i n den vielen K n i f f e n 

zum Prellen gebracht haben, i n denen eine grosse Anzah l unserer 

Ke l lne r exzelliert. T r o t z d e m sind Tr inkge lder fast unbekannt . 

M i t einer deutschen K o l o n i e pflegt sich ein gewisses Gast

hausleben zu entwickeln, u n d ,man dar f umgekehrt schliessen, wo 

i n Columbien K n e i p e n vorhanden sind , giebt es Deutsche. Der 

Columbianer t r i nk t seinen R u m oder sein Bier i m Stehen u n d 

k o m m t m i t der T ienda , deren Ausstattung an ein Kolon ia lwaren

g e s c h ä f t erinnert, völ l ig aus. Eventuel l dient i h m der Ladent isch 

als Sitz. I n dem kle inen Restaurant, i n welches uns unser Lands

mann f ü h r t e , um den vor der comida, der abends s tat t f indenden 

Hauptmahlzei t , obligaten Schnaps zu nehmen, waren bereits Lands

leute versammelt und andere folgten nach, so dass man wenigstens 

die unverheirateten z iemlich vol lzäh l ig kennen lernte. I c h benutzte 
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diese Gelegenheit, Erkundigungen ü b e r den güns t ig s t en Aufenthal t 

am mit t leren Magdalena einzuziehen. Leider war der Gewinn 

sehr problematisch. Vie le waren nicht ü b e r Barranquil la hinaus

gekommen, andere nur bis Magangue vorgedrungen, wo a l l j äh r l i ch 

ein paar Messen abgehalten werden, u n d etliche suchten mi r m i t 

v ie l Beredtsamkeit da rzu thun , dass etwa eine Tagereise rechts 

u n d l inks vom Magdalena der W a l d f eh l e , da derselbe l ängs t 

durch die Dampfer aufgebraucht sei; alle aber nannten das K l i m a 

m ö r d e r i s c h und die Ve rp f l egung , welche mich e r w a r t e n , d ü r f t e , 

u n e r t r ä g l i c h . K u r z , i ch konnte nichts einigermassen Bestimmtes 

erfahren u n d beschloss daher , meinen u r s p r ü n g l i c h e n Plan ein

zuhalten , n ä m l i c h direkt nach H o n d a zu gehen. A u f der Reise 

do r th in habe i ch am letzten Dr i t t e l des Weges i n Puerto Berrio 

einen zusagenden Or t kennen gelernt und mich ausserdem über 

zeugt , dass der ü p p i g s t e W a l d v o m Cauca a u f w ä r t s bis an die 

Ufer h inant r i t t . Das Bei l a l l e i n , und wenn es mehrere hundert 

Menschen f ü h r e n , g e n ü g t n i c h t , dem Urwalde auf dieser ge

walt igen Strecke empfindl iche Wunden zu schlagen. 
Dagegen war es m i r sehr erfreulich zu h ö r e n , dass schon 

den n ä c h s t e n T a g ein Dampfer , die » B a r r a n q u i l l a « , s t r o m a u f w ä r t s 

fahren werde. E r sollte ü b e r d i e s ein neues, g e r ä u m i g e s und starkes 

Schiff s e in , das den Weg nach H o n d a wiederholt g lück l ich be

standen habe u n d somit zu den besten Hof fnungen berechtige. 

Diese t rö s t l i che Empfeh lung w ü r d i g t e i ch erst r ech t , als ich an 

verschiedenen Wracks solcher Dampfer i m oberen Magdalena 

v o r ü b e r g e f a h r e n war u n d von manchem grausigen Reiseabenteuer 

auf dem Strome vernommen hatte. Der Mi t t e lpunk t des deutschen 

Lebens ist der Deutsche K l u b , welcher ü b e r h ü b s c h e , eigene 

R ä u m e v e r f ü g t ; w i r lernten i n ihnen eine heitere Tafelrunde bei 

Schach u n d Skat u n d L ö w e n b r ä u kennen. I c h bewahre von 

unseren Landsleuten i n der Er innerung ein recht freundliches B i l d . 

I m Gegensatz zu den jungen Deutschen i n Bogota schienen sie 

sich w o h l zu f ü h l e n u n d eine heitere Laune behalten zu haben. 

Das k l ing t wenig glaubhaft , u n d jeder F remdl ing w i r d gewiss die 

k ü h l e Haupts tadt des Landes dem versandeten, heissen Barran

qui l l a von vornherein vorziehen. Aber, wenn er i n jener Anregung 

erwartete, Theater, Konzerte, Kuns t , w i r d er e n t t ä u s c h t sein, u n d 

mehr noch, wenn er der Sage von dem herrlichen und gesunden 
Bürger , »Reisen eines Naturforschers«. 3 
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K l i m a Bogotas sein Ohr geliehen hat. Das Wohligste i n den 

T r o p e n ist, sich m i t Sonnenuntergang unter den gedeckten Vorbau 

z u r ü c k z u z i e h e n und dor t von des Tages M ü h e n u n d Hi tze i m 

Schaukelstuhl auszuruhen, dem Aufgehen des Sternenhimmels zu

zuschauen u n d dem Erwachen der u n z ä h l i g e n S t immen zu lauschen, 

die v o m Fluss oder aus dem Buschwerk h e r ü b e r h a l l e n . Das sind 

einzige Stunden angenehmer Ausspannung u n d T r ä u m e r e i e n , eine 

w ü r d i g e Belohnung fü r den g l ü h e n d e n T a g , ehe w i r das Lager 

aufsuchen. Aber i n Bogota ist es dami t n i ch t s ; es lebt sich 

dor t jahraus, jahre in wie zu Neapel i n einem nasskalten Februar. 

Der E u r o p ä e r f ü h l t sich i n Barranqui l la als Nachbar Europas. 

N u r das Meer trennt i h n . E r b e k o m m t sichere u n d schnelle 

Nachr icht . E ine Reise erfordert 18 bis 21 Tage. I n Bogota 

dagegen k o m m t er sich verlassen vor. V o n der K ü s t e t rennt 

i h n eine beschwerliche Gebirgs- u n d Flussreise von 10 bis 14 Tagen, 

seine Postsendungen erleiden bei u n g ü n s t i g e n S t r o m v e r h ä l t n i s s e n 

grosse V e r s p ä t u n g e n — w ä h r e n d meiner Anwesenheit wartete 

man fün f Wochen vergeblich — u n d ble iben be i Revolu t ionen 

ganz aus. Bei der letzten (1895) war selbst der deutsche Minis ter

resident neun Monate ohne Nachr ichten v o m Auslande. 

Der Abgang der »Ba r r anqu i l l a« war auf 10 U h r morgens fest

gesetzt. W i r hatten unsere R e i s e a u s r ü s t u n g noch durch eine 

Binsenmat te , ein Kopfk i s s en und Mosquitonetz » t o l d o « zu ver

v o l l s t ä n d i g e n . Diese G e g e n s t ä n d e sind nebst einigen Decken not

wendige Dinge, denn es erwartet uns als Nachtlager an B o r d des 

Dampfers nur ein starkes S t ü c k Segeltuch, welches i n einem Holz 

rahmen straff ausgespannt ist. D a sich dasselbe n icht l o s l ö s e n 

u n d deshalb kaum g r ü n d l i c h reinigen läss t , wurde uns zur Isolie

rung der Erwerb einer Binsenmatte aus ä s t h e t i s c h e n u n d s a n i t ä r e n 

G r ü n d e n empfohlen. Dieselbe liefert ü b r i g e n s i m Vere in m i t 

dem elastischen Tuche ein k ü h l e s und angenehmes Lager. Der 

Fahrpreis b e t r ä g t bis H o n d a 1. Klasse 62 $ m i t Verpflegung, mi

die Benutzung einer K a b i n e s ind 12 $ A u f g e l d zu zahlen ; d . s. 

118 M . ; v. Th i emann gab 1879 250 M . D ie Differenz w i r d 

durch das eminente Sinken der einheimischen Geldwerte e rk lä r t . 

Ausserdem sind 150 kg G e p ä c k f r e i , ein Mehr w i r d m ä s s i g be

rechnet. Der Dampfer hat etwas ü b e r 1000 k m . z u r ü c k z u l e g e n , 

was er s t r o m a u f w ä r t s i n 9 bis 16 Tagen, a b w ä r t s i n 5 bis 8 zu 
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b e w ä l t i g e n pflegt. Einige Her ren der deutschen K o l o n i e , darunter 

unser K o n s u l , welcher dem Bureau der columbianischen Dampf

schiffahrtsgesellschaft des Magdalena vors teht , gaben uns Geleit 

und verhalfen uns zu dem Besitz einer Kab ine u n d der Ver

g ü n s t i g u n g , unser G e p ä c k mi t i n dieselbe nehmen zu k ö n n e n , 

wodurch wi r der sehr berechtigten B e f ü r c h t u n g enthoben wurden, 

es an i rgend einer Zwischenstation durch i r r tüml i ches Ausladen 

zu verlieren. E ine K o n t r o l l e ist nachts u n m ö g l i c h . W i r f ü h l t e n 

uns diesen Her ren zu grossem Danke verpflichtet . Sie haben uns 

die Wege be im E i n t r i t t i n das halb zivilisierte L a n d geebnet, fü r 

eine g lück l i che Weiterfahrt nach K r ä f t e n durch Empfehlungen an 

befreundete H ä u s e r vorgesorgt, und wi r verdanken ihnen die ersten 

Lek t ionen speziell columbianischer Lebensweisheit, einer besonderen 

Aba r t der s ü d a m e r i k a n i s c h e n . 
M a n darf sich n icht vors te l len , dass der Deutsche seinen 

Landsmann als solchen übera l l m i t offenen A r m e n empfinge, dazu 

hat sein Erscheinen, nament l ich i n den letzten zehn Jahren, zu 

sehr an Seltenheit verloren, und es hat an mancherlei t r ü b e n Er

fahrungen nicht gefehlt. Ü b e r d i e s soll die Q u a l i t ä t der E in 

wanderer bedenkl ich gesunken sein. G e f ä l l i g k e i t e n , die bei uns 

nichts auf sich haben , sind dort nicht ohne Konsequenzen, wo 

es durch Gefä l l i gke i t en m ö g l i c h oder Gebrauch i s t , drakonische 

Gesetze zu umgehen. So ist sicher unseren Gastgebern ihre 

Mi t t l e r ro l l e i m Zollhause aufs K o n t o gesetzt worden, und der 

K a p i t ä n der » B a r r a n q u i l l a « , dem sie uns rekommandier ten , w i r d 

sich dessen zu gelegener Stunde erinnern. Wie of t werden aber 

ganz andere Opfer an Zeit oder gar an Geld mi t der einfachen Vor 

stellung als Landsmann geforder t ! Sie werden schliesslich selten 

abgeschlagen, da die deutschen Kolon i s t en vor al lem auf ihr 

Prestige den Einheimischen g e g e n ü b e r bedacht sind. I c h habe 

mi r v o n Glücks r i t t e rn e r zäh l en lassen u n d ihre Spuren gelegentlich 

verfolgen k ö n n e n , welche den gesamten Westindischen Arch ipe l 

und einen T e i l des Festlandes bereist haben, immer m i t Bi l le ten 

u n d Zehrgeldern von e u r o p ä i s c h e n Ko lon ieen a u s g e r ü s t e t , welche 

sie abzuschieben b e m ü h t waren. 

3* 



D r i t t e s K a p i t e l . 

Auf dem Magdalena. 

Im Delta. — Der Strom und seine Anwohner. — Unser schwimmendes 
Haus. — Die Mahlzeiten. — Passagiere. — Der Urwald: Kokos-, Königs
und Steinnusspalmen. Der Tolubalsambaum. Baumriesen, Schlingwerk, 
Lianen und Epiphyten. Heliconien-, Bambus- und Weidengebüsche. — 
Vegetation der Lichtungen. — Fauna: Die Anden als Barriere für die Aus
breitung der Tiere. Die brasilianische Subregion. Lebende und ausgestorbene 
Säuger. Rein neotropische Vögel, Wintergäste aus dem Norden und Kosmo
politen. Reptilien und Amphibien. Fische. Das Kaiman: Aussehen, Lebens
weise, Charakter. Araras und Kurzschwanzpapageien. Pfefferfresser. Das 
Heer der kleineren Vögel. Brüllaffen. Rollschwanzäffchen. Mosquitos und 
Jejen. — Ein Dorf am Magdalena. — Vorbereitungen zu einer Reise nach 
Bucaramanga im Rancho eines Hinterwäldlers. — Schlangen: Die Mapanä; 
Naturell der Giftschlangen; Prunkottern; Mimikry; Mittel gegen Schlangen-
biss; Vipern; Klapperschlangen; Wurmschlangen; harmlose Colubriden. — 
Eidechsen und Scorpione. — Puerto Berrio. — Die Carareindianer. — Der 
ob ere Magdalena. — Allerhand Reiseabenteuer. — Von Yeguas nach Honda 

Mit drei Rufen, welche an das Brüllen eines Nebelhornes 

e r inner ten , versammelte die Dampfpfe i fe der » B a r r a n q u i l l a « ihre 

Passagiere. Einige Augenbl icke herrschte ein w ü s t e s Rennen u n d 

Schreien, dann setzte die Maschine e i n , Stampfen erfolgte, das 

Schaufelrad schlug auf das Wasser, und w i r waren i n wenigen 

Sekunden so weit v o m Ufer entfernt, dass w i r unsere letzten G r ü s s e 

nur noch winken konnten . Der A u f b r u c h war viel p ü n k t l i c h e r 

u n d schneller e r fo lg t , als wi r i n dem Betriebe einer s ü d a m e r i k a 
nischen Gesellschaft erwartet hatten. 

I c h hatte m i r na tü r l i ch bereits i n der He ima t ein B i l d von 

der Natur zu machen versucht , welche den Magdalena b e r e i t e t 
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vermit tels der Schilderungen von R ö t h l i s b e r g e r , T h i e l m a n n u n d 

Het tner u n d vermochte somit die Parole auszugeben, dass wir 

fü re r s t weite Ebenen zu erwarten h ä t t e n . 

Das untere Stromgebiet des Magdalena ist bis ü b e r die 

M ü n d u n g des Cauca hinaus sandig u n d sumpfig, der Fluss reich 

an I n s e l n , welche von dichtem G e s t r ü p p strotzen. Seine Ufer 

s ind niedr ig . Den Strom begleiten ausgedehnte Lagunen. Er 

selber wälz t seine gelben Wasser, an deren O b e r f l ä c h e unzäh l ige , 

schmutzige Schaumballen u n d kleine Rasen b re i t b l ä t t r i ge r Wasser

pflanzen treiben, t r äge dahin u n d b ä u m t sich nur auf, wo Baum

riesen versunken sind, dem Steuermanne zur Warnung. Das Auge 

schweift ü b e r G r a s f l ä c h e n , i n denen hohes Strauchwerk G e b ü s c h e 

und W ä l d c h e n b i lde t u n d verweil t am liebsten bei den Gruppen 

der Kokospa lmen . M i r erschienen sie als die anmutigsten der 

Palmen. Ih re Wedel besitzen besonders zarte Fiedern, die be im 

leisesten W i n d e spielen, und ihre Haine sprechen so sehr zum 

A u g e , we i l ihre schlanken S t ä m m e , leicht gebogen und geneigt, 

nichts steifes an sich haben u n d aus der Ferne gesehen, sich oft

mals miteinander zu verschlingen scheinen. Die Ufer waren, so

vie l w i r v o m Schiff aus erkennen konnten , i m Bereich des Delta 

schwach besiedelt. N u r h i n und wieder tauchte eine H ü t t e auf. 

F ä h r t unser Dampfer am Rande des Stromes, so bemerken wi r , 

dass sie nichts vor denen voraus hat, die wi r i n Savanilla sahen. 

E i n Palmenstroh- oder Sch i l fdach , von L e h m w ä n d e n getragen, 

w i r d dü r f t i g von a k a z i e n ä h n l i c h e n , weit verzweigten, aber d ü n n 

belaubten B ä u m e n beschattet. E i n kleiner Bananenbestand, einige 

Schweine, ein V o l k H ü h n e r u n d ein paar H u n d e scheint die 

Habe ihrer Besitzer auszumachen. Die Insassen traten aus der 

H ü t t e , u m den Dampfer v o r ü b e r gleiten zu sehen. Vater u n d 

Mut ter s ind w o h l bekleidet , l e id l i ch die mannbaren Nachkommen, 

w ä h r e n d von den K i n d e r n die ä l t e r en i m Hemde u n d die j ü n g e r e n 

i n paradiesischer Unschu ld umherlaufen. W i r haben auf unserer 

Reise oftmals Gelegenheit, die Anwohner des Magdalena genauer 

kennen zu l e r n e n , da der Dampfer mindestens zweimal tägl ich 

anlegen muss, u m H o l z einzunehmen, m i t dem seine Kessel aus

schliesslich geheizt werden. Sie bleiben sich bis H o n d a gleich. 

Es sind Misch l inge , i n denen das schwarze Blu t sich fast immer 

bedeutend s t ä rke r geltend m a c h t , als indianisches oder weisses. 
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I m letzten Jahrhundert spanischer Herrschaf t s ind auch nach 

Co lumbien Neger impor t i e r t worden , u m an Stelle der dezimierten 

Eingeborenen neue A r b e i t s k r ä f t e zu gewinnen. Die M ä n n e r s ind 

schlanke, statt l iche Erscheinungen u n d auch ihre F r a u e n , welche 

m i r nur fast nie den E i n d r u c k m a c h t e n , als ob sie jemals j ung 

gewesen w ä r e n , besitzen einen k r ä f t i g e n K ö r p e r b a u . D i e K le ide r 

s ind aus e u r o p ä i s c h e n Stoffen u n d nach e u r o p ä i s c h e m Zuschnit t 

angefertigt. D i e Frauen l ieben bunte oder grellfarbene Ka t tune . 

Schuhzeug fehl t a l lgemein. D i e H ü t t e , welche ü b r i g e n s o f t der 

W ä n d e en tbehr t , dient als W o h n z i m m e r , K a m m e r , K ü c h e und 

Stal l . D e n Fussboden b i lde t die Erde, das Lager eine ungegerbte 

Ochsenhaut , selten eine H ä n g e m a t t e . Mi tun te r bef indet sich die 

Schlafgelegenheit , wie i ch es s p ä t e r i n den Llanos al lgemein 

kennen lernte, auf einem Boden aus B a m b u s s t ä m m e n u n d Zweigen, 

der unter dem Dache a u f g e h ä n g t ist u n d auf einem s c h r ä g g e s t e l l t e n 

S t a m m e , i n welchen Stufen eingehauen s ind, erreicht w i r d . D i e 

Speisen werden ebenfalls an der Erde i n le icht gebrannten T o n 

t ö p f e n bere i te t , die ü b e r einige Steine gestellt s ind. Das Feuer 

des schwalchenden, feuchten Holzes u n t e r h ä l t ein We ib durch 

fortgesetztes F ä c h e l n . G e w ö h n l i c h giebt es eine Suppe , i n der 

Yuca , Bananen, Mais u n d Bohnen m i t etwas getrocknetem R i n d 

fleisch , seltener Gef lüge l gekocht s ind . I rgend ein sonstiger 

K o m f o r t fehlt meistens v o l l s t ä n d i g . Sitzgelegenheit, die ü b r i g e n s 

dem Fremdl ing zuvorkommend zugeschoben w i r d , bietet eine alte 

K i s t e . Messer u n d Gabel s ind sehr o f t n icht vorhanden , regel

m ä s s i g hingegen Schalen oder Tassen fü r Kaf fee , das beliebteste 

G e t r ä n k . O f t s ind diese d ü r f t i g e n Ansiedelungen v o n ü b e r r a s c h e n d 

grossen Bananen - oder Maispflanzungen umgeben , oder w i r be

merken sehr bedeutende R i n d v i e h b e s t ä n d e , so dass w i r fragen, 

wie i nmi t t en dieses Reichtums solche A r m u t zu e r k l ä r e n ist? 

N i c h t anders wie i n I t a l i e n , w o w i r i n den paradiesischen Ge

hegen der Campagna felice die elendesten H ü t t e n aufragen u n d 

die d ü r f t i g s t e n Menschen i n a l l dem Segen sich regen sehen; es 

s ind bis zum ä u s s e r s t e n g e d r ü c k t e P ä c h t e r oder gar nur peones, 

Knechte . Abe r die H ö r i g e n i m Magdalenenthale machten m i r 

keinen unzufriedenen E indruck . Sie a m ü s i e r t e n sich k i n d l i c h 

lachend ü b e r meine Person, die m i t al len m ö g l i c h e n Fangapparaten, 

Netzen und Zangen i n ihre Gefi lde t r a t , ü b e r d i e s einen K n e i f e r 
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t r u g , ein sonderliches Spanisch radebrechte und h ö c h s t merk

w ü r d i g e r w e i s e für W ü r m e r u n d K r ö t e n Geld bot . Sie kannten 

nur den engen K r e i s , i n dem sich ihr eigenes Dasein abspielt. 

V o n Zeitungen hatten sie kaum g e h ö r t , und diese w ü r d e n auch 

nicht zu ihnen sprechen k ö n n e n , denn die Kuns t des Lesens 

u n d Schreibens ist ihnen f remd. Wanderprediger giebt es nicht 

i n C o l u m b i e n , das Verreisen liegt ebenfalls ausserhalb ihres Ge

sichtskreises, u n d so s ind s ie , trotz aller Arbe i t u n d A r m u t , bis 

heute g lück l i ch geblieben. E inen besonderen Verdienst br ingt 

ihnen die Beschaffung von H o l z fü r die Stromdampfer. Sie stapeln 

dasselbe sehr ordent l ich , klafterweis neben ihren H ü t t e n auf. 

Fre i l ich scheint dieser Erwerb, zu dem der U r w a l d kostenlos das 

Mater ia l l iefert, am Magdalena sehr beliebt zu sein. M i r erschien 

die Konkurrenz erschreckend gross , denn es k a m v o r , dass wi r 

i n einer Stunde an einem halben Dutzend grosser Holzlager 

v o r ü b e r f u h r e n , u n d es ereignete sich mehrfach, dass der K a p i t ä n , 

m i t den Kaufbed ingungen n icht einverstanden, bei anderen P l ä t z e n 

Unterhandlungen flog, ehe er sich zur Einnahme entschloss. 

W e n n die L u f t klar i s t , zeigen sich am ersten Tage am 

n o r d ö s t l i c h e n Hor izonte die S c h n e e h ä u p t e r der Sierra Nevada von 

Santa Mar ta . W i r hatten das G l ü c k nicht und gaben uns ba ld , 
da die Landschaf t dieselbe bl ieb, einer eingehenden Besichtigung 

der »Bar ranqu i l l a« h i n . Sie stellt ein schwimmendes Haus vor, 

das aus zwei Stockwerken besteht und m i t einem kle inen Pavi l lon 

g e k r ö n t ist, i n dem der W ä c h t e r u n d Steuermann seinen Sitz hat. 

Den Schiffsrumpf b i lde t ein ve rhä l t n i smäss ig schmaler, einer F ä h r e 

ä h n l i c h e r K a h n , von ü b e r a u s geringem Tiefgange. Unser Schiff 

mochte etwa 30 m l ang und 6 m breit sein. E inen ungemein 

luf t igen E indruck macht das untere S tockwerk , denn es ist nach 

'allen Seiten h i n offen. H i e r steht die Maschine u n d lagert das 

Brennholz ; ausserdem w i r d hier die Ladung aufgestapelt. D ie 

Kessel bef inden sich vorn u n d sind von der Maschine durch die 

L a d u n g getrennt, einen Be rg , zu dem Fracht- u n d Pas sag i e rgü t e r 

i n buntester Weise a u f g e t ü r m t sind. H i n t e r der Maschine be

f indet sich das breite Schaufelrad , m i t dieser durch sehr lange, 

unhe iml ich s c h m ä c h t i g e Triebstangen verbunden. A u c h die Ma

schine besitzt ein auffal lend zierliches Aussehen. Zu beiden 

Seiten des Kessels ist das Brennholz gerichtet. Zwischen den 



— 4 0 — 

G ü t e r n standen ein paar K ü h e , v o n denen eine unterwegs ge

schlachtet wurde A u c h etliches Gef lüge l t r ieb sich unten herum. 

Zwischen der L a d u n g m ü s s e n sich Heizer , Maschinisten u n d alle 

Passagiere 2. u n d 3. Klasse ihr Nachtquart ier suchen u n d die 

der 3. Klasse ihren s t ä n d i g e n Aufen tha l t nehmen, d. h . sie k ö n n e n 

. es sich, wo gerade Platz ist, i n beliebiger H ö h e des G ü t e r t u r m e s 

so bequem einrichten, als die K i s t e n u n d S ä c k e u n d ihre eigene 

A u s r ü s t u n g gestatten. Das zweite Stockwerk, welches d ü n n e , eiserne 

Pfeiler tragen, w i r d jederseits durch eine Reihe von K a b i n e n ein-

gefasst, zwischen denen i n der M i t t e R a u m für einen sehr breiten 

Gang geblieben i s t , welcher das offene Vorder- u n d Hin te rdeck 

verbindet . Das Schif f ist deutsche Arbe i t , das bezeugen auch die 

vielen Ö l d r u c k b i l d e r , welche den Gang z ie ren , Reprodukt ionen 

z. B . des Salontirolers von Defregger u n d der Vautier 'sehen 

Tanzpause. A u c h eine Alpenszenerie prangt h ie r , aber nirgends 

ist etwas columbianisches oder nur tropisches dargestellt. D ie 

K a b i n e n s ind g e r ä u m i g , f ü r zwei Personen berechnet u n d gut 

venti l ierbar . Das Vorderdeck diente uns am Tage zum s t ä n d i g e n 

A u f e n t h a l t , hier ist es trotz der Schornsteine, welche es durch

brechen und des Dampfkesse ls , der gerade darunter r u h t , am 

luf t igs ten. Nachts werden am Vorderdeck Lager für diejenigen 

Passagiere 1. Klasse aufgestel l t , welche n icht a u s d r ü c k l i c h das 

Anrecht auf eine K a b i n e mi terkauf ten . Da es nachts h ä u f i g sehr 

w i n d i g i s t , so vermag man keine-Mosqui tonetze aufzuspannen, 

ausserdem fehlt jenen Reisenden die Gelegenhei t , To i l e t t e zu 

machen , den Luxus eines Waschgeschirrs reserviert man fü r die 

K a b i n e n — was f re i l i ch bei den Columbianern selten ein Be

d ü r f n i s ist, wie i ch m i c h s p ä t e r genugsam ü b e r z e u g t e . D i e Schorn

steine strahlen, obgleich sie von Asbest umgeben sind, doch eine 

merkl iche Hi tze aus, die m i r be im T r o c k n e n meiner Insekten 

gute Dienste leistete, aber i m ü b r i g e n , sobald das Schi f f ruht , 

sehr läs t ig w i r d . A u f dem Hin te rdeck ist die T a f e l aufgeschlagen, 

an welcher uns die Mahlzei ten versammeln. E ine laut hallende 

Glocke ru f t die Passagiere 1. Klasse m i t und ohne K a b i n e u m 

11 u n d 5 U h r herbei. D ie meisten s t ä r k e n sich erst vorher 

durch einen » t r a g o « , einen R u m , der f rüher , wie T h i e l m a n n 

berichtet , gratis gereicht wurde. Dieser s c h ö n e Gebrauch ist w o h l 

infolge des hohen Wechselkurses abgeschafft. W i e wi r k o m m e n 
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setzen wi r uns. Der Schiffsarzt , welcher zugleich die Journale 

f ü h r t , p r ä s i d i e r t , denn der K a p i t ä n l iebt es, für sich zu speisen. 

Die Suppe ist bereits serviert. Es ist eine ziemlich runde, braune 

B r ü h e , i n der vornehmlich Yuca und F l e i s c h s t ü c k e treiben. D a n n 

folgen unmit telbar aufeinander alle ü b r i g e n G e n ü s s e , so dass wir 

gezwungen sind, unseren einzigen Te l le r i n mannigfaltigster Weise 

zu beladen. Es werden aufgetragen: gekochtes Rindf le isch m i t 

re ichl ichem Zwiebe lbe lag , eine A r t Roulade i n Tomaten-Sauce, 

dazwischen Reis, Linsen, geschmorte Bananen, Y u c a , welche die 

K a r t o f f e l n ersetzt, ferner Beefsteaks und Spiegeleier. F ü r jede 

Schüsse l giebt es einen besonderen Kel lner , einen h a l b w ü c h s i g e n , 

mehr oder minder schwarzen, b a r f ü s s i g e n Burschen. Das Servieren 

ist i n zwei Minu ten beendet. Nachdem i n gröss te r Hast , als ob 

es sich u m ein Wettessen hande l t e , die verschiedenen Fleisch-

und G e m ü s e g e b i r g e verschwunden sind, naht der Kaffee oder die 

Chokolade m i t einem syrupartigen Nachtisch u n d frischem K ä s e . 

Dieses M e n ü ble ibt sich abends u n d mittags und alle Tage ziemlich 

gleich. Vie l le ich t t r i t t morgen an Stelle der Roulade Gef lügel , oder 

es erscheinen ge rös t e t e Maiskolben oder gar Sardinen i n Ö l , zum 

h ö c h s t e n E n t z ü c k e n unserer columbianischen Reisegenossen. Das 

erste F r ü h s t ü c k b i lden Kaffee und B r o d . Als K ö c h e fungieren 

Einheimische. V o r dem Betreten ihres Heil igtumes wurde ich 

von einem Menschenfreunde, der sich dor th in verirrt hatte, dr ingend 

gewarnt. E r war fü r einen T a g um allen Appet i t gekommen. 

Das beste war ein bi l l iger italienischer Rotwein . Die Einheimischen 

tranken i n ziemlichen Q u a n t i t ä t e n pures Wasser, welches aus dem 

Flusse g e s c h ö p f t , aber mittels Tr ich te r aus p o r ö s e m Stein f i l t r ie r t 

wurde. Die 2. Klasse speiste eine Stunde spä te r , vermut l ich die 

Reste unserer Mahlzei t . D i e Passagiere der 3. Klasse assen m i t 

dem Heizerpersonal zusammen. 
W i r waren anfangs sechs E u r o p ä e r an B o r d . E i n Belgier, 

welcher i n G e s c h ä f t e n nach d e m , inmi t t en der Zentralcordillere 

gelegenen Mede l l in wol l te , u n d den seine kleine, zarte Frau be

gleitete, und meine Reisegenossen von der »Vald iv ia« her. Die 

»caba l l e ros« unter den Einheimischen waren zwei junge Bogotaner, 

welche von Paris, dem Inbegr i f f alles Grossartigen und Eleganten 

für jeden Columbianer , z u r ü c k k e h r t e n . Der eine war ein guter 

Typus der Creme seiner Na t ion : k le in und untersetzt, m i t bleichen 



G e s i c h t s z ü g e n u n d dunk lem H a a r , beredtem Mienenspie l , immer 

i n Bewegung , lebhaft ges t iku l ie rend , h ö f l i c h , selbst devot u n d 

anmassend h o c h m ü t i g i n derselben Viertels tunde. E r war, t rotz 

seines mehr gallischen Na tu re l l s , zweifelsohne z ieml ich reiner 

spanischer A b k u n f t . Sein Busenfreund entpuppte sich nach einiger 

Zeit als Sohn eines deutschen Apo theke r s , der i n Bogota eine 

» b o t i c a a l e m a n a « g e g r ü n d e t ha t t e ; indessen w ü r d e i ch re in nichts 

v o n unserer Stammverwandtschaft gemerkt h a b e n , wenn m i r sie 

nicht der N a m e , Biester, verraten h ä t t e . Der Sohn sprach u n d 

verstand n icht die Spur deutsch u n d besass durchaus die Manieren 

seiner Conpa t r io ten ; f r e i l i ch war sein Vater m i t einer Einhe imischen 

verheiratet gewesen u n d f rüh gestorben. V o n g r ö s s e r e m Interesse 

waren fü r m i c h die Vertreter der columbianischen Na t ion , welche 

i n alpargatas, d. s. Bastpantoffeln, g i n g e n , u n d sich somit einer 

geringeren Kaste z u g e h ö r i g erwiesen. Es waren einige stattliche, 

hagere M ä n n e r , dunkle M i s c h l i n g e , wie ihre G e s i c h t s z ü g e u n d 

Farbe lehrte, deren Ernst u n d Bescheidenheit woh l thuend b e r ü h r t e . 

Sie reisten m i t Weib und K i n d . Abgesehen v o n den kleineren 

K i n d e r n , rauchten sie alle ohne Unterlass Cigari l los . Eine der 

F r a u e n , welche sich ö f t e r s dem G e s c h ä f t e des S ä u g e n s ungeniert 

ö f fen t l i ch hingab, konnte sich auch dann n ich t v o n ih rem G l i m m 

stengel trennen. Eine ä l t e re M u l a t t i n , die eine ganz ansehnliche 

Tochter v o n etwa 15 Jahren besass, m i t welcher der K a p i t ä n e in 

V e r h ä l t n i s a n g e k n ü p f t ha t t e , das sich durch a l lerhand V o r t e i l e 

fü r ihre Fami l ie be lohn te , zeigte eine m e r k w ü r d i g e Gefal lsucht . 

T ro tzdem sie v o l l s t ä n d i g v e r b l ü h t u n d abschreckend mager war, 

g ing sie stets t i e f ausgeschnitten u n d wechselte ihren Kat tunstaat 

vor jeder Mahlzei t . 

D ie beiden ersten N ä c h t e vermochte unser Dampfer be i dem 

g ü n s t i g e n Wasserstande durchzufahren. W i r b l ieben solange als 

m ö g l i c h an D e c k , u m die hereinbrechende Nacht zu gemessen. 

Fast genau u m 6 U h r versank die Sonne u n d tauchte au f 5 bis 

10 M i n u t e n alles i n rote G l u t , dann war es Nacht . Abe r trotz

dem bl ieb ein Zwiel icht , welches ununterbrochenes Wetter leuchten 

erzeugte, das den gesamten H o r i z o n t entf lammte. Der W i n d , den 

sich das Schiff schuf, wurde w o h l t h ä t i g bemerkbar. Faulenzende 

Mannschaf t hatte sich auf einen grossen Bongo gelagert, ein Boo t , 

das unser Dampfer mi t sch leppte , u n d s ch l ä f e r t e sich bei den 
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A k k o r d e n des T i p l e e i n ; wenn unser Fahrzeug dem Ufer nahe 

k a m , hall te es hunder ts t immig von Unkenrufen h e r ü b e r . Dabei 

surrte es u m die Ö l l a m p e n , welche trotz ihres t r ü b e n Lichtes 

zahllose Insekten anlockten. I c h k a m i n eine St immung, wie ich 

sie i n Neapel empfunden hatte, und t r ä u m t e mich i n eine vigna 

an den Strand des Posilipps zurück , u n d wunderbar deut l ich h ö r t e 

ich den Ref ra in eines neapolitanischen Volks l iedes ; aber die 

K l ä n g e waren W i r k l i c h k e i t : die junge Belgierin, i n der Vesuvstadt 

geboren , sang i h n leise vor sich h i n . A l s sich v o m Gebirge her 

ein k ü h l e r Lu f t zug bemerkbar mach te , trieb ein Landeskundiger 

zum A u f b r u c h , und ü b e r d i e s waren schon zu unseren F ü s s e n 

einige Lager aufgeschlagen, von denen ein herzhaftes Schnarchen 

ausging. 
I n der Nacht passierten w i r Calamar, das m i t Cartagena 

durch eine Eisenbahn u n d den , bei der columbianischen Lotter

wir tschaft leider verkommenen, halb n a t ü r l i c h e n , halb k ü n s t l i c h e n 

K a n a l del Digue verbunden ist. H ie r gehen Passagiere ab u n d 

z u , welche m i t Dampfe rn der Roya l M a i l nach Europa reisen 

wol l en oder von dort eingetroffen s i n d , da diese nur noch i n 

jener ä l t e s t e n columbianischen Hafenstadt anlegen. A m zweiten 

Tage verliessen wi r das alte Bett des Magdalena und lenkten i n 

einen westlichen Seitenarm, den Loba , ein, i n welchen der Cauca 

m ü n d e t . A n diesem liegt Magangud , das seine Blü te der Ver

sandung des eigentlichen Flussbettes verdankt, welches an Mompos 

v o r ü b e r f ü h r t ; dieser Or t besass f rühe r die Bedeutung , welche 

heute Magangud als Stapelplatz fü r Waren h a t , die auf dem 

Cauca i n die Provinzen Bol ivar u n d An t ioqu ia verschifft werden 

sollen oder ihrer W e i t e r b e f ö r d e r u n g nach dem caraibischen Meere 

harren. M a g a n g u ö hat das Erbe von Mompos angetreten und 

w i r d es solange beha l ten , bis der Fluss abermals seinen Lau t 

v e r ä n d e r t , was hier, wo i h n der Cauca beeinflusst, der an Wasser

re ichtum dem Magdalena wenig nachsteht , m i t der Zeit n icht 

ausbleiben w i r d , da nirgends hemmende H ü g e l k e t t e n vorhanden 

s ind. Eine K o r r e k t i o n durch Menschenhand, welche voraussicht

l i c h den ä l t e r e n Lauf , als den viel direkteren, b e g ü n s t i g e n w ü r d e , 

erscheint bei den Z u s t ä n d e n des Landes auf lange Zeit hinaus 

ausgeschlossen. 
Magangue" p r ä s e n t i e r t sich vom Fluss aus gesehen vortei lhaf t . 
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Es t r i t t d icht an das steile, w o h l 15 m ansteigende Ufer heran, 

u n d wi r b l i cken i n den grossen Mark tp la tz h i n e i n , dessen eine 

Seite die hohe, massive K i r c h e e inn immt , welche aus der spanischen 

Zei t s t a m m t , denn die G r ü n d u n g des Ortes reicht wei t z u r ü c k . 

Abe r die B a u t h ä t i g k e i t scheint sich i n der A u f f ü h r u n g des Gottes

hauses hier, wie auch sonst i n den columbianischen S t ä d t e n , er

s c h ö p f t zu h a b e n , denn i m ü b r i g e n umgrenzen die Plaza ein

s t ö c k i g e , m i t Palmenstroh oder Schi l f bedeckte H ä u s e r , die aber 

durch ihre steinernen, w e i s s g e t ü n c h t e n W ä n d e einen wohlhabenderen 

Eindruck machen, als wi r i h n gewohnt sind. D ie Staffage b i l den 

P a l m e n , welche die D ä c h e r ü b e r r a g e n , u n d hier u n d dor t die 

dunkle , dichtbelaubte K r o n e eines Mangobaumes. Aus den G ä r t e n 

der n ä c h s t g e l e g e n e n H ü t t e n g r ü s s e n uns Monatsrosen m i t losen, 

dunkelroten B l u m e n ; diese Spielart habe ich als einzige Vert re ter in 

kul t ivier ter Rosen bis nach H o n d a h inauf häu f ig angetroffen. Erst 

am dr i t ten Tage gelangten w i r bei Banco wieder i n den Magda

lena. Nunmehr wechselt die Landschaf t . W i r treten i n den 

U r w a l d ein. D ie B ä ü m e grenzen so d icht an die Ufe r des Stromes, 

dass seine Wasser ihre Wurze ln b e s p ü l e n . Nirgends gewahren 

wi r eine L ü c k e , gleich g r ü n e n Mauern W a l d , nichts als undurch

dringl icher W a l d rechts u n d l inks . Ü b e r a l l b i l den S c h l i n g g e w ä c h s e 

ein unentwirrbares Geflecht, ba ld ü b e r s c h w e r e P e r r ü c k e n erzeugend, 

welche sich bis zum Wasserspiegel niedersenken, b a l d Guir landen, 

die sich von Baum zu Baum ziehen. Ü b e r das Waldesdickicht 

weit h inaus , alles ü b e r r a g e n d , s ind Palmen aufgeschossen, deren 

K r o n e n frei ü b e r dem Urwalde zu schweben scheinen. Zuerst 

m ü h e n wi r uns vergebl ich , i n , dem D i c k i c h t einzelne Pflanzen zu 

unterscheiden, aber a l l m ä h l i c h lös t es sich unserem Auge. 

Die malerische, die K ü s t e n s ä u m e n d e K o k u s p a l m e , Cocos 

nucifera, begleitet uns v o m Del ta des Stromes nicht t i e f ins 

Innere. A n ihre Stelle t r i t t die stolze Cocos butyracea, » p a l m a 

r e a l « , wie sie der V o l k s m u n d , ihrem herrl ichen W ü c h s e schmeichelnd, 

bezeichnet , oder » p a l m a d u l c e « oder » p a l m a de v i n o « ihres 

s ü s s e n Saftes wegen , aus dem sich die Eingeborenen ein be

rauschendes G e t r ä n k bereiten. Sie ragt v e r m ö g e ihres s äu l en 

a r t igen , o f t 30 m hohen Stammes ü b e r den U r w a l d hinaus u n d 

beherrscht i hn , wie es einer K ö n i g i n der Palmen zukommt , n icht 

a l le in durch die Pracht ihrer K r o n e , sondern die M a j e s t ä t ihrer 
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gesamten Erscheinung; doch besitzt sie eine Nebenbuhler in , 

Schelia regia, von der die Anwohner des Magdalena und Cauca 

ebenfalls als einer » p a l m a rea l« reden. Sie ist kleiner (20 m ) , 

aber die K r o n e , welche der ü b e r a u s m ä c h t i g e , gelegentlich 1 m 

dicke Stamm t r ä g t , noch ü p p i g e r und stolzer. Die gefiederten 

Wedel s ind 8 m lang und 1 bis 1,5 m brei t . I n anderem Ge

w ä n d e streiten m i t ihnen u m den Preis der S c h ö n h e i t die bis 

20 m hohen F ä c h e r p a l m e n (Trithrinax), welche m i t einem ein

zigen Blatte eine ganze Fami l ie beschirmen k ö n n e n . H ö h e r ins 

Gebirge steigt die » s a n c o n a « , Cocos sancona, eine Riesin v o n 

20 bis 30 m und Oreodoxa sancona, welche viel leicht nur v o n 

der Wachspalme an H ö h e übe r t ro f f en w i r d . Sie werden v o n 

At ta l een , p r ä c h t i g e n Fiederpalmen, begleitet. I n gewaltiger F ü l l e 

s ind i m Urwalde der heissen Niederungen die stammloseri Palmen 

entwickelt . Dieselben schaffen, zumeist an den Rippen und 

Fiederadern der o f t kolossalen Wedel durch M i l l i o n e n v o n 

Stacheln u n d Dornen bewehrt, schier undurchdringl iche Dickichte , 

an denen Machete u n d A x t fast machtlos abprallen, und die nur 

das Feuer bezwingt. Solche von Stacheln starrende Palmen s ind 

nament l ich die Astrocaryumarten, deren Blä t te r of t bis zum Ge

w ö l b e der L a u b b ä u m e sich erheben u n d Bactris, die sich zu 

G e b ü s c h e n zusammen schliessen. A m Magdalena s ind die Stein-

nusspalmen, » t agua« (Phytelephas), he imisch , welche sich durch 

m ä c h t i g e , 8 m lange Wedel auszeichnen, die bei der einen (Ph. 

macrocarpa) einem niedrigen Stamme entspriessen, bei der anderen 

(Ph. microcarpa) unmit telbar am Boden wurzeln und wunderbar deko

rative Gruppen erzeugen, ausserdem aber durch ihre Samen, das 

• vegetabilische El fenbein , einen Reichtum dieser Gegenden b i lden . 
H ö c h s t sonderbare Erscheinungen sind die Stelzenpalmen, Ir iar teen, 

welche nament l ich an sumpfigen Stellen vorkommen. I h r hoher 

Stamm erhebt sich auf einem Sockel von Luf twurze ln . D ie eigent

l ichen S ä u l e n des Urwaldes streben durch die verschiedenen Laub

stockwerke h indurch u n d ragen m i t ihren W i p f e l n , gleich den 

h ö c h s t e n Palmen, ü b e r das g r ü n e Dach hinaus. Es sind B ä u m e 

von H ö h e und U m f a n g unserer Eiche aus der Fami l ie der Legu

minosen (und insbesondere der Mimosengruppe), Wolfsmi lch- u n d 

L i n d e n g e w ä c h s e (Euphorbiaceen, Til iaceen) und vieler anderer, 

E i n solcher Waldriese ist Ficus dendrocida, ein Kautschukbaum. 
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ferner der » b a l s a m o « , Toluifera balsamum, aus dem die Eingeborenen 

den To luba l sam g e w i n n e n , i n d e m sie S tamm u n d Zweigen viele 

W u n d e n schlagen und vor diese kleine G e f ä s s e , K ü r b i s s c h a l e n , 

h ä n g e n , i n welche der B a u m monatelang seinen Saft h ineinblute t . 

E r geht o f t daran zu Grunde. A u f der Fahr t sieht man h ä u f i g 

tote B ä u m e , die ihre nackten Zweige i n die L ü f t e r e c k e n , ein 

seltsam erschreckender Kont ras t zu dem saft ig g r ü n e n Leben . 

Rubiaceen, Melastomeen, Bixaceen, Ulmaceen, Urt icaceen, Acantha-

ceen , Malvaceen d r ä n g e n sich als B ä u m e u n d S t r ä u c h e r durch

einander, u n d zwischen ihnen kle t tern zahllose S c h l i n g g e w ä c h s e . 

A n feuchten Or ten ranken sich Araceen bis i n die Baumkronen 

empor ; das prachtvolle Philodendron gloriosum, Monstera pertusa 

m i t seinen riesigen, gefingerten, lederharten, g l ä n z e n d e n B l ä t t e r n , 

Spathiphyllum floribundum , alles gute Bekannte , da sie nirgends 

i n unsern G e w ä c h s h ä u s e r n fehlen. Das zarte Bla t twerk v o n Oster

luzeien (Aristolochia) bal l t sich zu unentwirrbaren K n ä u e l n zu

sammen, u n d von Baum zu Baum winde t sich schlingender Bambus 

m i t messerscharfen, l inealen B l ä t t e r n . Dazu die L i a n e n der neuen 

W e l t : kletternde Palmen (Desmoncus), welche m i t ih ren rohr

artigen S t ä m m e n die B ä u m e umschl ingen, k l immende Papi l iona-

ceen , vornehml ich MacnaeriumsLVten u n d P f e f f e r g e w ä c h s e (Piper) 

i n grosser A r t e n f ü l l e . U n d schliesslich noch das Heer der 

Schmarotzer: epiphytische Orchideen, Bromeliaceen, darunter das 

h ä n g e n d e M o o s , T i l l a n d s i a , welches i n langen B ä r t e n v o n den 

Baumzweigen herabwal l t ; A r o n g e w ä c h s e , Cacteen, Farne u n d Moose. 

D i c h t am Ufer wachsen die H e l i c o n i e n , hier Heliconia 
hirsuta u n d weiter süd l i ch H. psittacorum, Musaceen m i t lang 

gest iel ten, grossen, lanzett l ichen B l ä t t e r n , h ä u f i g i n W ä l d c h e n , 

ebenso wie die » g u a d u a « , Bambusa guadua. Seltsame G e g e n s ä t z e 

b i lden m i t diesen typischen Pflanzen einer t ropischen Natur die 

m ä c h t i g e n W e i d e n g e b ü s c h e (Salix humboldtiana), welche immer 
wieder zwischen Bambus u n d Palmen auftauchen. 

W o der W a l d vernichtet wurde, wucherten, sofern ihnen der 

K o l o n i s t n ich t E inha l t t h a t , G e b ü s c h e von M i m o s e n s t r ä u c h e r n , 

darunter reizende Inga, gewaltige Solanaceenstauden, verschiedene 

Solanum, Lycium u n d Lycopersicum, Scrophulariaceen (Leucophyllum 

ambiguum, ein 4 bis 5 m hoher Strauch m i t v iole t ten B l ü t e n ) , 

Borag ineen , kleine Myosotis und riesige H e l i o t r o p e , Piperaceen 
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(Peperomia) u n d Compositen. Nichts ist reizender als die M i m o s e n ; 

die Zier l ichkei t ihres Strauch- u n d Blattwerks zieht immer wieder 

unser Auge an. Dazu k o m m t das Schauspiel ihrer empfindsamen 

Bewegungen, welches sogar noch den Eingeborenen interessiert, 

u n d die Mannigfa l t igke i t ihrer • zierlichen B l ü t e n . Die einen 

s c h m ü c k e n sich m i t rosafarbigen K ö p f c h e n , welche wie Beeren 

übe ra l l zerstreut s ind, andere m i t purpurnen Bä l l en oder weissen, 

a t l a s g l ä n z e n d e n B l ü t e n q u a s t e n . Eine Mimose (M. lacustris) hat 

sich sogar i m Wasser angesiedelt. Minde r erfreulich s ind die 

ausgedehnten B r e n n e s s e l g e b ü s c h e , echte Urticaaxten, welche eben 

so nesseln wie ihre e u r o p ä i s c h e n Verwandten. 
Das Auge weidet sich an dem vie l fä l t igen G r ü n , sucht aber 

vergebens nach B l ü t e n b ü s c h e l n ; erst spä t e r sollte i ch erfahren, 

dass der U r w a l d auch B l ü t e n erzeugt und sogar i n mehreren 

Perioden. 
Nunmehr bo t auch das Tier leben Unterhal tung. Die Tier

welt erlangt i n den Niederungen ihre ü p p i g s t e Entfa l tung. H ie r 

sind die Fami l i en der neotropischen Region n icht a l le in am arten

reichsten en twicke l t , sondern besitzen auch die stattlichsten Ge

s c h ö p f e . Das gi l t ohne E i n s c h r ä n k u n g für Säuger , Rept i l ien und 

Fische u n d bei den Wirbel losen für Sp innen , T a u s e n d f ü s s e r , 

K ä f e r u n d Schnecken, w ä h r e n d es sich hinsicht l ich der V ö g e l , 

deren gewaltigster, der C o n d o r , i m alpinen Hochgebirge haust, 

der A m p h i b i e n , die sich nirgends reichlicher finden als auf den 

P ä r a m o s , der Schmetterl inge, von denen die riesenhaften Nacht

falter der T ie r ra f r ia a n g e h ö r e n und auch der W ü r m e r , welche 

hier die G r ö s s e u n d K r a f t der Bewegung von Ringelnat tern er

reichen, nur unter gewissen Vorbehal ten behaupten läss t . 

Der Reich tum der Tie rwel t ist ös t l ich der A n d e n und an 

ihren tieferen ös t l i chen A b h ä n g e n auffal lend grösser , als i n den 

heissen Cord i l l e r en thä l e rn u n d ihrer, dem Sti l len Ozean zugekehrten 

Seite. 
Diese Thatsache ü b e r r a s c h t jeden Reisenden, welcher die 

Gebirge v o n Westen nach Osten ü b e r s t e i g t ; der s i c h , an Ruhe 

u n d Einsamkeit des Waldes g e w ö h n t , i n jener Palmenregion an

gekommen, welche i n die W ä l d e r der Llanos ü b e r g e h t , m i t einem 

Male i n Heere v o n V ö g e l n und Schmetterlingen versetzt findet. 

N u r wenige Gegenden gelten innerhalb der Cordi l leren als 
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a n n ä h e r n d so be l eb t ; unter anderen das obere Caucathal. V o r allen 

Dingen steigert sich i m Stromgebiet des Or inoco der Ar tenre ich tum 

bedeutend. Das hat seinen G r u n d dar in , we i l dasselbe unmit te lbar 

m i t jenem r ä u m l i c h noch u m vieles gewaltigeren des Amazonenstromes 

z u s a m m e n h ä n g t . D i e T ie re konn ten sich ungehindert v o n Brasil ien 

i n die Llanos v o n Columbien u n d Venezuela ausbreiten. Erst 

die A n d e n b i lde ten i m Westen u n d N o r d e n eine Barriere. Ü b e r a l l 

i n der W e l t haben sich die grossen Te r r i to r i en der A r t b i l d u n g am 

g ü n s t i g s t e n erwiesen, u n d das eben skizzierte bi ldete keine Aus

nahme. N u r einem T e i l der G e s c h ö p f e ist es ge lungen , die 

A n d e n zu ü b e r s c h r e i t e n oder auch v o n S ü d e n her zu umgehen. 

F ü r diesen U m w e g br ingt M u r r a y i n seinem wer tvo l len Buche 

v o n der geographischen Verbre i tung der S ä u g e t i e r e einen sprechenden 

Beleg. K e i n e A r t der Trugra t ten findet man zugleich ös t l i ch und 

west l ich der Cord i l l e ren , m i t Ausnahme des Schweifbibers oder 

coypu (Myocastor coypus), welcher v o n der Magellanstrasse bis 

nach S ü d b r a s i l i e n sich ausdehnt u n d ausserdem an der W e s t k ü s t e 

von Chile fast den 3 0 0 s. Br . erreicht. N o c h heute aber läss t 

sich auch der andere Weg erkennen, auf welchem die v o n Osten 

kommenden T ie rwe l l en i n die A n d e n t h ä l e r h ine in f iu the t en , v o n 

der W e s t k ü s t e Besitz nahmen und vor al len Dingen n o r d w ä r t s 

nach Zentralamerika t r ieben. D ie Verbre i tung der lebenden Ge

schlechter markier t i h n . E r ü b e r b r ü c k t die Andenket te i m 

n ö r d l i c h s t e n Columbien zwischen der Sierra Nevada v o n Cocui 

und Santa Marta . 

D ie Fauna Columbiens b i lde t einen T e i l der brasilianischen 

Subregion, der g rö s s t en unter den vier neotropischen Tiergebieten. 

Sie umfasst die Cordi l leren v o n N e ü g r a n a d a , reicht n ö r d l i c h und öst

l i ch bis zum Ozean u n d s ü d l i c h bis zum R i o de la Plata. Be

sonders genau w i r d sie, soweit es S ü d a m e r i k a angeht, v o n A f f e n , 

Tap i ren u n d B ä r e n eingehalten. Das Zent rum unserer Subregion 

liegt i m Stromgebiet des Amazonas. H i e r entfaltet sie ihren 

Charakter am reichsten u n d g l ä n z e n d s t e n . I n Co lumbien beein-

flusst sie n ö r d l i c h die mexikanische, s ü d l i c h die chilenisch-perua

nische , i ndem sich jene i n der T ie r r a caliente , diese i m H o c h 

gebirge gel tend macht. Ausserdem besitzt die K ü s t e n z o n e des 

Caraibischen Meeres samt den zu ihr abfal lenden G e b i r g s h ä n g e n 

ein e i g e n t ü m l i c h e s G e p r ä g e , welches sich v o n Columbien ü b e r 
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Venezuela nach T r i n i d a d for tpf lanzt . Das geht besonders aus 

der Ornis dieses schmalen Streifens hervor. 

I n den A n d e n selbst lassen sich auf G r u n d der verschiedenen 

vert ikalen Verbre i tung der Tiere mindestens drei Regionen unter

scheiden. — Die tiefste g e h ö r t der T i e r r a caliente an, die mit t lere 

umfasst T i e r r a templada und f r ia , u n d die h ö c h s t e n i m m t das 

Gebiet des P ä r a m o ein. 
I n ihrer Insektenwelt verhalten sich ü b r i g e n s auch T ie r r a 

templada und f r i a sehr verschieden. 
Die A f f e n , von welchen keiner sich auf die Stufe eines 

m e n s c h e n ä h n l i c h e n entwickel t hat, stellen eine besondere Fami l ie , 

P la tyr rh in i , die Breitnasen, vor. Ih re Physiognomie unterscheidet 

sie auffä l l ig von denen der alten Wel t durch die weit auseinander 

g e r ü c k t e n , sich seitlich ö f f n e n d e n N a s e n l ö c h e r . Ü b e r den tropischen 

G ü r t e l der neuen Wel t gehen sie nur süd l i ch wesentlich hinaus, 

indem sie den Rio. Salado, einen westlichen Nebenfluss des P a r a n ä , 

ü b e r s c h r e i t e n . Dagegen lassen sie die peruanischen u n d chilenischen 

A n d e n f r e i . Ih re g röss te F ü l l e an Ind iv iduen und Ar t en erreichen sie 

i m Stromgebiet des Amazonas und Orinoco. M i t der alten Wel t 

te i l t S ü d a m e r i k a von den glattnasigen F l e d e r m ä u s e n den Besitz 

der Verper t i l ion inen , dagegen hat bei den Blattnasen, wie bei den 

A f f e n , eine Sonderung i n eine alt- und neuweltliche Famil ie statt

gefunden. Diese , die Phy l los tommata , halten i m ganzen das 

Wohngebiet der A f f e n ein , b e v ö l k e r n aber noch die A n d e n bis 

zur Insel Chiloe. Die typischen Insektenfresser der ö s t l i chen 

H e m i s p h ä r e fehlen der westlichen u n d werden hier durch die 

Beutelratten vertreten , kleine , n ä c h t l i c h e G e s c h ö p f e , vo rzüg l i che 

Klet terer (Didelphys) oder Schwimmer (Chironectes). Die Beutler 

erreichen i n den Vereinigten Staaten fast den 4 0 0 n . B r . , i n 

S ü d a m e r i k a den R io de la P l a t a , ausserdem folgen sie westlich 

ebenfalls den chilenischen A n d e n . Amer ika ist der einzige K o n 

t inent , welcher sich neben Austral ien i m Besitz von Marsupial iern 

befindet. Die Raubtiere haben auch i n der neuen Wel t i m Ge

schlecht der Katzen den Gipfe l ihrer E n t w i c k l u n g erre icht , was 

S t ä r k e und M a j e s t ä t der Erscheinung anbetr iff t . A l l e n voran der 

Jaguar. E r ist vornehml ich ös t l ich der A n d e n zu Hause , ver

breitete sich aber auch ü b e r die Gebirge v o n Ecuador und Neu

granada durch Zentralamerika und schweift bis nach Texas n ö r d l i c h . 
Bürger , »Reisen eines Naturforschers«. 4 
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Der s c h w ä c h e r e Puma n i m m t ganz S ü d a m e r i k a bis zur Magel lan-

strasse ein u n d dr ingt i n Nordamer ika i m Westen bis nach 

K a n a d a vor. Kle inere K a t z e n , wie Ozelot (Felis pardalis) und 

Yaguarund i (F. jaguarundi), tei len das Wohngebie t des Jaguars 

u n d m i t diesen R ä u b e r , welche zu den H u n d e n u n d Mardern , 

O t t e rn u n d B ä r e n zu rechnen sind. Die Caniden f inden sich in 

ganz S ü d a m e r i k a , auch jenseits der Magellanstrasse u n d sogar 

noch auf den Falklandsinseln. Diese ungeheuere Ausdehnung, 

ohne die l e t z t e r w ä h n t e n Inseln, hat sogar eine A r t , n ä m l i c h Canis 

azarae, gewonnen, welche unserem Fuchs ä h n e l t . Das m ä c h t i g s t e 

hundeartige Raubtier , C. jubatus, das unserem W o l f an G r ö s s e 

g l e i c h k o m m t , b e s c h r ä n k t sich auf Bras i l i en , Paraguay u n d das 

n ö r d l i c h e Patagonien. E inen Ü b e r g a n g zwischen H u n d und 

Marder vermit te l t Jcticyon venaticus, ein brasilianischer W a l d 

bewohner. Die Marder s ind durch einige Verwandte des peruani

schen Wiesels (Futorius affinis und aureoventi-is), n ä m l i c h Galictis 

barbara, die Hyra r e und G. vittata, den Grison, i n A r t e n vertreten, 

welche den a l twel t l ichen nahestehen, zahlreicher aber durch das 

e i g e n t ü m l i c h e Genus Mephitis, das die Stinktiere e n t h ä l t . D ie Fisch

ot tern (Lutra) lassen L a Plata, Patagonien und . die W e s t a b h ä n g e 

der A n d e n von Ecuador u n d Peru f r e i . D i e Mustel inen bewohnen 

S ü d a m e r i k a bis zur Magellanstrasse, bevorzugen aber die Gebirge, 

soweit sie der t ropischen Zone a n g e h ö r e n . Die B ä r e n , wiederum 

sehr e i g e n t ü m l i c h e Typen , wie W i c k e l b ä r (Cercoleptes), R ü s s e l b ä r 

(Nasua), s t immen i n ihrer Verbre i tung v o l l s t ä n d i g m i t den A f f e n 

ü b e r e i n . S ü d a m e r i k a ist reich an Nagetieren. Die faunistische 

E i g e n t ü m l i c h k e i t der westl ichen H e m i s p h ä r e u n d insbesondere 

ihrer s ü d l i c h e n H ä l f t e k o m m t aber i n dieser O r d n u n g w o m ö g l i c h 

noch schä r f e r zum A u s d r u c k , als i n i rgend einer anderen. Die 

H u f p f ö t l e r derselben, bei welchen die Zehen m i t hufar t igen N ä g e l n 

enden, sind auf M i t t e l - und S ü d a m e r i k a b e s c h r ä n k t . I n ihr haben 

die jetzt lebenden Nager, was G r ö s s e anbet r i f f t , die h ö c h s t e Ent-

wickelung erreicht. Es ist. das eine Ü b e r r a s c h u n g i n der neo-

tropischen F a u n a , denn sonst sind alle ihre G e s c h ö p f e , welche 

einen Vergle ich m i t a l twel t l ichen zulassen, wie Jaguar , Puma, 

B ä r e n , Tap i re und Lamas kleiner. Das g r ö s s t e recente Nagetier, das 

Wasserschwein (Hydrochoerus capybara), lebt von der N o r d o s t k ü s t e 

bis zum P a r a n ä m i t Ausschluss der A n d e n . Zu derselben Fami l i e 
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g e h ö r e n die Meerschweinchen (Cavia), Maras (Dolichotis), Pakas 

Coelogenys) u n d Agutis oder Goldhasen (Dasyprocta), deren Zentrum 

i m Stromgebiete des Amazonas und Or inoco l i e g t , von dem sie 

sich aber ü b e r das gesamte Festland, auch ü b e r die Anden , aus

dehnen. Die Stachelschweine sind i n der s ü d l i c h e n neuen W e l t 

durch die Gat tung der Greifstachler (Cercolabes) vertreten, Baum

bewohner , welche n o r d w ä r t s nur bis Texas vordr ingen und i n 

Columbien , Venezuela, Guiana u n d Brasilien ihre He ima t haben. 

A u c h die al twel t l ichen kleinen W ü h l n a g e r , Rat ten u n d M ä u s e , s ind 

i n der neuen Wel t durch einen e i g e n t ü m l i c h e n , bereits auf den 

A n t i l l e n von uns angetroffenen Typus , die S c h a r r m ä u s e (Rhipidomys, 

Holochilus u . a.;, ersetzt, welche i n sehr viele Ar t en gespalten, 

ganz S ü d a m e r i k a b e v ö l k e r n . A n unsere Rat ten erinnern durch 

ih r Ä u s s e r e s noch die Glieder einer F a m i l i e , die i n S ü d a m e r i k a 

m i t Ausnahme der A n d e n von Ecuador bis Chile einschliesslich 

der westindischen Inseln l eben , ferner aber i n A f r i k a sich merk

w ü r d i g versprengt süd l i ch v o m Wendekreis des Steinbocks und 

dann wieder i n Algier , Senegambien , L ibe r ia und auf der Ha lb 

insel Somali vorf inden. Es sind die T r u g r a t t e n , welche zum 

T e i l an der Erde i n selbstgegrabenen G ä n g e n hausen oder ein 

Baumleben f ü h r e n oder sich gar zu Wasserbewohnern ausbildeten. 

Die neue Wel t tei l t m i t der alten den Besitz echter Hasen u n d 

sogar der Gat tung Lepus. Sie ist durch ganz Brasilien verbreitet, 

k o m m t aber doch nirgends zahlreich vor. Das w i r d aus dem 

Vorhandensein einer einheimischen Fami l ie resultieren, welche die 

Lebensgewohnheiten jener tei l t u n d zweifellos als ihr Ersatz zu 

betrachten ist. I c h meine die H a s e n m ä u s e (Lagostomidae), welche 

sowohl von der Ebene (Lagostomus), als auch dem Hochgebirge 

(Chinchilla, Lagidium) Besitz genommen haben. I n den süd
amerikanischen E i c h h ö r n c h e n , welche v o m s ü d l i c h e n Wendekreise 

an sich nach Norden ausdehnen, erkennen wi r al twelt l iche Ge

stalten. Die R ü s s l e r sind ausgestorben. M i t der alten Wel t und 

Nordamer ika hat unsere K o n t i n e n t h ä l f t e den vorwelt l ichen Besitz 

riesiger D i c k h ä u t e r geteilt. D ie Ü b e r r e s t e einer dem nordamerika

nischen M a m m u t h (Mastodon giganteum) nahe verwandten A r t 

hat man 2300 m hoch in den Cordi l leren von Ecuador auf

ge funden , wahrscheinlich ist dieser gewaltige Elephant i n den 

A n d e n von Patagonien bis Mexiko heimisch gewesen. Dasselbe 
4* 
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Schicksal wie die D i c k h ä u t e r haben m i t einer Ausnahme die U n -

paarzeher erfahren. D ie lebenden w i l d e n Pferde g e h ö r e n der öst

l i chen H a l b k u g e l an, dagegen waren sie i n di luvia ler u n d t e r t i ä r e r 

Zeit du rch ganz S ü d a m e r i k a bis zur Magellanstrasse verbreitet. I n 

Nordamer ika s ind sie fossil zwischen dem Wendekreise u n d dem 

5 0 0 n . Br . ; Zentra lamerika ü b e r s p r i n g e n sie. D ie Ausnahme stellt 

der T a p i r vor, v o n welchem zwei A r t e n existieren. T. pinchaque 

ist nu r and in v o n Columbien bis Bol iv ien , 1. amerikanus ausser

dem bis an die N o r d - u n d O s t k ü s t e verbreitet . Seine s ü d l i c h s t e 

Grenze b i lde t der P a r a n ä , n o r d w ä r t s geht er fast bis M e x i k o . 

Eine vorwel t l iche , ebenfalls andine A r t , lebte auch noch am Ost

fuss der Cordi l le ren . D ie Paarzeher haben sich re ich l ich erhalten, 

aber teilweise e i g e n t ü m l i c h entwickel t . A n die Stelle der Schweine 

t raten die Pekaris (Dicotyles), welche, obwoh l nur i n zwei A r t e n 

vorhanden, das ungeheuere Gebiet v o m 4 5 0 s. Br . bis 4 0 0 n . Br . 

nmfassen, i n dem sie nur den A n d e n v o n S ü d c o l u m b i e n an fern 

b le iben. Wahrscheinl ich spalteten sich die Pekaris f r ü h e r i n mehr 

A r t e n . E ine grosse Verb re i tung be i geringer Artenzahl zeigen 

auch die H i r s c h e , die i n Gebi rg u n d Ebene ü b e r a l l bis an die 

M e e r e s k ü s t e gehen , die Magellanstrasse aber n ich t ü b e r s c h r e i t e n . 

N u r der s ü d l i c h e n neuen Wel t s ind die Lamas eigen , welche i n 

Patagonien den K o n t i n e n t durchqueren , sich indessen weiter 

n ö r d l i c h auf die Andenket te b e s c h r ä n k e n , die sie bis nach Colum

bien h ine in verfolgen. Das L a m a g e h ö r t zu den K a m e l e n und 

ver t r i t t diese n ich t a l le in geographisch, sondern auch h ins ich t l ich 

des Nutzens fü r den Menschen. Typ i sch s ü d a m e r i k a n i s c h e Tier 

gestalten sind die Zahnarmen, t ro tzdem je eine Gat tung i n A f r i k a 

u n d Asien wohnt . D a man sie fossil beinahe ausschliesslich in 

der neuen Wel t findet, w i r d diese ihre Urhe ima t sein. D ie heute 

lebenden Bru ta haben auf den amerikanischen K o n t i n e n t e n ein 

etwas anderes Verbreitungsgebiet als die ausgestorbenen. Jene 

sind fast re in ostandin u n d greifen nur i n Co lumbien u n d Ecuador 

an die pacifische K ü s t e ü b e r u n d brei ten sich dann durch Zentral

amerika i m ö s t l i c h e n Mex iko bis nach Texas aus. Diese kamen 

i n Peru und Nordch i l e westl ich von den Cordi l le ren v o r , übe r 

sprangen Zentralamerika u n d traten erst wieder i m Bereich des 

Mississippi auf. Die Zahnarmen S ü d a m e r i k a s vertei len sich auf 

zwei Fami l i en , eine insektenfressende, von denen die gepanzerten 
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G ü r t e l t i e r e m i t 28 A r t e n den gesamten Verbrei tungskomplex der 

Zahnarmen einnehmen und die der pflanzenkostl iebenden, haupt

s ä c h l i c h ostandinen Fault iere. Unter jenen bef inden sich die 

g r ö s s t e n , lebenden B r u t a , der A m e i s e n b ä r u n d das R i e s e n g ü r t e l 

tier. Dieselben stehen aber weit hinter den ausgestorbenen K o 

lossen ihrer Fami l ie zu rück . Das durch Panzerung den Gür te l 

t ieren nahestehende Glyptodon erreichte die G r ö s s e eines Rhinozeros, 

u n d das vorwelt l iche Riesenfaultier (Megatherium cuvieri) wurde 

4,5 m lang und 2,5 m hoch. I m Orinoco u n d Amazonenstrom 

nebst ihren Zuf lüssen lebt ein D e l f i n (Inia gtoffroyensis), welcher 

nur i n S ü d a m e r i k a v o r k o m m t , und dieselben S t r ö m e geht eine 

Seekuh (Manatus inunguis) weit hinauf, welche an den n ö r d l i c h e n 

u n d ö s t l i chen K ü s t e n bis zum Wendekreis des Steinbocks weidet. 

Auch diese A r t k o m m t ni rgend wo anders vor . 
» In der Vogelfauna S ü d a m e r i k a s herrscht eine Mannigfa l t ig 

ke i t an Gestal t , Farbe und S t i m m e , eine F ü l l e von Ind iv iduen , 

wie i n ' keinem anderen Tei le der Erde, selbst die W ä l d e r Indiens 

u n d der Sundainsel n icht a u s g e n o m m e n . « M i t diesen Wor t en 

leitet S c h m a r d a die Schilderung der neotropischen gefiederten 

Wel t ein. Mehrere gewaltige Fami l ien sind der neuen Wel t 

e i g e n t ü m l i c h ; die barokken Pfefferfresser, welche an die altwelt

l ichen N a s h o r n v ö g e l e r inne rn , G l a n z v ö g e l , S ä g e r a k k e n und die 

zierlichen K o l i b r i , die m i t etwa 430 A r t e n von Labrador bis 

Patagonien verbreitet s ind u n d durch ihr g l ä n z e n d e s Gefieder 

und ihre innigen Beziehungen zu den B l ü t e n , den Pflanzen und 

der Landschaf t die S o n n e n v ö g e l der ö s t l i chen H e m i s p h ä r e er

setzen. Die schreienden Spe r l i ngsvöge l sind durch die Frucht

vöge l , Ty rannen (mit ü b e r 300 Ar ten) , A m e i s e n v ö g e l , Dendroco-

lapt iden u n d L e i e r s c h w ä n z e charakteristisch entwickelt . Unter 

diesen erweisen sich durch ihre Lebensweise die Tyrannen als 

Vertreter unserer F l i e g e n s c h n ä p p e r u n d die Dendrocolapt iden, die 

amerikanischen B a u m l ä u f e r , als Konkur ren ten der Spechte, welche 

sie i n Columbien um mehr als die doppelte Artenzahl übe r t r e f f en . 

V o n den S i n g v ö g e l n sind die Prachtf inken (Tanagridae) u n d 

Troupia le (Icteridae) ausschliesslich neuwelt l ich, jene augenschein

l i ch eine V e r s t ä r k u n g des F inken typus , der durch die echten 

F inken (Fr ingi l l idae) nur schwach zur Gel tung k o m m t , diese ein 

Ersatz fü r unsere Stare und der kunstvol len Geschicklichkeit nach, 
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die sie b e i m Nestbau en t f a l t en , auch der afr ikanischen Weber

v ö g e l . V ö l l i g isoliert steht die s ü d l i c h e neue W e l t durch ihre 

H ü h n e r v ö g e l , die H o k k o s , Schopf- u n d S t e i s s h ü h n e r , welche wie 

unsere Fe ld- u n d W a l d h ü h n e r leben. Ferner besitzt sie eine 

e i g e n t ü m l i c h e Straussenfamilie (Rheidae) u n d unter den Sumpf-

u n d W a s s e r v ö g e l n i n den T r o m p e t e r n u n d W e h r v ö g e l n spezifische 

u n d aberrante Formen . E n d l i c h hat sich eine besondere, neu

wel t l iche Geierfamil ie (Cathartidae) e n t w i c k e l t , welcher der 

K o n d o r , der g r ö s s t e Raubvogel der E r d e , a n g e h ö r t . Zu den 

auf die neotropische Reg ion b e s c h r ä n k t e n F a m i l i e n , W a l l a c e 

f ü h r t 23 auf , k o m m e n ausser denen , die sie m i t N o r d a m e r i k a 

t e i l t , noch viele der alten W e l t : vo rnehml ich F a l k e n , Eulen , 

Drosseln, F inken , Nachtschwalben (Caprimulgidae) , Spechte, Tauben , 

S u m p f h ü h n e r ( R a l l i d a e ) , Regenpfeifer u n d Reiher . D ie meisten 

Papageien g e h ö r e n zu den K e i l s c h w ä n z e n (Conurinae), einer re in 

amer ikanischen, von Carol ina bis Patagonien verbreiteten Sippe 

(zu der wi r auch die Sitt iche rechnen) , die ü b r i g e n zu den 

auch i m tropischen A f r i k a heimischen S u m p f s c h w ä n z e n (Pioninae). 

Zwischen der nearktischen u n d neotropischen Vogel fauna 

t r i t t zeitweise eine Vermischung e i n , wei l i m W i n t e r Scharen 

nordamerikanischer Z u g v ö g e l das ä q u a t o r i a l e S ü d a m e r i k a ü b e r f l u t e n . 

Ganz besonders ragen an Zahl u n d durch die kolossale Aus

dehnung ihrer Reise die Regenpfeifer hervor. Diese wander

lust igen G e s c h ö p f e k o m m e n teilweise aus G r ö n l a n d u n d Alaska 

u n d fliegen bis ins Feuer land und zu den Falklandsinseln. Andere 

bewohnen i m Sommer das s ü d ö s t l i c h e Sibir ien u n d ziehen zum 

Win te r durch Nordamer ika nach S ü d b r a s i l i e n . Der Schweizer-

k ib i tz u n d der Sandregenpfeifer, welche i m N o r d e n beider H e m i 

s p h ä r e n zu Hause s i n d , suchen i m Win te r sowohl das heisse 

A f r i k a , als auch das tropische A m e r i k a auf. Ausser diesen beiden 

a n n ä h e r n d kosmopoli t ischen V ö g e l n tei l t ü b r i g e n s unsere H e i m a t 

v o r ü b e r g e h e n d oder dauernd m i t der neotropischen Reg ion den 

Besitz des Wander fa lken u n d Flussadlers , der Sumpfrohreule , 

Schleiereule, Uferschwalbe u n d Alpenlerche — letztere ist die 

einzige neotropische Ver t re te r in ihrer grossen Fami l i e — sowie 

des .Nacht re ihers , welcher von A p r i l bis Oktober nament l ich i n 

S ü d e u r o p a nistet. 
Die lebenden Hydrosaur ie r sind in der neuen Wel t i n den 
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Al l iga to ren e i g e n t ü m l i c h entwickel t . Dieselben nehmen em be

deutend g rösse res Gebiet e i n , als die K r o k o d i l e , welche die 

o-rössten R e p r ä s e n t a n t e n der amphibiot ischen Reptil ienkolosse auf

weisen sich aber nur ü b e r Mex iko , Zentralamerika , West indien 

u n d Neugranada ausdehnen, den Ä q u a t o r kaum ü b e r s c h r e i t e n 

u n d ös t l ich auf das Stromgebiet des Or inoco b e s c h r ä n k e n ; em 

\ r e a l , das i m Verg le ich m i t d e m , welches sie i n A f r i k a , Asien 

und den indomalai ischen Inseln beherrschen, sehr gering ist. 

Dagegen leben die Al l iga to ren i n Nordamer ika etwa bis zum 

3 1 o n Br von F l o r i d a bis zum R i o del N o r t e , ü b e r s p r i n g e n 

Mex iko b is ' auf seine s ü d l i c h s t e n Te i le , i n denen sie wieder er

scheinen , u m sich durch S ü d a m e r i k a noch ü b e r den R i o de la 

Plata hinaus zu verbreiten, nur von Peru an den Cordi l leren aus

weichend. Die A n t i l l e n lassen sie bis auf T r i n i d a d u n d die 

n ä c h s t b e n a c h b a r t e n f r e i . D ie dre i g rös s t en al twelt l ichen Eidechsen, 

f a m i l i e n , L a c e r t e n , Varane u n d Agamen fehlen der neuen Wel t 
u n d werden h a u p t s ä c h l i c h durch die Tejueidechsen und Iguaniden 

ersetzt. D ie Schlangen sind weder i n einer ausschliesslich neo-

tropischen , noch ü b e r h a u p t i n einer rem amerikanischen Famil ie 

vorhanden u n d bekommen ein e i g e n t ü m l i c h e s G e p r ä g e nur durch 

e i n e Anzahl charakteristischer Gattungen, wie die gi f t igen Prunk

ottern (Elaps), K ö n i g s s c h l a n g e n (Boa) und Wasserriesenschlangen 

^DaLbe ist bei den Schildkröten der Fall, welche sämtlich 

zu den ü b e r die ganze Wel t verbreiteten L a n d - und S u m p f t c h ü d - ' 

k r ö t e n g e h ö r e n , aber unter den amphibiot ischen Formen mehrere 

typisch neotropische Geschlechter aufweisen, zum T e i l gewaltige Er

scheinungen, wie die riesigen Arra-u (Podocnemis), oder seltsam bizarre, 

w i e d i e M a t a m a t a C a , / ^ 
das Gebiet des Or inoco u n d Amazonas. W ä h r e n d die Frosche 

i n allen H ö h e n reichl ich entwickelt s i n d , finden sich Schwanz

lurche äussers t spär l i ch . V o n jenen kennt man aus Columbien 

mindestens 4 5 - 5 ° A r t e n u n d von diesen nur zwei, welche sich 

auf das Gebirge b e s c h r ä n k e n . N u r die Pipidae s ind rem neo
tropische F r ö s c h e , r e p r ä s e n t i e r t durch jene wunderbare Waben

k r ö t e (Pipa dorsigera), von der wi r bereits sprachen Das Gros 
sind echte R a n i d e n , U n k e n , K r ö t e n und B a u m f r ö s c h e f re i l i ch 

vielfach i n e i g e n t ü m l i c h e n , aber den al twelt l ichen ä h n l i c h e n Ge-
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schlechtem. V e r h ä l t n i s m ä s s i g artenreich s ind die Schleichenlurche 

(Gymnophiona) i n den T r o p e n der neuen W e l t du rch fünf , ihr 

ü b e r d i e s e i g e n t ü m l i c h e Gat tungen ver t re ten ; sie stellen jene 

m e r k w ü r d i g e n A m p h i b i e n vor, bei denen die Gliedmassen fehlen, 

u n d i n deren Stammesentwickelung zweifellos ä h n l i c h e Tendenzen 

wie bei den Schlangen gewaltet haben, zu denen sie eine Parallel

reihe b i lden . 

I n den S t r ö m e n herrschen vor al len Dingen die Welse m i t 

einer grossen Anzah l e i g e n t ü m l i c h e r Geschlechter vor . M i t A f r i k a 

te i l t das tropische A m e r i k a die Characiniden , m i t Aust ra l ien die 

H a p l o c h i t o n i d e n , welche die Cypr in iden u n d Sa lmoniden , Weiss

fische u n d Lachse, auf der s ü d l i c h e n Ha lbkuge l vertreten. A u f 

ihr leben ferner die meisten A r t e n der Zahnkarpfen , jener stark

bewehrten , o f t lebendig g e b ä r e n d e n , k le inen Fische, welche sich 

auf a l len Kon t inen t en m i t Ausnahme v o n Aust ra l ien i n sü s sen , 

brackigen u n d salzigen G e w ä s s e r n t um m eln . Die m e r k w ü r d i g s t e 

der endemischen Fami l i en s ind die Zitteraale. E ine ü b e r 

raschende Erscheinung b i lde t das V o r k o m m e n echter Rochen 

(Trygonidae) i n den s ü d a m e r i k a n i s c h e n F l ü s s e n , da dieselben sonst 

mar in s ind. 

Der Fluss ist reicher an S a n d b ä n k e n , » p l a y a s « , geworden. 

Ihre kahlen, o f t mehrere Morgen grossen F l ä c h e n s ind der Lieb l ings

aufenthalt des Spitzkrokodils , Crocodilus acutus, v o m Eingeborenen 

» c a i m ä n « genannt. Das K a i m a n w i r d nament l ich durch die stark 

g e w ö l b t e Stirn , lange u n d schmale, g a v i a l ä h n l i c h e Schnauze u n d 

vier Reihen R ü c k e n s c h i l d e r gekennzeichnet, welche bei den Jungen 

stark gekielt s i nd , ausserdem vier Nackenschilder i n einer u n d 

sechs Halsschilder i n zwei Querreihen. Ü b r i g e n s vari iert die 

Beschilderung wesentlich. Bei einem jungen Exemplar aus dem 

Magdalena, welches i ch erbeutete, s ind nur vier Halsschi lder , 

die sich alle nebeneinander reihen, vorhanden, bei einigen aus 

dem Meta steigt die Reihenzahl der r e g e l m ä s s i g angeordneten 

R ü c k e n s c h i l d e r auf sechs. Das gewaltige Tier , welches zu den 

g rös s t en seines Geschlechtes gehö r t , bewohnt ausser den heissen 

T h ä l e r n und Ebenen von Columbien u n d Venezuela Zentral

amerika und die g r ö s s t e n westindischen Inse ln . Das K a i m a n ist 

fü r denjenigen, welcher den Magdalena b e f ä h r t , eine der h ä u f i g s t e n 

Tiererscheinungen ü b e r h a u p t , zumal .bei niederem Wasserstande, 
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wo die playas ü b e r a l l zu Tage treten. M a n w i r d aber kaum 

m ü d e , die Reptilienungeheuer anzustaunen. Solche v o n 5—6 m 

L ä n g e sind keine Seltenheiten und , zumal wenn sie den Rachen 

aufgesperrt haben, wie sie es w ä h r e n d ihrer Siesta zu thun l ieben, 

ein schreckenerregender A n b l i c k . W i e manchesmal habe i ch den 

R u f »el c a i m ä n , el c a i m ä n « durch das Schiff gellen h ö r e n ! Als

ba ld krachte es v o n al len Orten unseres Dampfers her aus 

B ü c h s e n u n d Revolvern, und schwerfä l l ig wälz te sich ein riesiges 

K r o k o d i l , aufgescheucht aus seiner Ruhe, i n die braune, undurch

sichtige F lu t . Hat te ein Schuss getroffen, ein seltenes Ereignis, 

denn es soll nur unter der Achsel , i n den Augen oder auch i m 

Rachen verwundbar sein, so peitschte das blutende T i e r m i t 

seinem S c h w ä n z e den Sand, dass er hoch aufwirbelte , u n d stiess 

sich, war eine Gliedmasse verletzt, m i t jenem i n das Wasser 

h inein . Es soll nie vorkommen, dass eines jener Repti le auf der 

Stelle tot liegen bliebe, es hat immer noch K r a f t genug, den 

Fluss zu gewinnen. D o r t verenden sie. W i r haben verschiedene 

Male Cadaver derselben treiben sehen; sie waren m i t Aasgeiern 

besetzt. Es ist bekannt, dass das K a i m a n und seine Verwandten 

nur i m Wasser ge fäh r l i ch w e r d e n , j a sie sollen auch kleine 

Säuger , wie Wasserschweine und Pekaris, am Lande nicht an

greifen, sondern erst mi t ihrem S c h w ä n z e , i n dem sich ihre 

kolossale K r a f t konzentr ier t , ins Wasser schleudern, u m sie 

schwimmend zu erlegen. Dass sie den Menschen i m Wasser 

anfallen, ist gewiss. Wenige Wochen, bevor ich i n Barranquil la 

eintraf, war ein reicher Haciendado bei Santa Marta beim Baden 
von einem K a i m a n ü b e r r a s c h t u n d so gräss l ich zugerichtet worden, 

dass er, obwohl noch lebend dem Ungeheuer entrissen, nach 

wenigen Stunden den Geist aufgab. Man meint , das K a i m a n 

bevorzuge den Weissen vor dem Schwarzen. Das K r o k o d i l ist 

i m Magdalena am häuf igs t en i n seinem mitt leren L a u f ; dort 

sieht man es gelegentlich i n Gesellschaften von fast einem Dutzend 

beisammen; sie meiden den unteren Strom, gehen aber weit i n 

den N e b e n f l ü s s e n hinauf. Das Nature l l der K r o k o d i l e wechselt 

nach H u m b o l d t an verschiedenen, aber of t benachbarten L o k a l i 

t ä t e n ausserordentlich. I n diesem Flusse gebaren sie sich w i l d 

u n d angriffslustig, i m n ä c h s t e n fliehen sie feige beim Herannahen 

des Menschen. Die Eingeborenen durchschwimmen seit undenk-
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l iehen Zeiten manche G e w ä s s e r , i n denen es von jenen Sauriern 

wimmel t , i m Vertrauen auf ihren furchtsamen Charakter, w ä h r e n d 

sie andere, aus Angst vor der n ä m l i c h e n K r o k o d i l a r t , nur auf 

dem Kanoe passieren. Les extremes se touchent ! D ie s t ä n d i g e n 

Gesellschafter jener p lumpen Ungeheuer sind anmutige, weisse 

Re ihe r , welche sich i n ihrer N ä h e aufpflanzen oder einher

stolzieren. 
V o m Walde her erschallt das rabenartige K r ä c h z e n der 

Papageien. O f t sahen w i r die B ä u m e so v o l l von ihnen, wie 

bei uns i m Winter eine D o r f l i n d e von K r ä h e n . Aber diese 

bunten Tropengesellen s ind noch vie l l ä r m e n d e r als ihre euro

p ä i s c h e n Vet tern . I n Z ü g e n oder paarweis, hoch i n den L ü f t e n , 

ewig geschwätz ig , ziehen diese äusse r s t geselligen V ö g e l ü b e r den 

Strom. V o n den Sittichen s ind die Araras die g rös s t en u n d 

p r ä c h t i g s t e n u n d gleichzeitig diejenigen, welche m a n am h ä u f i g s t e n 

zu Gesicht bekommt. I m m e r f o r t kreuzen sie die F l ü s s e , vom 

Walde des einen U f e r s , dem des andern zufliegend. M a n lernt, 

wenn man G l ü c k hat, i n den t iefen T h ä l e r n vier A r t e n kennen, 

u n d am ehesten die s c h ö n s t e n , den riesigen » a r a r a - c a n g a « (Ära 

chloroptera), welcher v o m Schnabel bis zur Schwanzspitze 90 cm 

miss t , m i t dunkelroter Untersei te , r o t - g r ü n b l a u e m R ü c k e n u n d 

b l a u und rotem Schwanz; den » m a c a o « (A.macao), m i t scharlach

rotem R ü c k e n und Blau an Brust und B a u c h ; den » a r a r a u n a « 

(A. ararauna), kaum kleiner als jener, welcher oben g l ä n z e n d 

blau, unten goldgelb g e f ä r b t ist und den vorherrschend g r ü n 

gefiederten, aber m i t blauen F l ü g e l n , roter St i rn und purpur

braunen u n d blauen Schwanzfedern g e s c h m ü c k t e n zwerghaften 

» g u a c a m a y a « (A. militaris). D ie meisten Papageien, sowohl 

m i t s t u f e n f ö r m i g v e r l ä n g e r t e m Schwanz, die Sitt iche, als auch die 

m i t kurzem sind vorherrschend g r ü n ge fä rb t , m i t einigen bunten 

Zuthaten am K o p f oder an den F l ü g e l g e l e n k e n , den Schwung

federn der F l ü g e l oder ihrer Unterseite, die nur be im Fl iegen 

u n d H ü p f e n .zur Gel tung k o m m e n ; also eigentlich f o r t w ä h r e n d , 

denn die Papageien g e h ö r e n zu den regsamsten aller V ö g e l . 

A u c h die Sperlingspapageien, so k l e i n wie der Sperl ing, u n d 

nament l ich bei den Ansiedelungen ebenso massenhaft, wie der

selbe i n unseren D ö r f e r n , s ind g r ü n u n d nur die Deckfedern der 

F l ü g e l b lau . Das V o l k nennt sie »pe r i co c o m ü n « . E ine Aus-



n ä h m e b i lden i m ganzen die Pioniasarten. Der von Zentral

amerika bis Peru u n d ös t l i ch bis Guiana u n d T r i n i d a d lebende, 

h ä u f i g e Schwarzohrpapagei, » c a t ä r n i c a « (P menstruus), ist an 

K o p f , Nacken u n d Brust s c h w ä r z l i c h b l a u ; be i einer anderen 

(R seniloides) ist die g r ü n e S c h u t z f ä r b u n g durch Weiss, Orangerot 

und B l a u unterbrochen, u n d be i P. chalcopterus geht das G r ü n 

i m Al te r be im M ä n n c h e n v o l l s t ä n d i g verloren. Der R ü c k e n w i r d 

schwarzbraun, die F l ü g e l bekommen eine hellbraune Decke u n d 

schwarzblaue Schwungfedern, welche auch der Schwanz zeigt ; die 

Unterseite ist bis auf einen gelbl ichen Keh l f l eck braun m i t 

dunkelblauer Schattierung. Neben den Papageien g e h ö r e n die 

Pfefferfresser, » y ä t a r o s « , zu den C h a r a k t e r v ö g e l n des Urwaldes. 

Diese grotesken V ö g e l , welche wahrscheinlich eigenartig entwickelte 

Spechte vors te l len, besitzen einen ungemein grossen Schnabel. 

I n den A n d e n t h ä l e r n sind zwei Tukane, der T o k a r d , Rhamphastos 

tocard, und Rh. citreolaemus am h ä u f i g s t e n . Es sind echte Baum

vöge l , welche sich auf der Erde ziemlich unbeholfen bewegen; 

der Schnabel über t r i f f t den K o p f 2 - 3 mal an L ä n g e und ist 
trotzdem federleicht, wei l er grosse L u f t r ä u m e i n seiner Wandung 

en thä l t . Ih re Nahrung b i lden F r ü c h t e und Kerbt iere , aber sie 

fangen auch Fische, wie wi r seit H u m b o l d t wissen, und stellen, 

wenigstens i n der Gefangenschaft, kleineren V ö g e l n nach. Die 

w est- und ostandinen A r t e n trennen sich ziemlich scharf. Der 

T o k a r d ist schwarz bis auf die p r ä c h t i g e , gelbe Keh le u n d Brust, 

welche i n dunkelrote Fransen aus läuf t u n d die oben weisse, unten 

rote Schwanzwurzel. Der hohe, hornfarbige Schnabel ist 2 V 2 m a l 

so lang als der K o p f ; die Augengegend nackt. Rh. citreolaemus 

ist kleiner, aber ä h n l i c h gezeichnet, wie denn alle Tukane eine 

grosse Ü b e r e i n s t i m m u n g i n der F ä r b u n g ihres Federkleides zeigen. 

M a n t r i f f t o f t auf grosse Versammlungen, welche namentl ich an 

l ichten P l ä t z e n i n hohen B ä u m e n abgehalten werden. W ä h r e n d 

die Tukane die offene Parklandschaft bevorzugen, lebt die nah

verwandte Gat tung Andigena ausschliesslich i n den H o c h w ä l d e r n . 

Sie charakterisieren sich ebenfalls durch ein ziemlich gleiches 

Gefieder, nament l ich die graublaue Unterseite u n d wersse Keh le . 

Der K o p f pflegt eine schwarze K a p p e zu tragen, dann fo lg t eine 

breite braune R ü c k e n b i n d e , die F l ü g e l schimmern g r ü n b r a u n , der 

lange,' dunkele Schwanz endigt mi t braunen Spitzen und leuchtet an 
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der Wurze l of t lebhaft gelb oder rot . V o n den dre i andinen Ar t en 

s ind zwei columbianisch , A. hypoglaucus u n d spilorhynchus, jener 

m i t einem gelben, dieser m i t einem schwarzen Schnabel. Einer 

der buntesten ist der einzige Pteroglossus der andinen Binnen-

t h ä l e r Columbiens (Pt. torquatus) du rch die rot-schwarz-gelben 

Binden , welche i h m Bauch u n d Brust u m g ü r t e n , die kastanien

farbige Keh le , schwarze K a p p e , den g r ü n e n R ü c k e n , rotbraunen 

Nacken- u n d Kreuzf leck. Der Schnabel ist schwarz. Das Gegen

tei l von jener zierlichen, bunten Erscheinung s ind die auffal lend 

gedrungenen, meist e infarbig g r ü n e n Aulacorhamphus, von 

welchen i n den A n d e n der » y ä t a r o v e r d e « u n d der » d i o s te de« 

(Gott gebe D i r ' s !) (Aul. albivittatus u n d haematopygius) von Vene

zuela bis Ecuador heimisch ist. Sein Hauptkennzeichen besteht 

i n einem weissen Saum der Schnabelwurzel. Die meisten Kle t te r 

v ö g e l g e h ö r e n ausschliesslich der T i e r r a caliente an. M i t Papa

geien u n d Pfefferfressern die Spechte, G l a n z v ö g e l , B a r t v ö g e l und 

Kuckucke . N u r die T r o g o n i d e n steigen i n mehreren A r t e n hoch 

i m Gebirge empor. Dazu k o m m e n das Heer der S p e r l i n g s v ö g e l , 

die T r o g l o d y t e n , F inken u n d A m e i s e n v ö g e l , die meisten der 

ü b e r a u s artenreichen Fami l i e der F r u c h t v ö g e l (ausschliesslich der 

Pipridae u n d Dendrobat idae) , der Ty rannen u n d S t ä r l i n g e . Ferner 

g e h ö r e n die meisten Drosseln (Turdus u n d Merula), W ü r g e r 

(Vir co, Hylophilus), Schwalben (Collie, Progne) u n d E i s v ö g e l der 

T i e r r a caliente an. Ausserdem zahlreiche K o l i b r i s . A u c h die 

Nachtschwalben (Caprimulgidae), Tauben , H ü h n e r , L ä u f e r , Sumpf

vöge l u n d Schwimmer b e v ö l k e r n vornehml ich a l le in die heisse 

Region . Das gewaltige Voge lhee r , man mag es auf tausend 

A r t e n s c h ä t z e n , welches die Region der Palmen u n d He l i con ien i n 

Co lumbien bewohnt, verbindet m i t einer F ü l l e origineller Gestalten 

eine bunte Farbenpracht , die zum Schmucke jeder Szenerie auffä l l ig 

b e i t r ä g t . D i e W a l d r ä n d e r der unermesslichen S t r ö m e gewinnen 

durch ihre Legionen Farbe u n d L e b e n ; selbst die ö d e n Playas 

werden als T u m m e l p l ä t z e weisser u n d roter Reiher zu anziehenden 

Augenweiden. 
D a n n trafen wi r auf Scharen von Brü l l a f f en , welche sich i n 

h o h e n , weitverzweigten B ä u m e n , d ich t am Ufe r vertei l t hatten 

und be im Herannahen unseres Dampfers m i t k ü h n e n S p r ü n g e n 

i n das Waldesdunkel entf lohen. I n den heissen A n d e n t h ä l e r n , 
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den W ä l d e r n des Cauca u n d Magda lena , s ind die roten Brül l 

affen (Alouata (Myceies) seniculus) am h ä u f i g s t e n ; man sieht sie ge

legentl ich i n Gesellschaften v o n mehreren Dutzenden , nament l ich 

i n der N ä h e v o n G e w ä s s e r n . Abends u n d morgens machen sie 

sich wei th in durch ihr t rommelndes oder knarrendes Geschrei 

bemerkbar, das be i hereinbrechender Gefahr p lö tz l i ch verstummt. 

Der » m o n o c o l o r a d o « , wie am Magdalena der Brül la f fe genannt 

w i r d , g e h ö r t zu den g r ö s s e r e n A f f e n der neuen Wel t u n d besitzt 

einen gedrungeneren K ö r p e r b a u , als die anderen Glieder seiner 

Famil ie . Das lange und ü b e r a u s dichte Fe l l läss t nur die Ge

s ich tszüge f re i u n d umrahmt sie wie ein Bart . Ü b r i g e n s sind 

nur die M ä n n c h e n rot , ihr R ü c k e n spielt ins Gelbe, die Weibchen 

hingegen schwarzbraun. D e n Brü l l a f fen , welcher vornehmlich ein 

Baumleben füh r t , u n t e r s t ü t z t be im K l e t t e r n der lange Greifschwanz, 

m i t dem er sich von Ast zu Ast schwingen kann. H u m b o l d t 

hat den kropfa r t ig verdickten K e h l k o p f , welcher ein solch lautes 

G e b r ü l l auszustossen ve rmag , zergliedert , u n d eine U m b i l d u n g 

des Zungenbeines i n eine erstaunlich umfangreiche Knochen t rommel 

entdeckt, der -ausgedehnte S ä c k e als R e s o n a n z b ö d e n dienen. Die 

Zunge bedeckt die Knochen t rommel u n d reguliert das E in - u n d 
A u s s t r ö m e n der L u f t , so dass b a l d ein k läg l i ches , mitleiderweckendes 

Pfeifen, ba ld ein wei th in hallendes, schreckliches Geheul entsteht. 

N u r wer ein g r ü n d l i c h e s Urwald leben führ t , w i r d gelegentlich die 

kleinen R o l l s c h w a n z ä f f c h e n ü b e r r a s c h e n , von denen uns der 

Kapuziner (Cebus capucinus) aus den zoologischen G ä r t e n ein 

alter Bekannter ist. E r k o m m t nicht selten vor, was schon daraus 

hervorgeht, dass man i h n häuf ig i n den H ü t t e n der Eingeborenen 

antr i f f t . Dieselben v e r ä u s s e r n ihren » m a t c h i « üb r igens nur un

gern. Er l iebt , wie der Brü l l a f fe , ein geselliges Leben und n ä h r t 

sich von F r ü c h t e n u n d kleinen, wirbellosen Tieren. Sein K ö r p e r 

ist g e g e n ü b e r den langen u n d ziemlich starken Gliedmassen auf

fa l lend s c h m ä c h t i g . I h m k o m m t der Rollschwanz beinahe an 

L ä n g e gleich. Der Schwanz ist bis an die Spitze behart und 

dient dem Tiere zum A u f h ä n g e n , i ndem es i h n um die Ä s t e 

windet , ist aber viel weniger Greifschwanz als bei den Brül la f fen . 

Die Physiognomie g e h ö r t zu den m e r k w ü r d i g s t e n aller A f f e n . 

Die vorstehenden Augen und die sehr hohe, nackte, fleischfarbene 

S t i r n , welche meist stark gefaltet i s t , verleihen dem Tiere etwas 
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Greisenhaftes. Das schwarze Kopfhaar wirkt ganz wie ein Käpp-

chen. K e h l e , Brust und Oberarme sind hel lbraun, sonst ist der 

weiche, dichte Pelz dunkelbraun. Der »car i b l a n c o « (Cebus hypoleucus) 

ist noch zierlicher als der M a t c h i ; seine St i rn bedeckt ein gelb

l i c h weisser F l a u m u n d die Backen ein ebensolcher Bart . Der 

V o r d e r k ö r p e r u n d die Oberarme sind hel lgelb oder bei alten 

M ä n n c h e n weiss. Dagegen ist die K o p f k a p p e fast schwarz und 

geht durch einen schmalen , gle ichfarbigen Haarstreifen i n den 

schwarzbraunen R ü c k e n ü b e r . Beide Ro l l a f f en s ind auch ostandin. 

Der M a t c h i k o m m t v o n Venezuela bis Paraguay vor u n d westlich 

bis Peru u n d lebt auch i n den G e b i r g s w ä l d e r n , soweit sie der 

T ie r ra caliente a n g e h ö r e n . 
E i n besonders seltener A n b l i c k waren zwei, anscheinend noch 

junge T a p i r e , welche auf einer Blosse weideten u n d uns ganz 

nahe herankommen liessen, ehe sie entwichen. Wer G l ü c k hat, 

kann auch das dreizehige Faultier , »pe r i co l i ge ro« (Bradypus 

tridactylus), ü b e r r a s c h e n . 
Der St rom ist reissender geworden. Die t reibenden Pflanzen 

sind verschwunden. I c h hatte oftmals nach ihnen gef ischt , u m 

ihre Wasserwurzeln nach T ie ren zu durchsuchen u n d habe auch 

Larven u n d K ä f e r daran gefunden. Das Bett des Stromes w i r d 

für den Schiffer ge f äh r l i che r wegen der t reibenden B a u m s t ä m m e 

u n d der wechselnden U n t i e f e n , w i r fahren nur noch am Tage 

und streifen h ä u f i g eine Sandbank, was uns das K n a t t e r n des Schiffs

bodens, das Stoppen u n d tastende Suchen nach anderem Kurse ver rä t . 

Nach 6 U h r legt der Dampfer a n , u m bis zum anderen Morgen 

gegen 5 U h r zu rasten. Die Nacht verbr ingen w i r d a , wo wir 

uns gerade bei E inb ruch der Dunkelhei t bef inden. Taue halten 

das Schif f an einem Urwalds tamme fest. N u n beginnt für uns 

ein wahres M a r t y r i u m , denn Scharen v o n Mosqui tos u n d Zancudos 

s tü rzen sich auf uns , welche wi r vergebens durch Zigarrenqualm 

zu verscheuchen suchen. 
Mosquitos nannten die Portugiesen, Zancudos die Spanier 

alle jene M ü c k e n a r t e n , welche den Menschen b e l ä s t i g e n . D ie 

meisten g e h ö r e n der Gat tung Culex an. Heute versteht man 

unter Zancudos jene zierlichen, langbeinigen T ipu la r i en , die sich 

m i t einem ganz feinen, hellen Trompetentone nahen, u n d deren 

Stiche besonders starke Schwellungen verursachen. Die Zancudos 
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sind Nachtt iere u n d verlassen ihre R u h e p l ä t z e , G e b ü s c h e an 

feuchten O r t e n , kurz vor Sonnenuntergang. Der E u r o p ä e r 

f ü r c h t e t anfangs die Mosquitos kaum weniger als die Schlangen. 

Manche Reisende s ind aber angenehm en t t äusch t , da sie diese 

Flage i n den Schilderungen ihrer V o r g ä n g e r ausserordentlich 

ü b e r t r i e b e n f inden . I c h g e h ö r e zu diesen G l ü c k l i c h e n , schenke 

darum aber keineswegs H u m b o l d t s beweglichen K l a g e n weniger 

Glauben, sondern sage mir , dass i rgend eine unbekannte k ö r p e r 

l iche Disposi t ion die Angr i f f e der Mosquitos u n d besonders die 

Wi rkungen ihrer Stiche b e g ü n s t i g t , wie das auch bei unseren 

M ü c k e n der F a l l i s t ; u n d ferner, dass H u m b o l d t u n d alle die

jenigen, welche m i t K ä h n e n s t r o m a u f w ä r t s fahren mussten, geradezu 

in dem Mosquitoherde sich bewegten, da jene langsamen Fahr

zeuge, u m der S t r ö m u n g zu entgehen, hart am Ufer gestossen 

oder gerudert wurden . D e n mehr oder minder die Strommitte 

haltenden, eilenden Dampfer erreichen jene Insekten woh l nur 

bei totaler Winds t i l l e oder zufäl l ig durch den W i n d getragen. 

Magdalena u n d Or inoco sind besonders wegen der Mosquitos 

g e f ü r c h t e t , welche an manchen Orten i n W o l k e n s c h w ä r m e n . 

Entsetzlich wurde mi r das stechende M ü c k e n h e e r indessen bei 

meinen Streifen an den W a l d r ä n d e r n , wo ich die B ä u m e nach 

K ä f e r n abklopfte u n d schüt te l te u n d dann S t ü r m e der ergr immten 

Plagegeister au f rü t t e l t e . D a stimmte ich unbedingt i n Humbo ld t s 

beredte Wor te e i n : »Wer die grossen S t r ö m e des tropischen 

Amerika , wie den Or inoco oder den Magdalenenfluss nicht be

fahren hat, kann nicht begreifen, wie man ohne Unterlass jeden 

Augenbl ick i m Leben von den Insekten, die i n der L u f t schweben, 

gepeinigt werden , wie die Unzahl dieser k le inen Tiere weite 

Landstrecken fast unbewohnbar machen kann. So sehr man 

auch g e w ö h n t sein mag , den Schmerz ohne Klage zu ertragen, 

so lebhaft einen auch der Gegenstand, den man eben beachtet, 

b e s c h ä f t i g e n mag, unvermeidl ich w i r d man immer wieder davon 

abgezogen, wenn Mosquitos, Zancudos, Jejen u n d Tempraneros 

einem H ä n d e und Gesicht bedecken, einen m i t ihrem Saugrüsse l , 

der i n einen Stachel aus läuf t , durch die Kle ide r durchstechen, 

und i n Nase u n d M u n d kriechen, so dass man husten und 

niesen muss, sobald man in freier L u f t spr icht .« Die Mosquitos 

steigen etwa 1200 m ins Gebirge empor und sind innerhalb der 
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T ie r r a caliente am massenhaftesten i n den F l u s s t h ä l e r n , w ä h r e n d 

sie die Savannen f l iehen. D a sie sich k a u m 6 m ü b e r den E r d 

boden hinaus erheben, konnten w i r ihnen auf unserem hohen 

Schiffe z iemlich aus dem Wege gehen, i n d e m w i r das D a c h auf

suchten. N i c h t minder fatal ist eine sehr k le ine M ü c k e n a r t , Jejen 

(Simulia), welche einer Fl iege ä h n e l t . D i e Jejen nahen sich ge

r ä u s c h l o s u n d haften sich, dem G e f ü h l k a u m bemerkbar , an uns 

fest, saugen sich dann bl i tzschnel l so v o l l , dass sie z e r d r ü c k t 

einen d icken Bluts t ropfen hinterlassen. Ih re Stiche erzeugen, 

ebenso wie die der Mosquitos, be i manchen Menschen geradezu 

Beulen. W e n n w i r das G l ü c k haben, be i einer Ortschaft an

zulegen, verlassen wi r u n g e s ä u m t unsere schwimmende Behausung, 

auf der ü b e r d i e s die Hi tze , welche von den Schornsteinen aus

strahlt, nunmehr u n e r t r ä g l i c h w i r d . 
Welche Ruhe ein D o r f am Magdalena nach Sonnenuntergang 

a tmet ! Al les faulenzt. Al les ü b e r l ä s s t sich dem G e n ü s s e des 

frischen Luftzuges, der v o m Gebirge n i e d e r s t r ö m t . D i e H u n d e 

selbst s ind so apathisch, dass sie uns, die seltenen Fremdl inge , 

kaum eines Blickes w ü r d i g e n . Das e i n t ö n i g e Rufen der U n k e n 

u n d das tausendstimmige Zi rpen der Cikaden läss t uns die Stil le, 

welche i n dem Orte herrscht, nur noch tiefer empf inden . D a 

der M o n d fast v o l l am klaren H i m m e l steht, v e r m ö g e n w i r alles 

beinah wie am Tage zu erkennen. W i r treten auf eine Gruppe 

von Weibe rn zu, die am Boden hockt u n d K a r t e n spielt. M a n 

bietet uns m i t monotoner St imme einen Sitz an u n d läss t sich 

sonst nicht s t ö r e n . Die Bi lder der K a r t e n waren m i r f r e m d , 

aber das Spiel schien unserem Sechsundsechzig ä h n l i c h . D a 

gehen einige unserer Schiffskellner v o r ü b e r . Sie s ind m i t Sachen 

beladen. Diese klugen Leutchen haben ihren geringen Verdienst 

i n Barranqui l la i n al ler lei A r t i k e l n e u r o p ä i s c h e n Ursprungs an-

•gelegt und hausieren nun dami t auf der Reise, wo sich eine 

Gelegenheit bietet. Sie dr ingen ungeniert i n eine H ü t t e ein, aus 

der eine Talgkerze hervorleuchtet , u m ihre Her r l i chke i t en ins 

hellste L i c h t zu setzen. Ein ige Schaulustige fo lgen nach. Es 

werden verschiedene T ü c h e r , ein Sort iment Pantoffe ln , ein paar 

kleine Spiegel und He i l igenb i lde r ausgekramt. Der Columbianer 

ist Hande l smann v o m Schlage des I ta l ieners ; nur entfaltet er 

niemals dessen zungenfertige Aufd r ing l i chke i t . W o l l t ih r? Was 



— 65 

kostet es ? N u n fo lg t eine mindestens f ü n f f a c h ü b e r t r i e b e n e Preis

angabe. Der andere bietet indess nur den zehnten T e i l , u n d 

alsdann einigt man sich unter gegenseitigem Zugeben u n d Ablassen. 

So ver l ief das G e s c h ä f t be i unseren jungen , f l iegenden H ä n d l e r n 

in der W i l d n i s ; i n den grossen L ä d e n von Bogota w i r d es ebenso 

u m s t ä n d l i c h betr ieben. 
A m vier ten Tage erreichten wir morgens Puerto nacional , 

wo der W e g nach Ocana abgeht, u n d abends Paturia, von wo 

man die Reise nach Bucaramanga anzutreten pflegt. Beide 

S t ä d t e s ind i m Staate Santander etwa i o o o m hoch i n der Ost-

cordi l lere gelegen. Bucaramanga ist einer der bedeutendsten 

H a n d e l s p l ä t z e des inneren Columbiens und besitzt nach Bogota 

u n d Barranqui l la die g rös s t e deutsche K o l o n i e der Republ ik . 

D ie Hauptausfuhr besteht i n Kaffee . I n Paturia verliess uns auch 

jener junge M a n n , welcher nach Bucaramanga berufen war. Er 

hatte an der Sucht gelit ten, von jedem Erkundigungen ü b e r 

seinen Weg einzuziehen u n d die abenteuerlichsten und ab

schreckendsten Berichte erhalten. E ine A n t w o r t b le ibt uns ein 

Venezuelaner oder Columbianer nie schuldig. E r hat entweder 

alles selbst gesehen oder von al lem ganz genau g e h ö r t u n d ge

fäl l t sich m i t Vor l i ebe i n masslosen Ü b e r t r e i b u n g e n . So war 

der Wagemut , m i t dem unser Freund die Reise angetreten hatte, 

be i a l l den Ungeheuerl ichkeiten, welchen er g l äub ig sein Ohr 

geliehen, t i e f gesunken, u n d es war viel leicht entscheidend für 

seine weitere Reise, dass der Mann , an welchen er i n Paturia 
empfohlen worden , eine solch ernste, vertrauenerweckende Per

sön l i chke i t vorstellte, wie i ch ihr kaum je wieder i n diesen 

L ä n d e r n begegnet b i n . D ie »Bar ranqu i l l a« erreichte die Bodega 

von Bucaramanga bei vö l l iger Dunkelhe i t . Der scheidende Kauf

mann ging sofort an L a n d , und w i r E u r o p ä e r gaben i h m te i l 

nehmend u n d neugierig das Geleite. Der Herr , an welchen sein 

Br ief lautete, war der Vorsteher der L a g e r h ä u s e r u n d zweifellos 

die wichtigste Person der Ortschaft. W i r pochten an seine T h ü r e , 

denn er hatte sich eingeschlossen, u n d erblickten, als er ö f fne te , 

eine hohe, kraf tvol le Erscheinung m i t schwarzem Haar, Bart u n d 

Brauen, welche die gelben, blutleeren G e s i c h t s z ü g e scharf hervor

treten Hessen. E r t rug einen m ä c h t i g e n Panamahut , den er 

kaum b e r ü h r t e , als er uns eintreten liess, u n d eine dunkle Ruana, 

Bürger , «Reisen eines Naturforschers». 5 
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d . i . ein Umschlagetuch. Es war ein M a n n , wie i ch i h n als 

Mexikaner aus Jugendschrif ten i n Er inne rung ha t t e ; der erste 

Eingeborene, welcher n ich t m i t den Augen bl inzel te , sondern 

uns seinen vo l len B l i c k zuwandte. Er tei l te unserem Freunde 

m i t , dass er sich zum andern M o r g e n bereit hal ten solle, u m m 

einem ganz k le inen Dampfer durch eine kanalart ige Wasserstrasse 

zum R i o L e b r i j a zu fahren, der i n s ü d ö s t l i c h e r R i c h t u n g z iemlich 

t i e f i n die Cordi l lere e indr ingt . A u f dem L e b r i j a liege ein 

Ruderboo t bereit , welches i h n i n etwa fünf Tagen so wei t auf

w ä r t s b e f ö r d e r n w ü r d e , dass er seinen W e g m i t Mau l t i e r en for t 

setzen k ö n n e , u m alsdann i n 3 ~ 4 Tagen sein Zie l zu erreichen. 

N u n folgte e in Examen h ins ich t l i ch der Proviant ierung, denn für 

seinen Unte rha l t musste der Reisende selbst sorgen, Fragen nach 

Handschuh u n d Schleier gegen die Mosqui toplage, welche v ie l 

schrecklicher, als auf dem Magdalena sein soll, u n d Verhal tungs-

massregeln fü r den U m g a n g m i t Ruderknechten. Diese s ind 

fü r den E u r o p ä e r , und i ch dar f es getrost behaupten, besonders 

fü r den Norddeutschen w i c h t i g . Denn das Anfahren oder volks

t ü m l i c h e r gesagt » S c h n a u z e n « , das leider be i uns gang u n d g ä b e , 

ist i m halb zivi l is ier ten S ü d a m e r i k a durchaus v e r p ö n t . Solche 

Schneidigkei t kann ihren Vertreter i n die unangenehmste Lage 

br ingen . N ich t , dass e in derb angelassener K n e c h t m i t f rechen 

A n t w o r t e n oder gar T h ä t l i c h k e i t e n k ä m e , nein, er l äss t i h n ein

fach stehen, u n d sei es mi t t en i n der W i l d n i s unter Ver lus t 

seines Lohnes . I n Columbien w i l l jeder Junge als Senor be

handel t sein, selbst, wenn er es nach unseren Begr i f fen garnicht 

verdient . Be i den meisten ist j edoch eine gewisse Dosis Pf l ich t 

g e f ü h l vorhanden, u n d m i t g ü t i g e n Vors te l lungen u n d einer k le inen 

Belohnung ein Ü b r i g e s zu erreichen. Aber m a n dar f es sich 

nament l ich als Fremder, der w o m ö g l i c h der Landessprache nur 

unvo l lkommen m ä c h t i g i s t , • n ich t er lauben, herrisch oder als 

Pascha aufzutreten, sich i m Essen u n d T r i n k e n gü t l i ch zu thun 

u n d die Knechte zu vergessen. Deshalb ermahnte der erfahrene 

H i n t e r w ä l d l e r auch unseren F reund , be i d e m ü b l i c h e n Morgen -

u n d Abendschnapse seiner Leute zu gedenken. Bei a l l seinen 

Reden b l ieb der Senor ernst, obwoh l unsere Bogotaner Possen-

reisser sie ausgiebig m i t Witzele ien u n d G e l ä c h t e r begleiteten. 

Darnach brach der junge K a u f m a n n zum » H o t e l « des Ortes auf. 
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Es war eine niedrige H ü t t e ; i n welcher schon alles i m tiefsten 

Schlafe ruhte, u n d i n die wi r erst nach vielem L ä r m e n , an dem sich 

herzugelaufenes V o l k k rä f t i g be te i l ig te , Einlass erhielten. W i r 

t raten i n einen völ l ig finsteren R a u m , i n dem wi r uns nur mi t 

H i l f e einiger S t r e i chhö lze r orientieren konnten. Ü b e r uns em 

Pa lmendach , unter uns der nackte Erdboden , i n einigen H ä n g e 

matten S c h l ä f e r , die sich nicht ermuntern liessen. Selbst der 

P f ö r t n e r hatte sich bereits wieder auf ein Lager zu rück gezogen 

u n d ze ig te , als i h m die W ü n s c h e des Besuches begre i f l i ch ge

macht wurden, auf eine Ochsenhaut, u m uns dann e n d g ü l t i g den 

R ü c k e n zuzukehren. Unser Freund war unter solchen U m s t ä n d e n 

herzlich f r o h ü b e r den Vorsch lag , die Nacht noch an B o r d 

unseres Dampfers zu verbr ingen , f re i l ich musste er i h n i m Morgen

dunke l verlassen, da wir dann weiter fuhren. Er ist g lück l ich i n 

Bucaramanga angelangt, ve r t r äg t aber, wie ich h ö r t e , das K l i m a 

sehr schlecht. 
A m sechsten Tage erreichten wir Puerto B e r r i o , wo die 

Belgier nach M e d e l l i n abgingen. Sie legen anfangs etwa 40 k m 

m i t der Eisenbahn z u r ü c k , dann fo lg t ein R i t t von mindestens 

fünf Tagen auf Mault ieren. Da sich dort zur Zeit ein Kol lege 

aus Jena aufhie l t , der geographische Studien machte, bat i ch u m 

G r ü s s e . Nunmehr war ich ziemlich vereinsamt, aber es bo t sich 

m i r Unterha l tung, da ich täg l ich mehrere M a l be im Holznehmen 

d e m Insektenfang nachgehen konnte. 
» W e n n sie so fortfahren, werden sie i n B ä l d e ein Opfer des 

Fiebers und der S c h l a n g e n « , warnte mich ein bogotanischer 

Caballero, als ich wieder i m Begr i f f stand, w ä h r e n d des Holznehmens 

den Dampfer zu verlassen, u m am Ufer etwas zu sammeln. Wie zur 

B e s t ä t i g u n g brach i m selben Augenbl ick ein Geschrei bei den 

H o l z t r ä g e r n l o s : » u n a culebra ! u n a c u l e b r a ! « I n wenigen Augen

bl icken waren sie ihrer Her r geworden. »La m a p a n ä , s e n o r ! « 
» V e n e n o s i s s i m a !« D a m i t wiesen sie auf eine geschickt geknebelte, 

aber unverletzte, etwa dreiviertel Meter l ange , braune Schlange, 

die mich durch das schwarze Zickzackband, das auf ihrem R ü c k e n 

entlang l ä u f t , lebhaft an unsere Kreuzotter erinnerte. A u c h sonst 

ist die F ä r b u n g d ü s t e r , braun oder dunkelrotbraun bis auf den 

weissen Bauch. Indess setzte sich der K o p f auffal lend v o m 

R u m p f e ab. D ie M a p a n ä oder Mapanare , Oxyrhopus petolarius. 
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ist t h a t s ä c h l i c h eine h ö c h s t gif t ige Colubr ide u n d dabei m der 

T i e r r a ca l iente , ü b e r die sie n ich t wesentl ich hinausgeht , auch 

i m Gebirge sehr verbreitet. Sie l ieb t d u n k l e , aber heisse Ver

stecke , wie sie die aufgestapelten Holzmassen b i e t e n , oder ver

b i rg t sich unter B a u m s t ä m m e n . M a n findet sie besonders h ä u f i g 

an l ich ten Stellen i n der N ä h e menschlicher W o h n u n g e n , m die 

sie sogar e indr ingt . H u m b o l d t e r z ä h l t , dass einem seiner Reise

g e f ä h r t e n am Magdalena eine solche Schlange ins Bet t folgte, 

wahrscheinl ich u m der W ä r m e w i l l e n , jedenfalls ohne i h n anzu

greifen. U m unseren rancho am Purnio waren sie gemein u n d 

wurden wiederhol t i n der K ü c h e entdeckt. Ü b r i g e n s ist sie t rotz 

ihrer Vor l i ebe für die menschlichen W o h n s t ä t t e n fü r den Menschen 

wenig ge fähr l i ch , da ihr , was schon H u m b o l d t hervorhob, Angr i f f s 

lust fehl t . Bei einer k le inen Streiferei hatte i ch einen Baumstamm 

umgekehrt u n d war schon einige Zeit i m Gange, das bloss gelegte 

Erdre ich zu d u r c h s t ö b e r n , als ich diese grosse Nat ter d ich t neben 

meiner H a n d bemerkte. Sie lag noch zusammengerollt , verfolgte 

mein T h u n indessen n icht ohne T e i l n a h m e , wie der ein wen ig 

erhobene K o p f bewies. I c h wä lz te den Baumstamm i n seine alte 

Lage z u r ü c k , holte eine g rös se re Zange u n d f a n d , meiner Er

war tung g e m ä s s , die Schlange noch i n ihrem Vers teck , als ich 

nach einer Wei le z u r ü c k k e h r t e . E i n apathisches Nature l l zeichnet 

ü b e r h a u p t i m allgemeinen die Giftschlangen S ü d a m e r i k a s aus. 

Sie beissen den Menschen nur gereizt. A l l e Reisenden s t immen 

dar in ü b e r e i n , u n d die grosse Schlangenfurcht der Eingeborenen 

ist nament l ich i n den h ö h e r e n Gebirgsregionen n ich t berechtigt . 

Die meisten U n g l ü c k s f ä l l e ereignen sich b e i m Schneiden v o n 

Mais u n d Zucker rohr , deren feuchtwarme Felder die Schlangen 

anziehen. M a n ffiuss aber bedenken, dass die Leute barfuss u n d 

m i t den H ä n d e n am Boden arbeiten. Zu der M a p a n ä gesellen 

sich die gi f t igen P r u n k o t t e r n , »cora l s« ; am h ä u f i g s t e n begegnet 

man der g l ä n z e n d e n Elaps corallinus, deren K ö r p e r auf leuchtend 

ro tem Grunde i n r e g e l m ä s s i g e n A b s t ä n d e n v o n schwarzen, gelb

g e s ä u m t e n R i n g e l n umgeben ist u n d der schwarz u n d weiss ge

r ingel ten — nur die Schwanzspitze zeigt Ro t u n d Schwarz — 

E. mipartitus, als »cora l n e g r a « von den Eingeborenen bezeichnet. 

Diese dr ingt hoch ins Gebirge empor u n d soll sich besonders 

zahlreich an den U f e r n der Lagune v o n Ubaque am Ostabhange 
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der Ostcordil lere f i nden . Der Columbianer nennt alle bun t ge

r ingel ten Schlangen corals u n d w i r f t dami t harmlose u n d gi f t ige 

zusammen. F re i l i ch ist er entschuldbar , denn die Ä h n l i c h k e i t 

gewisser Elaps- u n d Erythrolamprumttn, von denen die letzteren 

keine Gif torgane besitzen, ist so gross, dass sie auch den Natur

forscher verwirren kann. D ie harmlose Erythr. aesculapii te i l t 

i n Columbien die W o h n s t ä t t e n der Elaps, soweit sie der heissen 

Reg ion a n g e h ö r e n . Zu den Corals rechnet der Columbianer auch 

Homalocranium semicinctum, bei welcher der R ü c k e n schwarz und 

weiss g e b ä n d e r t ist, ebenfalls eine u n g e f ä h r l i c h e Natter der T i e r r a 

caliente. D ie m e r k w ü r d i g e Ü b e r e i n s t i m m u n g , durch welche Gi f t 

schlangen u n d harmlose i n Zeichnung und F ä r b u n g ü b e r r a s c h e n , 

d ü r f e n w i r n ich t als ein m ü s s i g e s Naturspiel ab thun , nachdem 

uns F r . M ü l l e r u n d W a 11 a c e i n die tiefe Bedeutung der

selben be i Insekten einweihten. W i r haben auch bei den Schlangen 

ein S tück jenes ewigen Karnevals i m Tie r re ich , i n welchem sich 

das unbewehrte G e s c h ö p f i n das Gewand des bewaffneten u n d 

darum g e f ü r c h t e t e n kleidete. Der Zweck w i r d , was den Menschen 

anbe t r i f f t , völ l ig erre icht ; er vermag gif t ige u n d giftlose Corals 

n icht zu unterscheiden u n d vermeidet sie daher alle. F re i l i ch 

h ö r t man gelegentlich auch jemanden fest versichern, die Corals 

seien u n g e f ä h r l i c h , er habe sie i n der H a n d gehabt; der schliesst 

nun wahrscheinlich von einer Erythrolamprus auf s ä m t l i c h e ä h n 

l i c h geringelten Schlangen. 
Als bestes A n t i d o t o n g i l t ausser den g e w ö h n l i c h e n Mass

regeln , welche auf Entfernung u n d Lokal is ierung des Giftes h in

arbei ten , R u m i n grossen Port ionen. Der A l k o h o l w i rk t einer 

H e r z l ä h m u n g entgegen, welche das Schlangengift b e f ü r c h t e n läss t . 

Ob auch die Gegenmittel , die manche G e w ä c h s e enthalten/sollen, 

mi t E r fo lg gebraucht w e r d e n , weiss i ch n i c h t V o n der durch 
M u t i s , wie H u m b o l d t berichtet, wegen ihrer sicheren W i r k u n g 

gegen Schlangenbiss b e r ü h m t gewordenen Liane » v e j u c o . d e g u a c o « 

habe i ch nichts erfahren. Der grosse Reisende lernte noch ein 

zweites Gegengift i n dem Aufguss einer Apocynacee (Thevetia 

neriifolia) , die i n den Anden u n d Llanos w ä c h s t und » l e n g u a 

de ga to« genannt w i r d , am Orinoco bei der Behandlung eines 

gebissenen Indianers kennen. A u c h eine Verbenacee (Aegiphila 

salutaris) g i l t als he i lk rä f t ig gegen Schlangengift . 

http://%c2%bbvejuco.de
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Leichter reizbar als die Gi f tna t t e rn sind die V i p e r n , v o n 

denen etliche jedenfalls die Haust iere angreifen. B e r ü c h t i g t is t 

die » t a y a e q u i s « , Lachesis lanceolatus, welche den Pferden u n d 

Maul t i e ren n ich t a l le in auf den Potreros, sondern auch auf d e m 

Marsche anspringt. E ine Strecke des Weges v o n Bogota nach 

Vi l l av icenc io w i r d wegen dieser Schlange sehr g e f ü r c h t e t . Sie ha t 

einen ungemein k r ä f t i g e n , meist b raun und schwarz marmor ie r t en 

K ö r p e r m i t e inem dicken u n d brei ten dreieckigen K o p f u n d ge

h ö r t zu den g r ö s s t e n Gif tschlangen Columbiens , da sie ü b e r 

anderthalb Meter l ang w i r d . N o c h h ä u f i g e r ist d ie kle inere 

L. atrox. Ausser dem K a i m a n ist ke in R e p t i l gehasster als d i e 

Klapperschlange » c a s c a b e l « , welche durch Crotalus terrificus m 

Co lumbien vertreten ist, die sich v o n Zentralamerika bis Paraguay 

i n den Gebirgen u n d Ebenen ausbreitet. Bei der Cascabel be

sitzt der Schwanz einen A n h a n g durch eine Anzah l k e g e l f ö r m i g e r , 

horniger Glieder, welche sich leicht gegeneinander verschieben 

u n d ein rasselndes G e r ä u s c h erzeugen, wenn sich die Schlange 

bewegt. Das äusse r s t g i f t ige T i e r l iebt trockene, steinige Steden 

u n d geht hoch i n den A n d e n hinauf. Bei F u s a g a s u g ä (1700 m ) 

war sie n ich t selten ; i ch habe aber niemals g e h ö r t , dass sie noch 

i n der T i e r r a f r i a v o r k o m m t . D ie Klapperschlange ist k r ä f t i g , 

d ick , aber nur wenig ü b e r 1 m lang. Wie die Tayas besitzt sie 

einen stark verbreiterten K o p f u n d ein t i e f gespaltenes M a u l , i n 

dessen Oberkiefer die m ä c h t i g e n G i f t z ä h n e wei t nach v o r n ge

r ü c k t s ind . D i e nament l ich i m Bereich des V o r d e r k ö r p e r s sehr 

stark gekielten Schilder s ind eine besondere E i g e n t ü m l i c h k e i t des 

Schuppenkleides. Dazu k o m m t eine auffal lende Zeichnung, welche 

aus dunkelbraunen L ä n g s b ä n d e r n besteht, die v o m K o p f auf den 

R ü c k e n ü b e r t r e t e n , u n d eine Reihe g e l b g e s ä u m t e r , rhombischer 

Felder m i t einem hellen Fleck i n der M i t t e . V o n gif t losen 

Schlangen begegnet m a n i n allen Regionen, bis i n den P ä r a m o 

hinauf, h a u p t s ä c h l i c h verschiedenen A n g e h ö r i g e n der Ga t tung 

A t r a c t u s , welche alle durch die sehr k le inen Augen , den kurzen, 

gar n ich t v o m Rumpfe abgesetzten K o p f u n d den s tummei

f ö r m i g e n , d icken Schwanz kenn t l i ch s ind . D i e meisten k le ide t 

ein d ü s t e r e s Braun oder Grau . M a n w i r d ihrer nur ansicht ig, 

wenn man ihre Verstecke a u f s t ö b e r t . D a n n entdeckt m a n auch 

gelegentlich eine jener m e r k w ü r d i g e n k le inen Wurmschlangen, 



— 7 1 — 

(Typhlopidae) , die man t h a t s ä c h l i c h z u n ä c h s t fü r einen Regen

w u r m hä l t . D i e Augen s ind v e r k ü m m e r t und l iegen unter den 

Schi ldern. Sie haben eine R ü c k b i l d u n g erfahren, wie be i manchen 

H ö h l e n t i e r e n , z. B . dem O l m , wo sie auch bereits zu r u d i m e n t ä r e n , 

i n die T ie fe der H a u t hinabgesunkenen Organen degeneriert 

s ind. E i n K o p f p r ä g t sich n ich t aus. Vorder - und Hinterende 

sind zum Verwechseln ä h n l i c h u n d fast gleich zum W ü h l e n u n d 

Bohren b e f ä h i g t . Diese seltsamen Schlangen sind das Produkt 

der Anpassung an das L e b e n , welches sie nach A r t der Regen

w ü r m e r f ü h r e n . Ebenfalls von den Niederungen bis i n die alpine 

Reg ion h ine in findet sich Liophis. I n der T ie r r a caliente die 

elegante Z . reginae, deren dunkelbrauner oder schwarzer R ü c k e n 

gelbgestreift oder gefleckt ist. Diese bis zweidr i t te l Meter lange 

Schlange besucht gerne die menschlichen W o h n s t ä t t e n , vornehm

l i c h , um M i l c h zu naschen u n d w i r d da rum v o m V o l k e m i t dem 

Namen » c a z a d o r a « , D i e b i n , gebrandmarkt . H ö h e r i m Gebirge 

wohnt die olive- oder auch purpurfarbene Z . epinephelus. Schwach 

g i f t i g oder viel le icht auch gänz l i ch u n g e f ä h r l i c h sind zwei , v o m 

N o r d e n Columbiens bis zum Amazonas h ä u f i g e Colubr iden , 

Leptodira annulata u n d Himantodes cenchoa. Jene ä h n e l t der 

M a p a n ä i n solch ü b e r r a s c h e n d e r Weise , dass man M i m i k r y an

nehmen m ö c h t e , zumal sie dieselben W o h n p l ä t z e inne haben. 

I c h beobachtete beide i n n ä c h s t e r N ä h e v o n Orocue am Meta. 
A u c h H. cenchoa besitzt eine braune R ü c k e n z e i c h n u n g , welche 

bei manchen I n d i v i d u e n auffal lend an das Muster der Gif tnat ter 

erinnert. Diese Ä h n l i c h k e i t k o m m t aber n icht zur Gel tung durch 

ihren wunderbar stark seitlich z u s a m m e n g e d r ü c k t e n , langen u n d 

schlanken K ö r p e r . » L a b e j u c o « rufen die Eingeborenen, sobald 

sie auftaucht, u n d das passt, sie gleicht einer Liane . L a bejuco 

ver läss t n icht die T ie r r a cal iente , ist aber von Mex iko bis Peru 

verfolgt und lebt auch auf T r i n i d a d . I c h f and sie ebenfalls auf 

dieser Insel u n d ausserdem am Purnio be i H o n d a . 
Das Brennho lz , welches neben den Kesseln aufgestapelt 

wurde, lohnte eine t äg l i che , g r ü n d l i c h e Revision. Ausser Schlangen 

entdeckte i ch reizende Eidechsen , deren Schuppen wie be i 

Schmetterlingen schi l le r ten , u n d welche durch goldene R ü c k e n 

streifen und einen h immelblauen Schwanz geziert wurden . A u c h 

Spinnen , Skorp ione , K ä f e r und Wanzen waren häuf ig . Manche 
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der Leute fischten i n ih ren F re i s tunden , i n der sicheren Aus

s i ch t , m i r ih ren Fang verkaufen zu k ö n n e n . Sie ü b e r b r a c h t e n 

m i r die T i e r e meist m i t fabelhaf ten Ber ichten ü b e r deren Lebens

gewohnheiten. V o n einem kleineren Wels behaupteten s ie , er 

t ö t e das K a i m a n u n d e r z ä h l t e n v o n den Skorp ionen wiederhol t , 

dass sie sich i n Todesgefahr das Leben nehmen, i n d e m sie sich 

m i t dem eigenen Gif ts tachel i n den R ü c k e n bohren . S p ä t e r 

versicherte m i r einer unserer Landsleute i n B o g o t ä , dass er diesen 

seltsamen Ins t ink t selbst be i Skorpionen beobachtet habe , die 

m i t einem engen Feuerkranze umgeben worden seien. 
I c h hatte a l l m ä h l i c h das Ansehen eines Mediz inmannes be

kommen . Meine K a b i n e wurde m i t ehrfurchtsvol lem Grauen be

trachtet, u n d war zweifellos diebessicher. M a n n a h m m i c h auch 

als A r z t i n Anspruch . Le ide r war of t n ich t v ie l R a t zu erteilen. 

Einer der jungen Burschen, der v o n m i r geheilt sein wol l t e , hatte 

die Syphil is u n d versprach sich Besserung von dem Rindenext rak t 

eines Urwaldbaumes , welchen er » c a r a c o l i « nannte. D i e Schiffs

mannschaft fä l l te i h n abends. Der » S c h n e c k e n b a u m « (Anacardium 

excelsum). ist nahe m i t dem M a n g o b ä u m e verwandt u n d wie dieser 

re ich an Ö l e n . 
Be i Banco n ä h e r t sich der Magdalena der Ostcordi l le re e in 

wenig , und weiter s t r o m a u f w ä r t s beginnen die A u s l ä u f e r der 

Zentra lcordi l le ren , aber das T h a l b l e ib t noch ü b e r Puerto Berr io 

hinaus so weit , dass uns die Gebirge nur i n blauer Ferne sicht

bar s ind. Bei Puerto Berr io grenzt eine H ü g e l k e t t e har t an den 

Fluss u n d fäl l t i n i h n m i t s t e i l en , ro ten F e l s w ä n d e n ab. Der 

O r t ist besonders f r eund l i ch gelegen. Der U r w a l d hat sich ge

l ichtet , so dass die Landschaf t einen parkar t igen E i n d r u c k macht . 

D ie H ü t t e n , welche sich i n verschiedenen T h ä l e r n h inau f ziehen, 

s ind von Bananen u n d Maispflanzungen umgeben. A u f einer 

A n h ö h e , d ich t am Stromufer, p r ä s e n t i e r t ein breites, z w e i s t ö c k i g e s 

Haus seine vol le F ron t , das sich m i t grossen Le t t e rn als » H o t e l 

F r a n c e s e « ausweist. Es bietet ohne Zweife l das beste , d . h . 

einigermassen e r t r ä g l i c h e U n t e r k o m m e n zwischen Barranqui l la 

u n d H o n d a . U m den oberen Stock f ü h r t ein ba lkonar t iger U m 

gang , wie man i h n bei S c h w e i z e r h ä u s c h e n gewohnt ist. Sogar 

ein Garten m i t Z i e r s t r ä u c h e r n wurde vor dem stat t l ichen Hause 

angelegt. W i r sassen abends eine Stunde auf der l u f t i gen 
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Veranda und schauten in das Thal nieder, von dem ein fort

w ä h r e n d e s Leuchten u n z ä h l i g e r G l ü h w ü r m e r ausging. Andersar t ig 

reizvol l ist die Landschaf t - an der M ü n d u n g des R i o Nare. W i r 

sahen weit i n diesen engen Nebenfiuss h i n a u f , der fast völ l ig 

von B ä u m e n ü b e r d a c h t ist. D i e Vegeta t ion erscheint ü p p i g e r 

als je . A u c h zum Magdalena w ö l b t sie sich vor u n d w i r f t tiefe 

Schatten auf seine Fluten. A m achten Tage, be i Buenavista, 

wechselte die Landscha f t fast p lö tz l i ch und v o l l s t ä n d i g . Bis an 

die Ufer schieben sich die Cordi l le ren vor, die unmit te lbar am 

Strome zu imponierender H ö h e aufsteigen. Ihre A b h ä n g e s ind 

steil. Der U r w a l d l iegt hinter uns ; niederes Strauchwerk ist an 

seine Stelle getreten, oft aber s ind die Berge nur von einer 

Grasnarbe bekleidet, u n d aus Spalten recken sich Cacteen u n d 

Agaven hervor. 
V o n der M ü n d u n g des R i o Sogamoso bis ü b e r die M ü n d u n g 

des R i o Nare hinaus bef inden sich die Ansiedelungen fast durch-

gehends am l inken Ufe r des Flusses, w ä h r e n d am rechten der 

U r w a l d fast nirgends ges tö r t ist. Diese Erscheinung w i r d durch 

d ie Nachbarschaft der Carare, eines noch völ l ig w i l d e n , kriege

rischen Indianers tammes, e r k l ä r t , der sich v o m Magdalena be

sonders i m Gebiet des R i o Carare bis nach Bucaramanga an 

den W e s t a b h ä n g e n der Ostcordi l leren erhalten hat. M a n ist ü b e r 

diese, i m dunkelsten Urwa lde lebenden Menschen noch äussers t 

wenig unterrichtet. I n Bucaramanga w i r d e r z ä h l t , dass sie E i n 

d r ing l inge rücks i ch t s lo s niederschiessen; w ä h r e n d meines Aufent

haltes g ing von einem jungen Weissen die Rede, den man kürz

l i c h , von mehreren Pfei len durchbohrt , an ihren Grenzen to t auf

gefunden hatte. 
Der Strom w i r d immer mehr eingeengt, die S a n d b ä n k e ver

schwinden , der L a u f w i r d reissender u n d die Sonne sengt uns 

i n dem rings abgeschlossenen Thale . A m Morgen des zehnten 

Tages gegen neun U h r hatte unser Dampfer Yeguas erreicht. 

Dieser Platz ist m i t H o n d a durch eine Eisenbahn von 25 k m 

L ä n g e verbunden. F ü r Schiffe von der G r ö s s e unserer »Bar ran 

qui l la« ist es u n m ö g l i c h bis H o n d a vorzudr ingen , wei l sich vor 

diesem Orte Stromschnellen b e f i n d e n , die selbst der kleinste 

Dampfer nur unter grosser Gefahr m i t A u f b i e t u n g aller K r ä f t e 

ü b e r w i n d e t . Sehr anschaulich hat R ö t h 1 i s b e r g e r das t o l l k ü h n e 
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Überschreiten der Fälle geschildert. Der Dampfer hebt sich durch 

Taue , welche am Ufer befestigt s ind, m i t ä u s s e r s t e r Anspannung 

der Maschine v o n Schnelle zu Schnelle. Aus den We l l en auf

ragende T r ü m m e r von Kesseln geben ein beredtes Zeugnis davon, 

wie o f t dieses wagehalsige Beginnen m i t Explos ionen endete. 

F r ü h e r wurden die Passagiere etwas unter H o n d a be i der Bodega 

von Bogota ans L a n d gesetzt. Oberha lb v o n H o n d a ist der 

Fluss be i g ü n s t i g e m Wasserstande fü r kleinere Dampfsch i f fe etwa 

noch 100 k m , n ä m l i c h bis I r a r d o t sch i f fba r . 1896 hatte ein 

columbianisches K o n s o r t i u m versucht , den Magdalena mit te ls 

eines Schraubendampfers zu befahren. M a n versprach sich von 

der Schraube eine derart ige L e i s t u n g s f ä h i g k e i t , dass sie d ie Strom

schnellen ü b e r w i n d e n u n d den d i rek ten Verkehr ins obere 

Magdalenentha l e r m ö g l i c h e n werde. Le ide r ist dieser Versuch 

to ta l m i s s g l ü c k t , da der Schraubendampfer n ich t e inmal ü b e r 

Magangue - hinaus der S t r ö m u n g hat entgegenarbeiten k ö n n e n . 

Z u m letzten Ma le r i e f uns die Glocke zum Almuerzo . 

G o t t l o b ! D i e culinarischen G e n ü s s e waren immer f r a g w ü r d i g e r 

g e w o r d e n ; der I ta l iener l ä n g s t ausgegangen u n d an seine Stelle 

e in unhe iml i ch b i l l i ge r Medoc getreten. Wer weiss, i n e in paar 

Tagen w ä r e n w i r auf Panelawasser u n d R u m angewiesen gewesen. 

Abe r w i r hat ten dennoch al len G r u n d , m i t unserer Reise zufr ieden 

zu se in ; f r e i l i c h wurde m i r das erst k lar , als i c h v o n dem vie len 

Ungemach h ö r t e , das anderen auf dem Wege v o n Bar ranqu i l l a 

nach H o n d a begegnet war. Wenige Monate vorher war e in 

Schiff mittewegs aufgerannt, u n d die Passagiere mussten m i t ihrer 

H a b e nach Bar ranqu i l l a durch einen anderen Dampfer zu rück 

b e f ö r d e r t werden. D a n n traten sie zum zweiten M a l die Reise 

m i t der » M o n t o y a « an , einem der kle ineren D a m p f e r , welcher 

mindestens 16 Jahre Dienst gethan ha t t e , denn schon Het tne r 

gelangte auf i h m i n das Inne re ' des Landes . Dieses Schi f f ver

krachte nun auf der Reise m i t den schon e inmal Gestrandeten 

so v o l l s t ä n d i g , dass ih r gesamtes G u t ver loren g ing u n d sie f r o h 

sein dur f ten , m i t einem dr i t t en Dampfer , der sie einholte , end l i ch 

ih r Leben nach H o n d a zu retten. Andere w u r d e n be i minder 

g ü n s t i g e m Wasserstande mei lenweit vor Yeguas gezwungen, m i t 

i h r e m G e p ä c k ans L a n d zu gehen u n d es ihrer In te l l igenz ü b e r 

lassen, wie sie sich nebst K o f f e r n u n d K i s t e n aus dieser menschen-
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leeren Ö d e wei terbr ingen wol l t en . I m Februar u n d M ä r z 1897 

war der Fluss so andauernd n i e d r i g , dass viele Schiffe wochen

lang auf güns t ige re Bedingungen warten mussten, so dass sich 

zwischen Paturia u n d Yeguas eine ganze F lo t t i l l e festsitzender 

Fahrzeuge befand. 
Die Eisenbahn f ü h r t e uns i n einer Stunde nach H o n d a . 

W i r fuhren öf te r s hart am Magdalena entlang, dann durch mi t te l 

hohen W a l d m i t dichten B e s t ä n d e n der Weinpalme, Raphia vinifera. 
V o r uns erhoben sich die gewaltigen Bergpyramiden der 

Os tco rd i l l e ren , deren nackte Umrisse grel l von der Sonne be

leuchtet waren u n d sich scharf gegen den t iefb lauen, wolkenlosen 

H i m m e l abhoben. 



V i e r t e s K a p i t e l . 

H o n d a . 

Erster Eindruck. — Handel. — Store und Tienda. - Handwerk. — Ver
fall. — Aussatz. — Fische des Magdaleria: Der Kaimantöter und andere 
Welse; Haimora; ein Umberfisch; harmlose Zitteraale; Raya. — Klima und 

Landschaft. — Vegetation und Tierleben. 

Wenn ich an Honda zurückdenke, fühle ich eine unendliche 

H i t z e u n d bewege m i c h auf holper igen Strassen, aus denen mi r 

Schmutz u n d eine enorme Anzahl Bett ler zud r ing l i ch grinsend 

entgegen starren. W i e f r eund l i ch e in ladend g r ü s s t e n die roten 

D ä c h e r seiner weissen H ä u s e r , teilweis an H ü g e l n sich ü b e r e i n a n d e r 

re ihend, zu uns h e r ü b e r , als w i r uns neugier ig aus dem Coupee-

fenster beugten, u m die erste g r ö s s e r e Stadt i m I n n e r n Columbiens zu 

schauen! D ie Gebirge bieten einen p r ä c h t i g e n H i n t e r g r u n d , 

Palmen u n d Mangos treten ü b e r a l l zwischen den Wohnungen 

hervor, u n d unmi t te lba r am Fusse der Stadt braust der jetzt hoch 

angeschwollene Magdalena v o r ü b e r . Es war e in ü b e r a u s male

risches B i l d , heiter u n d grandios zugleich. 
H o n d a ist eine alte spanische G r ü n d u n g u n d ehemals von 

den V i z e k ö n i g e n allzeit bevorzugt , ist ih r das G l ü c k auch unter 

den wechselnden V e r h ä l t n i s s e n der neueren Zei t t reu geblieben, 

u n d sie b l ü h t — ein seltener F a l l i n Co lumbien — seit Jahr

hunder ten bis auf den heut igen T a g , denn der gesamte H a n d e l 

des Staates T o l i m a und des andinen Tei les v o n Cundinamarca 

fliesst ü b e r H o n d a . H i e r muss jedes Col lo umgeladen 

werden, aufs Schiff, auf die Eisenbahn oder das Maul t i e r , ob es 
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k o m m t oder geht. V o n H o n d a ans ist auch die W e i t e r b e f ö r d e 

rung ü b e r Yeguas zu ü b e r w a c h e n . F ü r Bogota ist H o n d a das 

wichtigste Depot , u n d jedes Haus hat hier seinen K o m m i s s i o n ä r . 

Der Staat T o l i m a w i r d d i rek t von H o n d a versorgt. Dieser ist 

durch seinen T a b a k b a u , der be i dem enormen K o n s u m des 

Landes immer noch einen grossen Gewinn a b w i r f t , seine aus

gedehnten K a k a o - , Kaffee- u n d Zuckerrohrplantagen u n d vor 

a l lem seinen Re ich tum an Edelmeta l len einer der absatz- u n d 

v e r b r a u c h f ä h i g s t e n der Repub l ik . H o n d a ist eine Goldgrube , 

u n d da rum p r ä v a l i e r t hier wahrscheinl ich so bedeutend unter den 

E u r o p ä e r n der E n g l ä n d e r , welcher es v o n jeher verstanden hat, 

sich die gedeihlichsten P l ä t z e der Wel t auszusuchen. Das deutsche 

Element war nur durch einen M a n n , den wackeren H e r r n S c h o p p , 

r e p r ä s e n t i e r t , der einem bedeutenden Hause vorsteht und mi r 

ein treuer F ü h r e r u n d Berater geworden ist. Heute verwaltet 

er das inzwischen i n H o n d a errichtete deutsche Konsulat . D ie 

G e s c h ä f t e konzentr ieren sich i n den Strassen nahe be im Bahnhof. 

H i e r grenzt Store an S tore , u n d grosse Fi rmenschi lder , welche 

auffa l lend angebracht s i n d , bezeugen, dass es an Konkurrenz 

n ich t fehl t . D i e T h ü r e n s ind wei t geöf fne t . M a n befindet sich 
i n der angenehmen Lage, die verschiedenartigsten B e d ü r f n i s s e i n 

ein u n d demselben G e s c h ä f t decken zu k ö n n e n . Baumwollzeuge, 

D e c k e n , wollene U n t e r k l e i d e r , v o l l s t ä n d i g e e u r o p ä i s c h e A n z ü g e , 

Schuhwaren , H ä n g e m a t t e n , feinste Pariser Sät te l u n d M o n t u r e n ; 

eiserne Werkzeuge: Spaten, Beile, Messer, Schrauben und N ä g e l ; 

Lebensmi t te l u n d G e t r ä n k e : Konserven, W e i n , Bier und Brandy ; 

alles das ist an einem Ladent isch zu haben und stammt aus 

Europa A b e r auch kleinere K r ä m e r e i e n , T i e n d e n , mangeln 

nicht . Sie s ind i m Besitze Einheimischer u n d f ü h r e n neben 

e u r o p ä i s c h e n Landesprodukte . H i e r lagern Zigarren aus Ambalema. 

W i r haben die W a h l zwischen finos, p o p u l ä r e s u n d tabacos. 

Letztere zeigen die F o r m jener R a t t e n s c h w ä n z e , welche die 

Strassburger Manufak tur f ü h r t e , u n d ihre edelste Eigenschaft be

ruht , wie be i diesen , i n ihrer B i l l i gke i t . Das S tück k o m m t auf 

j i / 2 bis 2 Pfennige. D ie p o p u l ä r e s , von denen man fü r einen 

Real (16 Pf.) schon vier e r h ä l t , s ind ganz rauchbar. Aber w n 

w e r d e n , auch wenn w i r uns Finos le is ten , ke in Verschwender, 

denn w i r brauchen n ich t mehr als 5 bis 7 Pfennige anzulegen. 
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Die Folge ist, dass i n Co lumbien fast alles Zigarren raucht, und 

auch der ä r m s t e Maul t ie r t re iber m i t i h r sein Tagewerk a n f ä n g t 

u n d beschliesst. A u f einem anderen Borte sehen w i r , i n B lä t t e r 

eingeschlagen, m i e l , das rohste P roduk t des eingekochten 

Zuckerrohrsaftes, u n d das bessere, die braunen P a n e l a s t ü c k e . D ie 

panela ist zu v ie lem n ü t z e ; ein wenig v e r f l ü s s i g t , erscheint sie 

zum Nacht isch als »Spe i se« oder schmecken w i r sie als Surrogat 

i m K a f f e e ; re ich l ich m i t Wasser v e r d ü n n t , l iefer t sie ein beliebtes 

G e t r ä n k . W i r d das Panelawasser gegohren , so entsteht der 

guarapo , das V o l k s g e t r ä n k i n den heissen Niederungen . W i r 

erb l icken einen m ä c h t i g e n , bauchigen T o p f h in ter dem Tresen 

des L a d e n s , welchen w i r insp iz ie ren , er e n t h ä l t guarapo. M a n 

unterscheidet eine frische, süsse u n d ä l t e r e , sauere A r t , d ie erstere 

erinnert i m Geschmack ganz entfernt an einen le ichten Most und 

bekommt besonders , m i t dem Saft einer L i m o n e versetzt , gut. 

Indessen ist ein durchaus gesunder Magen V o r b e d i n g u n g ; denn 

dieses a lkoholarme G e b r ä u ist keineswegs f r e i v o n Organismen, 

gelegentl ich t u m m e l n sich sogar Flohkrebschen munter da r in . 

A n den W ä n d e n h ä n g e n Lassos zum Fangen u n d F ü h r e n der 

Pferde u n d Maul t iere u n d Stricke zum V e r s c h n ü r e n des G e p ä c k s . 

A n F ä d e n s ind Talgkerzen aufgereiht, ebenfalls e in Landesprodukt , 

das uns aber nur e in qua lmiges , t r ü b e s L i c h t spendet. D ie 

Hauptanziehungskraf t b i l d e n indessen ausser dem guarapo ihre 

s t ä r k e r e n G e t r ä n k e , R u m u n d Anisado , ein sehr bel iebter Schnaps, 

welcher auf An i s gezogen hat — m a n spricht ihnen gle ich an 

Or t u n d Stelle zu — u n d Regale m i t Bier englischer u n d 

bogotanischer H e r k u n f t . A u c h i n den heissen Ortschaf ten b ü r g e r t 

sich das Bier mehr u n d mehr e i n , sofern die Transpor tkos ten 

n ich t i n al lzu argem M i s s v e r h ä l t n i s zu seinem Werte stehen. 

E u r o p ä e r u n d einigermassen bemit te l te Columbianer zahlen 60 

bis 70 Pfennige fü r die kleine Flasche, obgle ich sie ih ren Inha l t 

20 bis 2 5 0 R. wa rm gemessen m ü s s e n , da weder Eis noch K e l l e r 

vorhanden s ind . Ausserdem e n t h ä l t die T i e n d a etwa das, was 

w i r i n dem K r a m l a d e n eines Dorfes f inden : bunte T ü c h e r , Seife, 

e in wenig Papier u n d Schre ibmater ia l ien , Wat te , einige B ü c h s e n 

m i t Ö l s a r d i n e n u n d of t auch B r o t . So h ä u f i g wie i n I t a l i en die 

Pharmazieen , s ind i n Co lumbien die Boticas , wo neben einem 

R u m oder L i k ö r alle m ö g l i c h e n Arzne imi t t e l fe i lgehal ten werden, 
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u n d deren Inhaber meistens die Ärz t e selbst s ind. K e i n H a n d 

werk ist i n H o n d a reichlicher vertreten als die Sattlerei. Es 

scheint A r b e i t i n H ü l l e und F ü l l e zu geben, denn i n den offenen, 

k le inen W e r k s t ä t t e n w i r d u n a b l ä s s i g g e n ä h t und g e h ä m m e r t . Der 

Meister b l i c k t kaum auf den F r e m d e n , der neugierig zu i hm 

h i n e i n l u g t ; aber der L e h r l i n g , ein ba r fü s s ige r , brauner Bursche, 

mustert i h n gewissenhaft. I n H o n d a equipieren sich die Reisenden, 

welche ins Innere des Landes w o l l e n , oder haben allerhand zu 

reparieren. D e n n auch d ie jen igen , welche auf Miet t ieren ihre 

Wege machen , pflegen sich Sattel und Zaumzeug anzueignen. 

N a t u r g e m ä s s b l ü h e n hier die G e s c h ä f t e , welche Mault iere und 

Pferde verleihen u n d dami t zusammen die S t ä n d e der Mault ier

treiber, » a r r i e r o s « , und der Knechte , » p e o n e s « . 

Abe r der R e i c h t u m , den Verkehr und H a n d e l H o n d a zu

lei ten, scheint der Stadt selbst keine F r ü c h t e zu tragen. Ü b e r a l l 

Spuren des V e r f a l l s ; n icht einmal die B r ü c k e n s ind derart i n 

Stand gehalten, dass sie ein belastetes Maul t ier passieren k ö n n t e , 

j a sogar der turnerisch G e ü b t e ü b e r s c h r e i t e t sie nicht ohne Ge

fahr. A u f dem Wege nach dem H o t e l Amer ika , wo ich Quartier 

nehmen wol l te , musste i ch ü b e r eine B r ü c k e , welche ü b e r den 

Guali', einen brei ten und t iefen Nebenfluss des Magdalena, füh r t . 

Die letzten fünf Meter s ind e inges tü rz t und seit Monaten besteht 

die V e r b i n d u n g hier aus einigen schmalen Bre t t e rn , welche m i t 

Eisenschienen beschwert s ind. I c h habe diese Strecke stets nur 

kr iechend ü b e r w i n d e n k ö n n e n . Als ich spä te r nach einem Mona t 

H o n d a zum zweiten M a l besuchte, war noch nichts g e ä n d e r t . Das 

gab einen Vorgeschmack columbianischer Z u s t ä n d e . W a n n aber 

w i r d die Zeit k o m m e n , wo vor allen Dingen die s a n i t ä r e n Ver

hä l t n i s s e gebessert w e r d e n , wo es noch eine andere K o n t r o l l e 

für Schmutz und Unrat g i eb t , als die Aasgeier, und wo das 

Heer kranker Bettler, sich selbst u n d ihren Mitmenschen zum 

Hei le , i n H o s p i t ä l e r n untergebracht sein w i r d . Diese grausigen 

Gestal ten! Es sind meistens Aussä tz ige m i t G e s c h w ü r e n und" 

W u n d e n , die bis auf die K n o c h e n gefressen haben. Das Blu t 

sickert aus fausttiefen H ö h l e n hervor , man verfolgt einen roten 

St re i fen , der von ihnen ausgeht. Wie sorgl ich und schamlos 

werden die grausigen V e r w ü s t u n g e n von den Kle ide r lumpen ent-

b l ö s s t , dami t sich jeder als den Elendesten ausweise! Dieses 



- 8 0 -

entsetzliche Geschlecht w i r d n ich t aussterben, denn schon hocken 

K n a b e n m i t G e s c h w ü r e n u n d wide r l i chen Gebresten hinter den 

siechen Greisen, gier ig i h r Ende erwartend, d a m i t sie den besseren 

Platz jener einnehmen k ö n n e n ; denn ein jeder Bett ler hat sich 

auf eine best immte Stelle ein historisches Anrech t erworben. 

Die niedere B e v ö l k e r u n g n ä h r t der Magdalena , i n d e m er sie 

m i t H o l z u n d Fischen versorgt. Bei H o n d a macht der Fluss 

eine starke Biegung, u n d seine Wasser werfen an die f lachen, m i t 

G e r ö l l bedeckten Ufe r a n p r a l l e n d , fortgesetzt T re ibho lz aus. 

Nach hohem Wasserstande habe i c h ganze Berge a u f g e t ü r m t ge

sehen. D a dies die einzige Bezugsquelle v o n Brennholz i n der 

N ä h e i s t , so läss t es sich vor te i lhaf t selbst bis nach Yeguas an 

die Dampfer verkaufen. Der Fischreichtum ist ungeheuer. D ie 

formenreichste Fami l i e s ind die Welse. Vie le s ind ü b e r u n d 

ü b e r gepanzert u n d m i t Stacheln u n d Dornen so stark bewehrt , 

dass man sie sogar fü r die K r o k o d i l e g e f ä h r l i c h h ä l t . G le ich 

i n den ersten Tagen meiner Magdalenafahr t t rug m i r die fieissig 

angelnde Mannschaf t einige Panzerwelse *) m i t den Wor t en z u : 

»Diese r Fisch t ö t e t das K a i m a n . « I n der T h a t , die bezahnten, 

bl i tzschnel l beweglichen Stacheln der R ü c k e n - u n d Brustflossen 

u n d die scharfen Dornen an den zahlreichen Seitenschildern 

m ö c h t e n uns tiefe W u n d e n schlagen k ö n n e n , wie aber diese Zwerge 

ihres Geschlechtes — die g r ö s s t e n sind nur 20 c m lang — dem 

i n kugelfestes Leder u n d K n o c h e n gefassten K ö r p e r jenes Repti les 

ge fäh r l i ch werden k ö n n t e n , vermochte i ch m i r n icht vorzustellen, 

und die Leute wussten keine einleuchtende E r k l ä r u n g zu geben. 

Z u H u m b o l d t s Zeiten waren die Eingeborenen noch besser unter

richtet . Sie e r z ä h l t e n , der K a i m a n t ö t e r , » m a t a c a i m a n « , s c h l ü p f e 

i n die Keh le des K r o k o d i l s u n d schlage schreckliche W u n d e n i n 

das weiche Gaumenf le i sch , denen das Ungeheuer erliege. D e m 

K a i m a n t ö t e r ä h n l i c h , aber ohne die Seitenschilder, s ind Auchenlp-

terus magdalenae u n d insignis, w ä h r e n d der g la t t e , dunkelv io le t t 

gefleckte, o f t 1 m L ä n g e erreichende Agenciosus pardalis du rch seine 

schlanke Gestalt u n d besonders die stark v e r l ä n g e r t e Schnauze 

an einen Blauhai erinnert . Sowohl durch Mann ig fa l t i gke i t als 

*) Doras crocodili Humb., identisch mit Doras long ispin is Stein-
dachner. 
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grosse I n d i v i d u e n f ü l l e zeichnet sich vor allen Welsen das Ger 

schlecht der P imelod inen aus. Es en thä l t die kleinsten und 

riesigsten Formen . A l l e s ind kennt l i ch an den enorm langen 

B a r t f ä d e n , welche of t ü b e r den Schwanz'hinausragen und einer 

m ä c h t i g entwickel ten Fettf losse, die den g rös s t en T e i l der 

R ü c k e n m i t t e e inn immt . Bei ihnen ist nur der K o p f gepanzert. 

Der L e i b zeigt häu f ig einen Silberglanz oder bunte Flecken, wie 

bei Pimelodus grosskopfi, einer der gemeinsten Ar ten . Hierher 

g e h ö r t auch der grosse Pseudopimelodus bufonius, dessen breiter, 

dicker K o p f an den einer K r ö t e erinnert. D i e zierlichsten und 

f remdar t igs ten der Magdalenenwelse sind die Lor ica r ien . I h r 

K ö r p e r gemahnt durch seine starre F o r m und vol lkommene 

Panzerung m i t mehr oder minder deut l ich rhombischen Schildchen 

an die i m Devon erstarrten Ganoiden. I h r K o p f ist b r e i t , sein 

vorderer Abschni t t s c h n a u z e n f ö r m i g ; der obere Randstrahl der 

Schwanzflosse v e r l ä n g e r t sich i n der Regel i n einen langen, 

feinen Faden. Den seltsamen Habi tus jener zeigen noch die 

m i t ihnen zusammen lebenden Gattungen Chaetostomus und 

Plecostomus, i m Magdalena durch Ch. undecimalis und PL 

tenuicauda r e p r ä s e n t i e r t . Aber ihr K ö r p e r ist g rösser und ge

drungener als bei den Lor icar ien , und von den Flossen sind 

nament l ich die des R ü c k e n s viel s t ä rker entfaltet. A n die Stelle 

der Lachse u n d K a r p f e n ist i m tropischen A m e r i k a die Fami l ie 

der Characiniden getreten, unter denen sich ebenfalls die 

eierigsten R ä u b e r bef inden. Ihre furchtbarsten A r t e n , die 

Car ibenf ische, werden w i r erst ös t l ich von den A n d e n kennen 

le rnen , indessen bergen auch die S t r ö m e der K o r d i l l e r e n t h ä l e r 

i n Macrodon trahira, dem Ha imora , einen Raubf i sch , der sogar 

den Menschen m i t seinem k r ä f t i g e n Gebiss an fä l l t . Er vereinigt 

m i t dieser scharfen Waffe eine gewaltige K r a f t , die er aus seinem 

ü b e r a u s m u s k u l ö s e n , m ä c h t i g e n , oft ü b e r i m langen K ö r p e r 

s chöp f t . N i c h t minder g e f ü r c h t e t ist Salminus affinis, der eben

falls eine ' b e t r ä c h t l i c h e G r ö s s e erreicht u n d i n seinem Ä u s s e r e n 

auffal lend m i t dem D ö b e l ü b e r e i n s t i m m t . Fast das E b e n b i l d 

unseres Karpfens spiegelt Prochilolus longirostris wieder, w ä h r e n d 

ich Brycon moorei als die Schleihe des Magdalena bezeichnen 

m ö c h t e . D u r c h bunte Farben und violette oder blauschwarze 

Binden und L ä n g s s t r e i f e n fal len die wenigen kleinen A r t e n auf, 
Bürger , »Reisen eines Naturforschers«. 6 
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welche die Gat tung Leporinus an der Zusammensetzung der 

Magdalenenfauna te i lnehmen l ä s s t , durch sein i n s tahlblauem 

Metal lg lanz schimmerndes Schuppenkleid Chalcinus magdalenac, 

hier der einzige bisher bekannte Vertreter dieses Geschlechtes, 

welches wie das vorige vornehml ich os ta i id in ist. A l l e diese 

Fische sind gleich ihren e u r o p ä i s c h e n Verwandten als Speiserische 

sehr g e s c h ä t z t u n d werden d a r i n w o h l nur noch von Sciacna 

surinamensis, dem Umberf ische S ü d a m e r i k a s , ü b e r t r o f f e n , welcher 

be i a l len columbianischen Gourmands sich desselben hohen 

Rufes erf reut , wie sein mediterraner V e r w a n d t e r , der Adle r f i sch , 

zur r ö m i s c h e n Kaiserzeit . Zu den k l e in s t en , aber massenhaft 

vo rkommenden Fischen g e h ö r e n e in ige , den Meerbrassen ä h n 

l iche Chromiclen , welche sich durch u n v e r h ä l t n i s m ä s s i g grosse 

u n d stachelige Flossen auszeichnen; sehr gemein s ind Acara 

coeruleopunctata und Petenia kraussü. Zu den interessantesten 

G e s c h ö p f e n der tropischen G e w ä s s e r S ü d a m e r i k a s rechnet der 

Naturforscher die Zitteraale. Der eigentliche Zi t teraal , Gymnotus 

electricus, ist ein Bewohner der L lanos . Die jenigen, welche i m 

Magdalena und seinen Zuf lüssen leben, entbehren den gewalt igen 

elektrischen Sch lag , welcher selbst den Menschen zu l ä h m e n 

v e r m a g , aber be i einigen lassen sich schwache elektrische Ent

ladungen mit tels feiner Instrumente nachweisen. Bereits H u m 

b o l d t berichtete von einer dieser harmlosen Gymnoten , den die 

Eingeborenen »el r a t o n « nennen. Dieser A a l (Sternopygus 

aequilabiattis) w i r d fast i m lang. D ie Bauchflosse reicht 

v o m K o p f e bis zum Schwanzende, das i n einen Faden aus

läuf t , anstatt m i t einer Flosse abzuschliessen. D a r i n gleicht i h m 

Rhamphichtys brevirostris, welcher aber von zahlreichen braunen 

B i n d e n u m g ü r t e t ist. Eine ganz kleine Schwanzflosse weist 

Stcrnarchus albifrons au f , der bei H o n d a besonders h ä u f i g i n 

die Netze des Fischers g e r ä t . E i n Gegenstand des Schreckens, 

u n d zwar mehr i n den Zuf lüssen des Magda lena , als i n diesem 

selbst , ist der » r a y a « , Taeniura. magdalenac, ein Stechrochen. 

Er besitzt ganz die s c h e i b e n f ö r m i g e Gestalt u n d den peitschen

ar t igen Schwanz seiner i m Meere lebenden Ve rwand ten . Der 

Schwanz t r ä g t ausser einer Reihe g e k r ü m m t e r D o r n e n die ent

setzliche Hauptwaf fe , n ä m l i c h einen oder h ä u f i g e r zwei wie eine 

S ä g e doppel t g e z ä h n t e Stacheln. Das 'Pier pflegt am Boden , 
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nament l ich sandigen Stellen zu lagern. Es ist d a n n , wenn es 

sich teilweis i n den Sand e i n g e w ü h l t hat oder a u c h , wenn es 

völ l ig f re i l i e g t , infolge seiner verwaschenen, dunkelen F ä r b u n g , 

die sich dem Untergrunde p r ä c h t i g anpasst, kaum zu erkennen. 

Die Bestie h ä l t sich f ü r jeden Augenbl ick bereit, ihren Schwanz 

an den nackten Fuss des Fischers, des Badenden oder den Fluss 

durchwatenden Wanderers zu schlagen , um ihre Stacheln t i e f in 

das Fleisch einzubohren. Der »raya« ist eine Geissei aller 

columbianischen G e w ä s s e r der Tier ra caliente. Er geht bis i n 

die seichtesten B ä c h e h ine in . I m Stromgebiet des Or inoco lebt 

eine andere A r t , Tacniura (Trygon) hystrix, deren Stachel einen 

Widerhaken besitzt. Jeder Columbianer schwör t darauf , dass 

die Stacheln des » r aya« m i t G i f t g e t r ä n k t s ind. Indessen fehlt 

eine G i f t d r ü s e , wie zuletzt S a c h s nachgewiesen hat. Dass die 

Wunden schwer heilen, w i r d genugsam dadurch e rk lä r t , dass der 

Stachel bohr t und reisst und die Wunde somit zerfetzt. 
F ü r den Fang ergiebt sich infolge der r e g e l m ä s s i g e n Fasten-

tase immer Absatz. Fre i l i ch werden bei niederem Wasserstande 

die Z ü g e so gewich t ig , dass die Preise ausserordentlich h in 

untergehen. 
Die Fischer, welche i n einer Reihe von Mangos beschatteten 

H ü t t e n hart am Ufer w o h n e n , bedienen sich fast ausschliesslich 

des Netzes. Dasselbe ist sehr umfangreich und i n seiner 

Peripherie m i t Ble i beschwert. Es w i r d von dem Fischer , der 

weit i n den Fluss hineinschreitet, f lach ü b e r das Wasser geworfen 

und dann am untersinkenden Saume zusammen gerafft. I n der 

Zei t des Ü b e r f l u s s e s d ö r r t man auch Fische, u m sie ü b e r L a n d 

i n die Berge h ine in zu verkaufen. 
Der A n b a u von F r ü c h t e n ist auffal lend ger ing ; dement

sprechend f indet man sie auf den r e g e l m ä s s i g e n M ä r k t e n nur 

spä r l i ch , G e m ü s e und Salate fehlen nahezu ganz. Fleisch m i t 

Reis und getrockneten Bohnen b i lden jeden T a g den K e r n der 

Nahrung i n einem besseren Hause , die durch Bananen und 

Bataten eine angenehme und jedenfalls gesunde Abwechselung 

erhalten k ö n n t e . Diese Erscheinung f indet ihre E r k l ä r u n g durch 

die Indolenz der B e v ö l k e r u n g und stark hervortretende Neigung 

des Columbianers für Fleischgerichte. 
- Honcia l i e g t , wie sein Name (hondo, t i e f ) besagt, n iedr ig . 

6* 
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W i r s ind auf unserer etwa i o o o k m langen Stromfahrt nur 

200 m gestiegen. M a n hatte m i r H o f f n u n g gemacht , hier 

werde es frischer sein als i n der N ä h e der K ü s t e ; das Gegenteil 

ist eingetroffen. W i e i n einen Tr ich te r strahlt die Sonne i n den 

Gebirgskessel h i n e i n ; die Berge hal ten jeden W i n d a b , selbst 

der Zuzug aus dem Magdalenthale ist durch eine Gebirgscoulisse 

abgeschnitten. Erst nach Sonnenuntergang beginnt es v o m Ge

birge her zu wehen, aber nun deucht es uns b a l d so k ü h l nach 

des Tages sengender G l u t h , dass w i r einen g e s c h ü t z t e n V o r b a u 

oder selbst das Z immer aufsuchen. M a n w i r d i n den T r o p e n 

gegen Temperaturunterschiede schnell sehr empf ind l i ch u n d greif t 

zum Ü b e r r o c k , wo man bei uns i n H e m d s ä r m e l n gehen m ö c h t e . 

Bei H o n d a m ü n d e n 2 F l ü s s e i n den Magdalena e i n , die beide 

die Stadt d u r c h s t r ö m e n . Der bedeutendere ist der G u a r i n ö , 

welcher aus dem Minengebiet der Centralkordi l lere k o m m t . 

S ü d l i c h t r i t t an die Stadt ein niedriges Plateau h e r a n , welches 

sich mehrere Mei len bis M a r i q u i t a , einer K u l t u r s t ä t t e der alten 

I n d i a n e r , ausdehnt. W i r gemessen von dieser Ebene eine v o l l 

s t ä n d i g e Rundsicht . Der Stadt g e g e n ü b e r erhebt sich das Ufer 

des hier stark verengten Magdalena steil u n d hoch u n d geht 

fast unmit te lbar i n das Gebirge ü b e r , nur wenigen H ü t t e n Platz 

g ö n n e n d . Das Felsenthor , durch welches der Strom m i t 

donnerndem G e t ö s e braus t , ist nur 150 m brei t u n d das Ge

f ä l l e so stark, dass der Strom einen »sa l to« b i l d e t ; es s ind die 

b e r ü c h t i g t e n Stromschnellen von H o n d a , welche nur ganz aus

nahmsweise ein Dampfer ü b e r w u n d e n hat. Ös t l i ch steigt die 

K o r d i l l e r e weniger schroff an. Ihre A b h ä n g e s ind m i t d ichtem 

Walde bedeckt und kontrastieren angenehm gegen die nackten 

B e r g e s h ä n g e gerade vor uns. N o c h eines t r i t t uns deut l ich vor 

Augen : w i r bef inden uns , obwohl wi r am l inken Ufe r des Mag

dalena weilen, n icht i m eigentlichen Gebiete der Centralkordi l lere , 

sondern am Fusse einer Gebirgsparzelle, die durch den Magdalena 

von der Ostcordil lere abgeschnitten wurde. Abe r es ist wahr

scheinlich dass der St rom i n f r ü h e r e n Zeiten einen mehr west

l ichen L a u f besessen hat u n d somit auch hier die Grenze zwischen 

den beiden G e b i r g s s t ö c k e n bildete. 

H o n d a war das Ziel meiner Sehnsucht gewesen, seitdem ich 

von Barranqui l la aufgebrochen war. H i e r hoff te i ch nun endl ich 



einen Ü b e r b l i c k ü b e r die niedere Fauna des Magdalenenthales 

zu gewinnen. Das reichste Tier leben regte sich am Strande des 

Flusses u n d auf der Hochebene. A u f den ausgedehnten Playas 

s c h ö s s e n Cicindelen, Wanzen, Spinnen und Gr i l len umher, und i n 

dem schmalen Waldstreifen, der den Strom nach Yeguas begleitet 

u n d v o m Bahndamm durchschnitten und zugäng l ich gemacht 

w i r d , lebte es von L i b e l l e n , Schmetterlingen u n d K ä f e r n . Die 

Berge und das ausgedehnte Plateau zwischen H o n d a und Mariqui ta 

tragen eine Vegetation, welche lebhaft an das graufilzige Strauch

werk der kleinen A n t i l l e n erinnert. H i e r ist die He imat des 

» s a n g r e de d r a g o « (Croton hibiscifolius), eines Strauches m i t blut

ro tem Safte, und anderer wenig belaubter, aber dicht beschuppter 

und behaarter Euphorbiaceen, spirreliger, fast von B lä t t e rn ent-

b l ö s s t e r Melastomeen u n d Verbenen , ha r tb lä t t r ige r Lorbeer- und 

M v r t e n g e w ä c h s e und stachliger Mimosen. 7,wischen dem Busch

werk wuchert hohes Gras , welches zahllose Eidechsen und 

Schlangen beherbergt. Unter Steinen und morschem H o l z haben 

T a u s e n d f ü s s e r , darunter die beissenden, gif t igen Scolopendren, und 

Skorpione , ihre Schlupfwinkel . I m allgemeinen herrscht i n der 

Umgegend Hondas jene Strauchvegetation vor, i n welche wi r bei 

Conejo eintraten. M e i n Wunsch, i n den U r w a l d zu dringen, konnte 

sich hier nicht e r fü l len . Er sollte aber schon i n den n ä c h s t e n 

Tagen durch das freundliche Entgegenkommen eines Landsmanns 

verwirk l ich t werden. 
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Im »Hotel Amerika« traf ich einen deutschen Ingenieur, Herrn 

V o i g t , welcher i m Minengebiete von T o l i m a m i t der Anlage 

einer grossartigen G o k l w ä s c h e r e i begonnen hatte. Sein Wohnsi tz 

befand sich i m Gebi rge , eine kleine Tagereise s ü d w e s t l i c h von 

H o n d a ; er hatte i h n für einige Wochen verlassen, u m ein Fieber 

a b z u s c h ü t t e l n . L e i d l i c h wieder hergestel l t , beabsichtigte er, i n 

den n ä c h s t e n Tagen i n die W i l d n i s z u r ü c k z u k e h r e n . W i r 

besprachen ö f t e r s zusammen meine P l ä n e u n d waren zu der 

Ü b e r z e u g u n g ge langt , dass jenes Gebiet, i n welchem H e r r V o i g t 

hauste , für meine Studien ausgezeichnet sein m ü s s e . A l s mich 
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derselbe e in lud , i h n zu begleiten, konnte mich nicht die Warnung 

z u r ü c k h a l t e n , dass wi r uns i n eine der neberverrufensten Gegenden 

des oberen Magdalena begeben w ü r d e n . Inzwischen t ra f auch 

noch ein deutscher Geolog von jener M i n e i n H o n d a ein, und 

es wurde die gemeinschaftl iche Ü b e r s i e d e l u n g beschlossen. A m 

28. Oktober brachen wir mittags auf und legten die erste Strecke 

m i t der Bahn z u r ü c k , indem wir halbwegs Yeguas entgegen bis 

Perico fuhren. Das ist wiederum ein geographischer Begr i f f , wie 

es deren so viele i n Columbien giebt. I c h habe mich of t ge

f r a g t , wo nur gleich die Namen f ü r alle die P l ä t z e herkommen, 

die durch nichts wei te r , als ein einsames, elendes Haus 

r e p r ä s e n t i e r t werden. So auch hier. D ie einzige H ü t t e aus 

L e h m w ä n d e n m i t einem Palmendach bewohnte eine grosse Fami l ie , 

die stark am Fieber l i t t . I m H a l b d u n k e l einer Ecke des einzigen, 

m ö b e l a r m e n Wohnraumes hockte eine Frau mi t verbundenem, 

fieberschwerem K o p f e , anderswo lag ein Knabe auf den festge

stampften Erdboden hingestreckt mi t gelbem, eingefallenem 

Gesicht u n d s c h m ä c h t i g e n Gliedmassen, zu schwach, sich aufzu

r ichten. A u c h die ü b r i g e n Bewohner machten durch m ü d e n 

Gang und schlaffe Ha l tung einen mitgenommenen Eindruck . 

N u r eine junge Frauensperson hatte sich ihre Frische bewahrt 

u n d arbeitete emsig an einer N ä h m a s c h i n e , weilte aber wahr

scheinlich nur vorabergehend hier. Eine » t i enda« gab den Ver

dienst. Der Guarapo war ausgezeichnet. I n der Umgebung des 

.Hauses konnte man der Meinung werden , auf dem Hofe einer 

grossen E i s e n h ü t t e zu sein. Hunder t gewaltige E i s e n r ö h r e n 

waren hier aufgestellt und harrten ihrer W e i t e r b e f ö r d e r u n g nach 

der M i n e ; vorderhand dienten sie Eidechsen und Schlangen als 

wi l lkommene Schlupfwinkel . I n Perico musste unser G e p ä c k 

auf Mault iere geladen werden, und wir machten uns r i t tbereit . 

Der F i l z h u t , welchen ich noch t r u g , wurde durch den Panama 

ersetzt, ü b e r die Schultern eine weisse Ruana geworfen, als Schutz 

gegen ' die Sonne, und vor allen Dingen wurden die Zamarros 

angelegt, sehr weite, weisse Ü b e r h o s e n aus einem äussers t derben, 

wasserdichten D r e l l . Diese Uberkleider sind uner läss l ich bei den 

so of t grundlosen Wegen, wo der Reiter fortgesetzt mi t Schlamm 

beworfen w i r d . Der Weg f ü h r t e z u n ä c h s t durch einen schattigen 

H o h l w e g und ö f f n e t e sich dann auf eine Savanna. W i r befanden 
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uns wiederum auf einer » m e s a « , ä h n l i c h jener zwischen H o n d a 

und Mar iqu i t a . A l s Mesas (Tische oder Tafe ln ) bezeichnet man 

jene G e r ö l l e b e n e n , welche sich stets b e t r ä c h t l i c h , gelegentlich 

sogar mehrere H u n d e r t Meter, ü b e r die F l ü s s e erheben, v o n denen 

sie durchschnit ten werden. D ie T a f e l l ä n d e r spielen i n den K o r 

di l leren N o r d - u n d S ü d a m e r i k a s eine Ro l l e . D i e Landschaf t der 

Mesa, welche wi r durchrei ten, besitzt einen parkart igen Charakter. 

Das Gras ist so hoch, dass es unsere Pferde fast verbirgt . B a l d 

lenken unsere Bl icke dichtes Buschwerk , b a l d Palmengruppen 

oder die ungemein schlanken S t ä m m e einer Cecropia m i t ihren 

d ü n n belaubten K r o n e n auf sich. D i e Berge treten i m Westen 

und N o r d e n wei t z u r ü c k ; ös t l i ch , nur wenige H u n d e r t Meter 

en t fe rn t , erheben sich steile H ü g e l , unter denen der Pfianzen-

wuchs ü p p i g e r entfaltet ist. A u c h die Savanna macht einen 

fr ischen, saftigen E indruck , denn wi r bef inden uns am Ende des 

zweiten Monats der Herbstregenzeit. D i e Sonne w i r k t f re i l i ch 

heute m i t a l l der K r a f t , welcher sie an einem wolkenlosen H i m m e l 

zwischen dem 4. und 5. Brei tengrad fäh ig i s t , aber dennoch 

f ü h l e n w7ir u n s , wenn auch des Schattens b a r , frischer als i n 

H o n d a , da uns ein starker W i n d umweht . Nach einigen Stunden 

erreichten wi r den G u a r i n ö , einen breiten Fluss m i t starkem 

Gefä l l e , ü b e r den eine B r ü c k e aus einem Flechtwerk von Bambus 

u n d L i a n e n gespannt ist. W i r stiegen ab, u m unsere T ie re am 

Lasso ü b e r den schwankenden Ü b e r g a n g zu f ü h r e n . G l ü c k l i c h 

am anderen Ufer angelangt , beschlossen wi r auf Anra then des» 

Geologen einen Augenb l i ck zu rasten, u n d uns an dem Wasser 

des G u a r i n ö zu laben. Es ist Gletscherwasser. Nur zwei Tage

reisen s ü d l i c h s türzt es v o m Schneehaupte des Ruiz herab. A n 

unserem Lagerorte besitzt es noch eine herrliche K ü h l e . A m 

Grunde des Baches schillert es g o l d i g ; aber es ist nur Katzen

go ld , G l immer , wie mi r meine Gastfreunde bedauernd versicherten. 

Selbst die L u f t , die von dem Wasser aufsteigt, a thmet k ü h l e 

Frische, und es ist ein k ö s t l i c h e s Ausruhen an dem dicht be

schatteten Ufer nach dem langen R i t t durch die sonnige P r ä r i e . 

Abe r w i r m ü s s e n a u f b r e c h e n , wenn wir vor der Nacht an Or t 

und Stelle sein w o l l e n , was , um der schlechten Wege wi l l en , 

d r ingend geboten ist. Sobald wir das hohe U f e r h inan gerit ten 

w a r e n , empfing uns ein M a n n , der hier seine leichte H ü t t e 
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aufgeschlagen hat, um B r ü c k e n g e l d zu fordern, denn er ist H ü t e r 

und Erhalter des schwanken Werkes, ü b e r das gle ichwohl dem

n ä c h s t jene gewaltigen E i s e n r ö h r e n auf Mault ieren und Ochsen 

geschleppt werden sollen. Unser Weg füh r t e " noch auf der Ebene 

for t , wo das Buschwerk mehr und mehr z u s a m m e n r ü c k t und den 

Weg versperrt. Der Geolog, welcher mi t dem m ä c h t i g e n Seiten

messer » m a c h e t e « bewaffnet i s t , ü b e r n a h m die F ü h r u n g , die 

Hindernisse f ä l l end . I m S ü d w e s t e n wurden die Gebirge deut

licher, und vor uns erschien, eine dichtbewaldete H ü g e l k e t t e . W i r 

r i t t en an einigen b ä u e r l i c h e n Ansiedelungen vorbei u n d mussten 

grosse Gehege m i t R indv ieh passieren, welche durch Gatter woh l 

verwahrt s ind. Die Savanna giebt Futter i n H ü l l e u n d F ü l l e . 

Aber selten sahen wir Acker oder G ä r t e n , nur ein paar L imonen-

b ä u m e fanden wir gelegentlich angepflanzt. E twa nach zwei 

Stunden langten wir an den H ü g e l n an und trabten in einen 

W a l d hinein , "wie er ü p p i g e r n icht an den Ufern des mitt lereren 

Magdalena gedeiht. W i r erklommen den R ü c k e n der F lüge lke t t e 

und r i t ten auf i h m , der so schmal i s t , dass er kaum ein Be

gegnen gestattet, entlang. Das V o l k nennt diese schmalen Berg

r ü c k e n t reffend »cuchi l lo« d. h. Messer. Der Weg ist sch lüpf r ig , 

j edoch unsere Tiere schlugen die Hufe fest i n das Erdreich. 

A l l m ä h l i c h e rö f fne te sich i m S ü d w e s t e n ein ü b e r r a s c h e n d 

grossartiges Panorama. I n gewaltigen Umrissen t ü r m t sich die 

Zentralkordil lere auf. Eine Reihe steil abfallender Geb i rgszüge 

schiebt sich kulissenartig vor einander. Jeden lässt eine andere 

Nuance von Blau scharf hervortreten. Ü b e r ihre dunklen Massen 

aber erhebt sich blendend weiss das Haup t des Ruiz von ewigem 

Schnee bedeckt. Noch t r i f f t dasselbe sch räg die Sonne, so dass 

der Schnee hell e rg länz t und sich grell gegen die Schatten abhebt, 

welche die nackten und schroffen, aus den Schneegefilden vor

springenden F e l s w ä n d e werfen. Das Haup t des Ruiz ist breit 

u n d z e r k l ü f t e t ; es erinnerte mich an die Jungfrau , wie sie sich 

Inter laken zeigt. Der H i m m e l war noch völlig re in und die L u f t , 

wie stets i n der Regenzeit, äusse rs t k l a r ; man w ä h n t e den Ge-

birgsstock in einer knappen Tagereise erreichen zu k ö n n e n . 

; Kuenav i s t a« hatte Her r V o i g t diesen Punkt genannt. F ü r w a h r 

er verdiente es. Wie herr l ich ist auch die N ä h e ! Unter uns 

W a l d , öf ters unterbrochen durch einen Sumpf, i n dem Platanillos 
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w u c h e r n , entfernten die Savanna m i t ihren Palmengruppen u n d 

rings am Hor izonte Gebirge m i t wundervol len Prof i len u n d 

wechselnden Farben, wie sie Ent fernung u n d Beleuchtung ver

leihen. W i r setzten unseren W e g for t . Rechts u n d l inks sahen 

wi r i n enge T h ä l e r h i n e i n , so weit sie der W a l d n icht verbirgt . 

Aber wi r durf ten n icht t r ä u m e n . Mancher U r w a l d b a u m senkt 

sich halb entwurzelt so t ie f i n den Weg nieder, dass unser Pferd 

eben unter ihnen d u r c h s c h l ü p f e n kann, u n d wi r uns an seinen 

Hals schmiegen m ü s s e n . Oder es s töss t unser Fuss e m p f i n d l i c h 

gegen einen Strunk oder das T i e r ge rä t bergab ins Gle i ten , u n d 

wir m ü s s e n die Züge l straff und hoch nehmen oder es ist eine 

grundlose Schlamralache zu umgehen. So r i t ten w i r noch eine 

Stunde for t bergauf, bergab, dann wurde der Weg breiter u n d 

s t ä rke r begangen. P lö tz l i ch traten wi r i n eine L i c h t u n g . E m 

Anwesen tauchte vor uns auf , gastlicher Rauch wirbel te empor, 

wir waren am Ziele. 
» S a l u d y p e s e t a s ! « » G e s u n d h e i t und G o l d ! « r ie f uns der 

Geolog, Dr . Lieder , zum W i l l k o m m e n zu, als der unvermeidl iche 

Cock-tai l gebraut war. I h m hat es sich nicht er fül l t , denn heute 

ruht er auf dem cypressenreichen, protestantischen Fr iedhofe v o n 

Bogota. E r ist das Opfer eines jener w ü t e n d e n F i e b e r a n f ä l l e 

geworden , die seine herkulische Gestalt schon damals ö f t e r auf 

das Lager warfen . Ehre seinem Angedenken ! Er war nicht ein 

M a n n , den nur das G o l d gelockt hat, Gesundheit u n d Leben zu 

wagen. E i n u n s t ä t e r Abenteurergeist tr ieb i hn durch die Wel t . 

Mehrere Jahre war er i n Diensten des Reiches i n A f r i k a umher

gezogen , jetzt brannte schon die Begierde in seiner Seele , nach 

Asien zu re isen, um die Wunder Indiens und Chinas kennen 

zu lernen. 
Das Gebiet der M i n e dehnt sich .am Purnio aus , einem 

kle inen Nebenflusse des Magda lena , der zwischen Conejo und 

Yeguas i n diesen e i n m ü n d e t . Es umfasst 57 q k m , welche m i t 

go ldha l t igem Alluvialschot ter i n einer M ä c h t i g k e i t von 3 bis 10 m 

bedeckt s i n d , der sich von einem v o m Purnio durchschnit tenen, 

280 m hochgelegenen Plateau bis auf die angrenzenden bis zu 

400 m ansteigenden H ö h e n hinaufzieht . Das G o l d w i r d ge

waschen. Vorerst war man noch an der Arbe i t , einen K a n a l von 

10 k m L ä n g e , welcher meist durch U r w a l d f ü h r t , auszubauen, 
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um eine Wasserkraft mi t so starkem Gefä l l e zu gewinnen , dass 

sie gegen die Schottermassen gerichtet, t äg l ich 700 bis 1000 cbm 

Gestein zu lö sen v e r m ö g e . Bei einer solchen Arbeitsleistung w i r d 

auch noch ein sehr bedeutender Gewinn erziel t , wenn man, wie 

Her r V o i g t , nur f ü r 1 M . Goldgehalt auf den cbm Gestein 

rechnet. D e m Waschen i m kleinen auf dem flachen Holztel ler 

habe ich ö f t e r s zugeschaut, denn es war ein ü b e r r a s c h e n d e r A n 

b l i ck , wenn durch ein geschicktes letztes Schwenken der tief

schwarze Satz von f e inkö rn igem Magneteisen, der nach dem 

Fortschwemmen des g r ö b e r e n Gesteins ü b r i g bleibt , entfernt wurde, 

und alsdann blanke Goldf l i t te rchen erschienen. 

Die Ansiedelung bestand nur aus zwei , leicht aus H o l z 

z u s a m m e n g e f ü g t e n und mi t P a l m e n b l ä t t e r n gedeckten Wohnungen, 

» r a n c h o s « , von denen die h ö h e r auf dem Plateau liegende den 

H e r r e n , n ä m l i c h zwei Ingenieuren , einem deutschen Geologen 

und zeitweilig auch mir , die andere tiefere den Peonen Obdach bot. 

Der n ä c h s t e Or t ist V i c t o r i a , 760 m hoch i n der Zentral-

kordi l lere gelegen und i n einem Ri t t von 4 Stunden von uns 
aus zu erreichen. 

Das Plateau ist i n eine Weide umgewandel t , welche den 

M a u l t i e r e n , Pferden und der K u h , die uns jeden Morgen M i l c h 

spendet, — d. h . wenn sie k o m m t — Nahrung g e w ä h r t . Zwischen 

dem hohen Grase b l ü h e n M i m o s e n , V e r b e n e n g e w ä c h s e und 

nament l ich Melastomaceen m i t orangeroten B l ü t e n d o l d e n , welche 

ä h n l i c h g e f ä r b t e Schmetterlinge (Heliconien) ersichtlich zum 

Niedersitzen bevorzugten. Einige einsame Cecropien erinnern 

da r an , dass auch hier sich einst der U r w a l d ausdehnte. Gegen 

S ü d w e s t e n fäll t das Plateau ziemlich steil zum Purnio ab , sonst 

geht es i n den U r w a l d ü b e r , welchen wir vom Hause i n etwa 

5 Minu ten erreichen. W i r folgen der Anlage des Kanals, an der 

sich ein Pfad hinzieht. Erst vor Jahresfrist ist der W a l d rings 

umher ausgebrannt, das hat indes die Lebenskraft der B ä u m e 

nicht g e s t ö r t , sondern nur das Schlingwerk vernichtet , welches 

inzwischen aber schon wieder ü p p i g wucher t , uns jedoch vor

läuf ig noch erlaubt, auch ohne Machete vom Wege abzuschweifen. 

» E i n e n W a l d übe r dem W a l d e « hat H u m b o l d t , der u n ü b e r 

troffene Altmeister i n der landschaft l ichen Schilderung der Natur 

v o m wissenschaftlichen Standpunkte aus, den U r w a l d genannt 



— 92 — 

u n d dami t angedeutet, wie die G e w ä c h s e , B ä u m e , S t r ä u c h e r u n d 

K r ä u t e r verschiedene Stockwerke b i l d e n . Eine gewaltige F ü l l e 

von Pf lanzenfamil ien w ä c h s t , i n zahllosen A r t e n ver t re ten , übe r 

einander u n d durcheinander. W o R a u m i s t , giebt es Pflanzen. 

Es herrscht eine Mannigfa l t igke i t der Ar t en , fü r die wi r i n unseren 

Breiten nirgends ein a n n ä h e r n d e s Beispiel haben. A u f wenigen 

Quadra tk i lometern f inden sich Hunder te von verschiedenen 

Baumarten zusammen, w ä h r e n d man bei uns i n einem ausgesuchten 

Mischwalde kaum mehr als 10 bis 15 verschiedene H ö l z e r 

zäh l t . M a n b e k o m m t am besten e in B i l d von der relat iv seltenen 

Wiederkehr der n ä m l i c h e n A r t , wenn der eine oder andere Baum 

i n B lü t e steht, u n d man dann eine U r w a l d f l ä c h e v o n einer A n h ö h e 

aus ü b e r s i e h t ; man bemerkt alsdann auch, wie weit zerstreut die 

ü b e r den W a l d hinausragenden Palmen s ind. N u r bei den 

Pflanzen der untersten Etage t r i f f t man dieselben T y p e n h ä u f i g e r 

oder so gar i n kle inen B e s t ä n d e n . W ä l d e r , i n denen eine A r t 

so stark vorherrscht , dass man sie als wa ldb i l dend bezeichnen 

darf , sind sehr selten. E ine solche Ausnahme b i lde t nach 

K a r s t e n an der westindischen K ü s t e von Columbien u n d Venezuela 

Croton malambo, eine baumartige Euphorbiacee. A u f der kolossalen 

A r t e n f ü l l e beruht i n erster L i n i e die erstaunliche Dich te des Ur 

waldes, wenn es gewiss auch zu t r i f f t , dass er dieselbe ausserdem 

seinem kolossalen Al ter und ununterbrochenen Entwickelungs- v 

gange verdankt. Der K a m p f ums Dasein erlaubt gleichen oder 

naheverwandten A r t e n nebeneinander nur eine b e s c h r ä n k t e Ent

fa l tung, da sie dieselben A n s p r ü c h e an Boden u n d L i c h t stellen. 

Var i ieren diese, was bei verschiedenen A r t e n der F a l l sein kann 

und h ä u f i g auch i s t , so vermag sich die Summe der G e w ä c h s e 

auf derselben B o d e n f l ä c h e wesentlich zu steigern W i r ü b e r z e u g e n 

uns hiervon schon auf der r ö m i s c h e n Campagna , wo auf einem 

Acker Weizen re i f t , den W e i n s t ö c k e u n d M a n d e l b ä u m e beschatten. 

Der Boden unserer H e i m a t w ü r d e sich ebenfalls derart ig ausnutzen 

lassen, aber unsere nordische Sonne gestattet es n icht . 

Der U r w a l d ist l ichter als unser Buchenwald , u n d d a m i t 

h ä n g t die jederzeit ü p p i g e En twicke lung einer Bodenf lora i n j enem 

zusammen, welche i n diesem, sowie das L a u b da i s t , a n h ä l t . 

Gle ichwohl ist die Vegetat ion der niederen Stockwerke übe r 

raschend arm an B l ü t e n . H ie r und dort s ind es die rot-orange-
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f a r b e ü e B lü t en r i spe einer H e l i c o n i e , die m ä c h t i g e , purpurne 

Rosette einer Passiflore oder der blaue, we i tgeö f fne t e K e l c h einer 

Ananas, die sich dem Auge a u f d r ä n g e n , sonst g e h ö r t ein scharfes 

Suchen dazu, B lumen zu entdecken. Die meisten B lü t en , welche 

sich i m H a l b d u n k e l des Waldes ent fa l ten , s ind i m Gegensatz zu 

denen der Baumkronen , welche diese, wenn sie erscheinen, 

geradezu ü b e r s ä e n , gross und auffal lend ge fä rb t . Das ist, wie i n 

der F lora des Hochgebirges, eine Anpassung an die Spär l i chke i t 

der Insektenwel t , spä r l i ch insofern wenigstens i m U r w a l d e , als 

sie fü r die B e s t ä u b u n g i n Frage k o m m t . N o c h eine andere 

Anpassung, welche auf I n s e k t e n b e s t ä u b u n g Bezug hat, fesselt uns 

an den B l ü t e n ä h r e n oder -Trauben von Pitcairnia und Vriesea, 

stolzen und h ä u f i g e n Bromeliaceen des Urwaldes. Ihre auffallenden 

B l ü t e n s t ä n d e verdanken n ä m l i c h ihre Pracht lebhaft gelb oder 

rot g e f ä r b t e n H o c h b l ä t t e r n , welche sich als grosse Schuppen 

zwischen den an und für sich unscheinbaren B lü t en anordnen. 

Es sind Schaugebilde, L o c k m i t t e l für die Insektenwelt. 

Die Sonnenstrahlen, welche durch das Blat twerk dringen, 

werden t a u s e n d f ä l t i g h i n und her geworfen , denn die meisten 

der u n z ä h l i g e n Blä t t e r wirken wie Spiegel aus Malachi t . M a g 

sich ihre Form, wenn wir uns aufs Sammeln legen, ü b e r a u s ver

schiedenartig erweisen , alle übe rwieg t i n e r d r ü c k e n d e r F ü l l e das 

lederharte, ganzrandige, t i e f d u n k e l g r ü n e , mehr oder minder ovale 

Blat t , ba ld k le in , wie das des Lorbeers, b a l d ' so gross, dass wi r 

ein einziges als Schirm benutzen k ö n n e n . Daneben verschwinden 

die f ä c h e r f ö r m i g e n oder gefiederten der Pa lmen , die mehrfach 

zusammengesetzten der Mimosen, die gefingerten der Ara l i en und 
spatelartigen der Araceen. 

I m U r w a l d wächs t , b l ü h t und welkt es f o r t w ä h r e n d . Einen 

Sti l lstand der gesamten Vegetation giebt es niemals. Indessen 

dar f man nicht sagen, dass keine Jahreszeiten zum Ausdruck 

kommen . Das ist w o h l der F a l l u n d offenbart sich nament l ich 

i n der P e r i o d i c i t ä t der B lü te der mannigfal t igen Baumarten. Be

sonders der Wechsel der Sonnen- u n d Regenzeiten, am Magdalena 

ein vierfacher, w i r d von bestimmten u n d auffä l l igen B l ü t e p e r i o d e n 
begleitet. 

Tro tzdem wi r uns noch i n der Regenzeit be f inden , welche 

zweimal j äh r l i ch 3 Monate (September bis November und März bis 



— 9 4 — 

Mai ) andauert, haben w i r viele sonnige Stunden u n d selbst ganz 

wolkenlose T a g e , da die H a u p t g ü s s e nachts erfolgen. A l l e Be

dingungen s ind güns t i g , das T ie r l eben zu s tud ie ren , u n d t ä g l i c h 

streifte i ch umher , m i t den verschiedenartigsten F a n g g e r ä t e n u n d 

Sammelutensil ien a u s g e r ü s t e t . 

W i e ganz anders ist die W i r k l i c h k e i t , als die Phantasie es 

ausmalte ! Es ist Morgen ; die Sonne strahlt h e l l , u n d tausend 

Reflexe durchleuchten den W a l d m i t seiner unendl ichen F ü l l e 

g l ä n z e n d e r Blä t te r . Aber sie erweckt ke in lautes Leben ausser 

einigen Vogels t immen i n den h ö c h s t e n Baumwipfe ln . Schmetter

linge fliegen u m h e r , nament l ich grel l rot-gelb-schwarz g e f ä r b t e 

Heliconius, durchsichtige, zarte Ithomia u n d schwarze, sammet-

g l ä n z e n d e Papilio m i t leuchtenden, dunkelroten, weissen u n d 

g r ü n e n F l ecken ; Wespen umkreisen uns; seltener summt ein 

K ä f e r v o r ü b e r . Ver l ieren w i r uns tiefer i n den W a l d , so w i r d 

es noch stiller u n d scheinbar leerer an G e s c h ö p f e n . Der U r w a l d 

ist keineswegs so Tierreich, als sich der F r e m d l i n g vorstell t u n d 

wahrscheinl ich weder an A r t e n noch Ind iv iduen reicher als unser 

Buchenwald . Erst i n j ü n g s t e r Zeit , seitdem sich die Bio logie i n 

ausgedehnterem Masse der Statistik bed ien t , haben wi r einige 

sichere Anhal tspunkte fü r das quanti tat ive V e r h ä l t n i s jener so 

ü b e r a u s verschiedenen ö k o l o g i s c h e n Faunengebiete. F r . D a h 1, 

ein j ü n g e r e r Z o o l o g , f i n g beispielsweise w ä h r e n d der g ü n s t i g s t e n 

Jahreszeit i m R ö n n e r h o l z bei K i e l mittels K ö d e r i n einem Tage 

145 aasliebende F l i e g e n , die sich auf 16 A r t e n ve r te i l t en , i m 

Urwalde bei R a l u m auf Neupommern 1 4 3 , welche 17 A r t e n 

a n g e h ö r t e n . Dagegen am Ostseestrande 182 m i t 6 A r t e n , am 

Strande Ralums 1423 m i t 13 A r t e n . A n einem besonders 

g ü n s t i g e n , freien Orte Deutschlands stieg der Fang an Aasfressern 

i m besten Mona t auf 2 0 0 , erreichte aber bei R a l u m 7000. Es 

existiert also ein gewaltiges numerisches Ü b e r g e w i c h t der T ropen 

fauna ü b e r die unsere, aber dasselbe k o m m t n ich t i m Walde , 

sondern an den offenen P l ä t z e n zur Gel tung . Wie be i uns i m 

Win te r geht i n den Tropen w ä h r e n d der t rockenen Zeit die 

T i e r w e l t ausserordentlich z u r ü c k . Derselbe Or t , welcher D a h l i m 

Bismarckarchipel mi t t en i n der Regenzeit 7000 Tie re m i t 

14 A r t e n geliefert ha t te , gab w ä h r e n d der D ü r r e nur noch 34 

m i t 6 A r t e n . 



— 95 — 

Die Beherrscherin des Urwaldes ist die Ameise. Ü b e r a l l 

durchschreiten sie das welke Laub- am B o d e n , die meisten 

S t r ä u c h e r sind von ihnen v o l l , und i n langen T u n n e l s , welche 

sie sich i n unendlicher M ü h s a l aus feiner Erde an B a u m s t ä m m e n 

h inauf gebaut haben , steigen sie zu deren Laubkronen empor, 

um mi t B l a t t s t ü c k e n be laden , die sie a b s ä g t e n , wieder herab

zukommen und ihrem Bau zuzueilen, wo sie aus diesen B lä t t e rn 

K o m p o s t für die Zucht eines Pilzes bereiten, dessen Sporen ihnen 

zur Nahrung dienen. Die Blattschneideameisen, A t t a , sind nur 

in der Tier ra caliente he imisch , werden hier aber ebenso 

massenhaft in den heissen Geb i rg s thä l e rn , als an den W a l d s ä u m e n 

angetroffen, welche die F l ü s s e der Llanos einfassen. I c h be

obachtete sie zum ersten Male am unteren Magdalena auf einer 

vor kurzem entwaldeten Parzelle. Me in Augenmerk fesselte ein 

brei tes , g r ü n e s B a n d , das sich am Boden h inzog , und dessen 

einzelne Te i le sich in f o r t w ä h r e n d e r Bewegung b e f ä n d e n . Es 

setzte sich aus unzäh l i gen , hellbraunen Ameisen mi t unverhä l tn i s 

m ä s s i g grossem, h e r z f ö r m i g e m K o p f zusammen, deren K ö r p e r 

durch ein B l a t t s t ü c k c h e n verdeckt w u r d e , welches sie wie ein 

Banner aufrecht trugen. Sie hielten das Bla t t s tück so fest , dass 

man sie daran aufheben konnte. Dank der i ngen iösen Be

obachtungsgabe von T h . B e l t und der eingehenden Unter

suchungen A; M ö l l e r s sind wir heute ü b e r die Lebensweise der 

Blattschneideameisen, welche zu den charakteristischsten Er

scheinungen der amerikanischen Tropenwelt g e h ö r e n , g r ü n d l i c h 

unterrichtet . Diese m e r k w ü r d i g e n G e s c h ö p f e besteigen die ver

schiedenartigsten W a l d - u n d K u l t u r b ä u m e , um von ihren B lä t t e rn 

etwa »g roschengrosse« S t ü c k e abzuschneiden, was sie mi t ihren 

Kie fe rn vo l lb r ingen , welche wie eine Schere arbei ten , deren 

Plat ten ein wenig g e k r ü m m t sind. Die Blä t t e r werden bis auf 

die Mi t te l r ippe z e r s t ö r t , und die B ä u m e mehr oder minder und 

manchmal gänz l i ch entlaubt. M i t einem Blat t als B ü r d e eilen 

sie nach ihrem Neste , welches i m • güns t i gen Fa l l i n n ä c h s t e r 

N ä h e sich bef inde t , gelegentlich aber ü b e r einen Ki lomete r 

entfernt ist. D a h i n haben sie sich Strassen gebahnt , welche 

trotz aller W i l d n i s peinl ich sauber gehalten werden. Vornehml ich 

sind sie f re i von Gras und anderem niedrigen Pflanzenwuchs und 

zeigen oftmals eine t ä u s c h e n d e Ä h n l i c h k e i t mi t den Waldpfaden 
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der E ingeborenen , zumal sie kaum s c h m ä l e r s ind. Bei Orocue 

habe i ch mich i m lichteren Uferwalde des Meta wiederhol t durch 

eine solche Strasse v o m r icht igen Pfade e n t f ü h r e n lassen u n d 

b i n meines I r r tums erst m i t der zunehmenden U n d u r c h d r m g h c h -

kei t des Buschwerks gewahr geworden. Die Strassen der Ameisen 

pflegen Hindernisse nicht zu umgehen, sondern die k ü r z e s t e Route 

einzuhalten. I c h habe eine gesehen, die dre imal i n engen 

Z w i s c h e n r ä u m e n durch umfangreiche, ge fä l l t e B a u m s t ä m m e unter

brochen wurde . D ie Ameisen ü b e r k l e t t e r t e n sie; auch B ä c h e 

werden ü b e r s c h r i t t e n , auf B r ü c k e n , die der Zufa l l aus Steinen, 

B l ä t t e r n u n d H o l z z u s a m m e n f ü g t e . Selbst vor stark begangenen 

Verkehrsadern schrecken die Ameisen n ich t zu rück . I n H o n d a 

kreuzte ihr Weg .eine Strasse , welche v o n G ä r t e n u n d H ä u s e r n 

eingefasst war u n d zu den lebhaftesten g e h ö r t e , we i l sie zur 

K i r c h e und den Stallungen f ü h r t e , i n welche die Reisenden ihre 

Reit- u n d Lasttiere einstellten. Zweifellos m ü s s e n sie hier t äg l i ch 

Verluste erleiden, obwoh l ihnen die Pflastersteine, zwischen denen 

sie sich m i t Vor l iebe bewegten, einigen Schutz g e w ä h r e n mochten . 

Denselben W e g benutzen diejenigen A m e i s e n , welche leer v o m 

Neste zur S ä g e a r b e i t z u r ü c k k e h r e n . Die Strassen, welche ich sah, 

waren meistens sehr brei t und machten den E i n d r u c k , als ob 

das Erdre ich fest gestampft sei. Bel t f and die Hauptstrassen m 

Nicaragua etwa 20 cm brei t , Möl l e r dagegen unweit Blumenau 

nur 1,15 cm. H ie r gl ichen sie vie l fach schmalen G r ä b e n , che 

streckenweis i n Tunnels umgewandelt w a r e n , i ndem sie die 

Ameisen m i t einem G e w ö l b e v o n Erdre ich ü b e r d e c k t hatten. 

Solche Tunnels f and ich sehr h ä u f i g v o n den Ameisen an ziemlich 

freistehenden B ä u m e n , welche sie zu entlauben i m Begr i f f standen, 

so wei t ich sehen k o n n t e , h inauf g e f ü h r t , so dass ich mi r che 

Frage vor leg te , ob, die Tiere diese m ü h s e l i g e n Bauten des 

Schattens halber errichtet haben. W i r empfangen von den 

ziehenden Ameisenscharen den E i n d r u c k g rösse re r Hast , als in 

W i r k l i c h k e i t herrscht. M i t der U h r i n der H a n d , hat Möl l e r 

ihre Marschgeschwindigkeit auf u n g e f ä h r 150 m \ i n der Stunde 

festgestellt. M e r k w ü r d i g e r w e i s e f ü h r e n fast alle B l a t t t r ä g e r , »che 

S c h l e p p e r « , kleinere Ameisen als Reiter m i t sich. M a n findet 

of t mehrere , die auf dem R ü c k e n der leeren T ie re sitzen, bei 

den bepackten aber mi t Vor l i ebe an der oberen Blat tkante sich 

1 



— 97 — 

festhalten. Darauf wurde schon Belt aufmerksam. Es sind junge 

A r b e i t e r , die sich spazieren tragen lassen. Die Nester befinden 

sich i m Walde oder am Rande desselben an freien Stellen u n d 

selbst i m Bereich der menschlichen Wohnungen z.. B . unter der 

" T h ü r s c h w e l l e . Das freiliegende Nest ve r rä t sich durch eine flache, 

hüge l ige Erhebung des Erdbodens und besteht aus einer Anzahl 

v o n K a m m e r n , die durch G ä n g e m i t einander kommunizieren 

und .durch v i e l e , of t sehr g e r ä u m i g e S c h ä c h t e m i t der Aussen-

welt i n Ve rb indung stehen. Der Bau hat also viele P fo r t en , an 

der O b e r f l ä c h e des H ü g e l s s o w o h l , als i n seinem n ä c h s t e n U m 

kreis. Durch sie verschwinden die aus den verschiedensten 

Richtungen h e r b e i s t r ö m e n d e n , blat tbeladenen, schier endlosen 

Z ü g e . — Zu was benutzen diese Ameisen die B l a t t s t ü c k e ? M a n 

war f r ü h e r i m allgemeinen der Ansicht , dass sie zum Bauen ver

wandt w ü r d e n u n d schenkte der Ä u s s e r u n g Belts wenig Glauben, 

dass die Ameisen sich von einem Pilze n ä h r e n , welchen sie i n 

dem verwesenden Bla t twerk , innerhalb der K a m m e r n ihres Nestes 

z ü c h t e n . Aber dieser grosse Naturforscher hat Recht behalten. 

Die Ameisen verarbei ten, wie von Möl le r und seitdem auch von 

anderer Seite bei gefangen gehaltenen. Blattschneidern festgestellt 

w u r d e , die B l a t t s t ü c k e i n ihrem Neste m i t Kinnbacken und 

V o r d e r f ü s s e n zu einem Kompos t , den sie nun von dem Mycel ium 

ganz bestimmter Pilzarten (Hymenomyceten) durchwuchern lassen. 

D ie Ameisen verzehren die kugeligen Anschwellungen der H y p h e n . 

Das ist ihr Bro t u n d darum ihre rastlose, o f t nicht einmal nachts 

unterbrochene Arbe i t . — W e n n man bedenkt, dass die Blattschneide

ameisen i n u n z ä h l i g e n M i l l i a r d e n an der Arbe i t sind, so fragt 

man m i t B e l t : » W e l c h e W ä l d e r k ö n n e n solchen Eindr ing l ingen 

Stand halten? Wie ist es m ö g l i c h , dass die Vegetat ion nicht 

v o m Erdboden weggefressen w i r d ?« Der grosse Naturforscher gab 

die A n t w o r t selbst: »Sicher l ich konnte solcher Z e r s t ö r u n g nur die 

Tropennatur m i t ihrem ungeheueren u n d ununterbrochenen 

W i e d e r e r z e u g u n g s v e r m ö g e n Stand h a l t e n . « D ie Blattschneider 

verschonen nur wenige Pflanzen so vo l l s t änd ig , wie nach Schimper 

und M ö l l e r die G r ä s e r . Zu ihren Lieblingspflanzen g e h ö r e n 

leider s ä m t l i c h e aus der alten Wel t e i n g e f ü h r t e n K u l t u r g e w ä c h s e : 

Kaf fee , Orangen, Mango und die meisten G e m ü s e - u n d Schmuck

p f l anzen ; aber auch die sehr wichtige einheimische Manibo t und 
Bürger , »Reisen eines Naturforschers«. 7 
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Bataten u n d die C h i n a b ä u m e , welche i n der T ie r ra caliente zu 

kul t iv ie ren an den Angr i f f en der Schlepper scheiterte. D ie Säge-

• ameisen nehmen auch F r ü c h t e u n d Samen. Sie te i len Guayavas 

u n d Bananen, auf , schleppen M a i s k ö r n e r h inweg u n d nehmen i n 

der Gefangenschaft auch Farinha, die feinste M a n i o k s t ä r k e . A u c h 

für die Ursache, warum die nach A m e r i k a e i n g e f ü h r t e n G e w ä c h s e 

besonders unter den Blat tschneidern zu le iden haben , f and Belt 

die r icht ige E r k l ä r u n g . Die Blattschneideameisen sind auf Süd

amerika b e s c h r ä n k t u n d hier mussten i m Laufe der Zeiten alle 

diejenigen G e w ä c h s e vernichtet werden, welche n icht i rgend einen 

Schutz gegen die B l a t t s ä g e r besassen oder erwarben. Eine Aus

lese i n dieser R ich tung f i e l n a t u r g e m ä s s bei den Pflanzen der 

alten Wel t fo r t . M a n glaubt ferner (R. S p r u c e u n d S c h i m p e r ) , 

dass unter anderem der Gehalt an gewissen ä t h e r i s c h e n Ö l e n 

viele G e w ä c h s e der s ü d a m e r i k a n i s c h e n T i e r r a caliente vor den 

r ä u b e r i s c h e n Ü b e r f ä l l e n der Blattschneider s c h ü t z e (Citrone und 

Manda r ine ) , f re i l i ch andere ein L o c k m i t t e l s ind (Orange und 

Guayava). E i n bedeutsames Schutzmittel s ind aber, wie ebenfalls 

die ü b e r a u s interessanten Beobachtungen von Belt u n d Schimper 

. beweisen, wiederum A m e i s e n : Andere A r t e n , welche selbst den 

G e w ä c h s e n u n g e f ä h r l i c h , v o n manchen derselben die Säge r zurück

hal ten . E i n g l ä n z e n d e s Beispiel fü r die unendliche Mannigfa l t ig 

kei t i m Zusammenwirken der Organismen, v o n denen gelegentlich 

die am n ä c h s t e n verwandten einander diametral entgegen streben, 

z e r s t ö r e n d u n d erhaltend nach menschlichen Begr i f fen . 
Wie ganz al lgemein die B l ü t e n m i t Vor r i ch tungen -zum A n 

locken der Insekten ausgestattet s ind , u m die F r e m d b e s t ä u b u n g 

h e r b e i z u f ü h r e n , besitzen eine Anzah l G e w ä c h s e Anpassungen, 

welche uns heute als wicht ige Existenzbedingungen gewisser A m e i 

sen erscheinen. Bestimmte Akazien, z. B . die auch i n Columbien 

heimische Acacia cornigera, s ind m i t grossen , d ü n n w a n d i g e n , 

hohlen Dornen ausgestattet, die sehr kriegerischen Ameisen zur 

W o h n u n g dienen, nachdem sie sich einen Zugang i n die Dornen 

gebohrt haben. O b w o h l sich die Akazie schon durch diese 

E in r i ch tung ameisenfreundlich erweist, besteht doch ihre eigentliche 

Myrmecoph i l i e i n dem Re ich tum einer besonderen A r t F r ü c h t e , 

die sie augenscheinlich nur fü r die Ameisen hervorbr ingt , denn 

sie werden von diesen f o r t w ä h r e n d gesammelt u n d verzehrt. Das 
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sind eiweissreiche K ö r p e r c h e n , welche sich an den Fiederspitzen 

der B l ä t t e r entwickeln. Die Akazienameise ist aber — was uns 

nicht wundern kann — eine geschworene Fe ind in der Blat t 

schneider, gegen die sie ihren Baum so erfolgreich verteidigt , 

dass man i h n stets verschont findet. Eine ä h n l i c h e Symbiose 

besteht zwischen den Ameisen und verschiedenen Cecropien, 

kandelaberart ig verzweigten B ä u m e n aus der Fami l ie der Moraceen. 

Der Stamm der Cecropien ist hoh l u n d durch quergestellte 

S c h e i d e w ä n d e gekammer t ; ein Bau der auf statische V e r h ä l t n i s s e 

z u r ü c k z u f ü h r e n ist, welche bei der Gestaltung n icht allei n heran

wachsender pflanzlicher, sondern auch tierischer Organe eine viel 

ausschlaggebendere Ro l l e spielen, als man f rühe r meinte. Die 

Myrmecoph i l i e beruht i n diesem Falle nach Schimper dar in , dass 

der Stamm kleine Vert iefungen aufweist, welche nach geringer 

Bohrung Einlass i n die K a m m e r n g e w ä h r e n . Die Ameisen 

kennen und b e n ü t z e n diese mi t Bezug auf ihren Widers tand 

einer T a p e t e n t h ü r vergleichbare Pforte, zu der ü b e r d i e s als ein 

Wegweiser eine L ä n g s r i n n e füh r t , von der wohl mindestens eine 

von jeder Ameise gefunden w i r d , welche den Baum ein paarmal 

umkreist . Ausserdem w i r d die Liebhaberei der Ameisen für die 

Cecropien noch durch k le ine , e i fö rmige F r ü c h t e gesteigert, welche 

an der Basis der B lä t t e r zu keinem anderen Zwecke reifen, als 

v o n jenen abgeerntet zu werden. A u c h die wohlgelit tenen G ä s t e 

der Cecropien sind kriegerisch und dienen ihnen als eine Schutz

armee gegen die Blattschneider. Ü b r i g e n s werden auch G e w ä c h s e , 

be i denen myrmecophi le Anpassungen bisher vermisst wurden, 

von Ameisen bewohnt, welche sich i n blasenartigen Erweiterungen 

der Blattstengel ansiedeln. Schimper entdeckte i m n o r d ö s t l i c h e n 

Venezuela solche V e r h ä l t n i s s e bei Cordia nodosa, und ich m ö c h t e 

fü r C. riparia, eine strauchartige Boraginee am Magdalena, das

selbe annehmen. A u f der sonnigen Ha lde unseres Rancho waren 

viele S t r ä u c h e r von Ameisen okkup ie r t , welche i n zahlreichen, 

haselnussgrossen Erdnestern wohn ten , die sie sich um die Inser

t i on der Blattstiele gekittet hatten, augenscheinlich, wei l sie dor t 

den besten H a l t fanden, Ih re W o h n g e w ä c h s e bl ieben ebenfalls 

von den Blat tschneidern verschont; ich habe of t unter ihrem 

s t ü r m i s c h e n u n d bissigen Nature l l zu leiden gehabt. 

D ie niederen G e s c h ö p f e des Urwaldes halten sich sehr ver-

7* 
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borgen . Un te r loser R i n d e u n d morschen B a u m s t ä m m e n , L a u b 

u n d Steinen, i n den A c h s e l h ö h l e n welker P a l m e n b l ä t t e r , i n den 

t ü t e n f ö r m i g zusammengerollten jungen B l ä t t e r n der Platani l los , i n 

den B l ü t e n v o n He l i con ien und Araceen m ü s s e n wir sie auf

s t ö b e r n u n d nament l ich die Untersei ten der B l ä t t e r forschend 

betrachten. Aber nur ein geringer Prozentsatz dieser Schlupf

winke l b i rg t W ü r m e r , Schnecken, T a u s e n d f ü s s e r , Krebse oder 

Spinnen u n d K ä f e r , meistens haben auch v o n ihnen Ameisen 

Besitz ergriffen, v o n denen es bekannt ist, dass sie nur wenige, 

.unscheinbare G e s c h ö p f e neben sich dulden . A m meisten scheinen 

Ameisen s t ä n d i g e Feuchtigkei t zu scheuen, u n d deshalb sind die 

R ä n d e r der B ä c h e fü r uns am ergiebigsten, von denen dem Purnio 

i n n ä c h s t e r N ä h e verschiedene zufiiessen. W e n n uns das G l ü c k 

b e g ü n s t i g t , f inden w i r unter einem einzigen morschen Baumstamme 

eine K o l o n i e der verschiedensten G e s c h ö p f e . Grosse, rote oder 

braunviolette K r a b b e n aus dem Genus Sesarma u n d Pseudothelphusa, 

welche unsere Region weit ins Hochgebirge h inauf b e v ö l k e r n ; die 

kolossale Vogelspinne, Xenesthis.columbiana, das g rös s t e aller Spinnen

tiere, langbeinige Gonylepius, die Kanker der neuen W e l t ; gewaltige 

Skorpione, Tityus und Opisthacanthus; Skorpionspinnen, Admetus, 

jene m e r k w ü r d i g e n Ü b e r g a n g s f o r m e n zwischen Skorpionen und 

Spinnen, welche den Giftstachel entbehren, aber i n ihren gif t igen 

Klauenkie fe rn eine auch dem Menschen g e f ä h r l i c h e Waffe besitzen; 

riesige Scolopendren u n d Jul iden, den w a l z e n f ö r m i g e n Spirobolus 

u n d plat ten Leptodesmus ; Asse ln ; mancherlei K ä f e r , nament l ich 

die grossen, unserem H i r s c h k ä f e r verwandten Passaliden; ver

schiedene Schnecken, besonders H e l i c i d e n m i t sehr grossem, platt

g e d r ü c k t e m Hause , fein marmorierte braune Solaropsis, homeria 

m i t zwei hohen Z ä h n e n an der wei ten E i n g a n g s ö f f n u n g u n d Laby-

rinthus m i t dem labyr in th isch gefalteten M u n d e des G e h ä u s e s . 

A u c h i n den kleineren B ä c h e n leben verschiedene G e h ä u s e 

schnecken, besonders zahlreich grosse, unseren Weinbergsschnecken 

ä h n l i c h e Ampul l a r i en . I m Purnio haben wi r an seinen tieferen 

Stellen m i t gutem Erfolge Fische durch D y n a m i t erbeutet. D i e 

Fische werden durch die Pat ronen, welche unter Wasser explo

dieren , b e t ä u b t u n d dann v o n tauchenden Peonen heraufgeholt. 

K ä f e r , Wanzen , Cicaden, Heuschrecken u n d andere Insekten 

s c h ü t t e l t e n wi r i n grosser F ü l l e von z a r t b l ä t t r i g e n S t r ä u c h e r n 
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herab, vorzugsweise Solanaceen, welche u m unseren Rancho über 

aus ü p p i g u n d artenreich entfaltet s ind. Selbst diese simple Jagd

metode erheischt einige Vors icht . W i r m ü s s e n uns einigermassen 

g e r ä u s c h l o s nahen , sonst l ö s e n sich die Insekten ab und lassen 

sich zu Boden f a l l e n , eine von ihnen sehr beliebte Zuflucht . 

Dieser h ö c h s t einfache Inst inkt , sich Nachstellungen zu entziehen, 

ist i n der tropischen Insektenwelt nach meinen Beobachtungen 

viel auffallender entwickelt als bei uns. W e n n ' man leise am Busch

werk v o r ü b e r s c h r e i t e t , h ö r t man fortgesetzt ein G e r ä u s c h , als ob 

Tropfen durch das Blat twerk zu Boden fielen. I c h habe immer 

wieder die Wahrnehmung gemacht , dass die S t r ä u c h e r sich 

wesentlich entleert ha t ten , wenn mir der Bursche, oder sonst 

j emand vorauf geschritten war. 
A u c h dem g e ü b t e s t e n Auge werden viele der G e s c h ö p f e ent

gehen, die i ch i n meinem Schirm auff ing, so vorzügl ich sind sie 

an ihre Umgebung durch F o r m und Farbe angepasst. Manche 

imi t ie ren Blä t te r , andere Stengel. Wie in der alten Wel t leisten 

die Ge rad f lüg l e r das Erstaunlichste i n diesen Maskierungen, welche 

sie dem Auge ihrer Feinde entziehen oder sie für ihre Opfer un

sichtbar machen sol len , denn eine Gruppe derselben, die Fang

heuschrecken (Mantidae), s ind g e f r ä s s i g e , von Insekten lebende 

R ä u b e r . D ie Mant iden stellen kurzgesagt wandelnde Blä t t e r vor, 

und werden auch von den Eingeborenen so genannt. Ihre Vorder

f lügel kopieren nicht a l le in i n F o r m und Farbe, sondern auch i n 

der Aderung verschiedene Blä t te r . Ja mitunter weisen diese F lüge l 

b l ä t t e r auch Frassstellen phytophager Insekten oder Schnecken 

auf u n d n ä h e r e n sich dami t nur noch mehr der Natur, denn ein 

völ l ig tadelloses Blat t findet man eher i m G e s c h ä f t e der Putz

macherin, als i n der Wi rk l i chke i t . Oder sie zeigen F lecke , die 

den K o l o n i e n jener Pilze ä h n e l n , welche Blä t t e r zu besiedeln 

pflegen. Solche Wunder sind die Geschlechter Phyllomantis, Vates, 

Theoclytes, Stagmomantis. Fre i l ich sind sich diese G e s c h ö p f e nicht 

bewusst, dass ihre eigenartige Gestalt nur i m g r ü n e n Blat twerk 

eine Tarnkappe bleibt , sondern schreiten gelegentlich an recht 

u n z w e c k m ä s s i g e n Orten, wie den Balken unseres Rancho einher, wo 

sie nun erst recht auffallen. Die .stengelnachahmenden Gespenst

heuschrecken (Bacteria, Phasina) haben die F lüge l ganz abgeworfen ; 

ihr K ö r p e r gleicht einem d ü r r e n Stecken m i t kahlen Seitensprossen. 
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D i e k le inen, sehr zarten, etwa 3 — 4 cm. langen Ar ten rindet man 

h ä u f i g . Sie s ind l i c h t g r ü n u n d leben an weichen B l ä t t e r n , deren 

Unterseite sie bevorzugen. H a t sich eines dieser Tiere auf die 

obere Blattseite ver i r r t , so fäll t es stark ins Auge. D ie g rös se r en 

u n d derberen, ö f t e r s bis 12 c m langen Stabheuschrecken scheinen 

dagegen selten zu sein ; i ch habe sie nur wenige Male am Rande 

der Llanos aus d ichtem Buschwerk bekommen. H ö c h s t seltsame 

Maskierungen zeigen auch die Raupen. I c h begegnete häuf ig 

einer m i t schneeweissem, langem Haarpelz, welcher von ihr, wenn 

sie ruh te , v o m hinteren K ö r p e r e n d e derar t ig auseinander ge-

spreitzt wurde, dass sie einer Daune g l i c h , fü r die ich sie auch 

a n f ä n g l i c h hie l t . Sie pflegte sich völ l ig offen den Oberseiten der 

B l ä t t e r anzuschmiegen. 
N i c h t selten treffen wi r Leguane, die t r ä g e auf einem 

Zweige hocken u n d erst f l i ehen , wenn wi r Anstal ten machen, sie 

zu greifen, oder entdecken i n ih rem Versteck Schlangen, eine 

bunte » C o r a l « oder die g e f ü r c h t e t e » M a p a n ä « . A m Bache scheuchten 

w i r zierliche Eidechsen auf, die uns dadurch v e r b l ü f f t e n , dass sie 

ü b e r den Wasserspiegel h in f l ohen , darauf f o r t t ä n z e l n d wie ü b e r 

eine E i s f l ä c h e ; dasselbe K u n s t s t ü c k br ingen gewisse langbeinige 

Spinnen fer t ig . 
W i r brauchen kaum von unserem Urwaldpfade abzuschweifen, 

oder die sonnige Waldparzel le zu verlassen, auf der w i r wohnen, 

oder nur wenig an den offenen Stromufern entlang zu schlendern, 

die unser Schif f begleiten , u m einen Begr i f f von der Masse u n d 

Mannigfa l t igke i t der neotropischen Eidechsen zu bekommen. Wie 

o f t glauben wi r echt al twelt l iche T y p e n zu sehen, u n d dennoch 

sind es i n der Mehrzahl re in neuweltl iche Formen , denn auch 

i n der O r d n u n g der Saurier zeigt A m e r i k a seine faunistische Be

sonderheit. D e n Geckonen, so gewalt ig i n der indischen und 

australischen Region entwickelt , begegnen wir nur i n wenigen 

A r t e n . I n Bar ranqui l la u n d weiter den Magdalena hinauf, in 

offenbarer A n h ä n g l i c h k e i t an die menschlichen Wohnungen , an 

deren heissen A u s s e n w ä n d e n sie umherg le i ten , ist ein kleiner, 

graubrauner Gecko (Gonatodcs albogularis var. fuscus) gemein, und 

m i t diesem flinken Kle t te re r k o m m t h ä u f i g ein g r ö s s e r e r mi t war

zigem, braunvio le t tem R ü c k e n v o r , welchen die Hispano-Creolen 

nach seiner Gestalt » s a l a m a n q u e j ä « nennen. I m Gebirge wohnen 
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noch ein paar Ar t en von Sphaerodactylus*), von der die ü b r i g e n 

Zentralamerika u n d h a u p t s ä c h l i c h Westindien b e v ö l k e r n . Die 

echten Eidechsen fehlen v o l l s t ä n d i g und werden durch die T e j u -

eidechsen ersetzt; an die Stelle der Agamen der ös t l i chen H a l b 

kugel , der f l iegenden Drachen Javas, der s ü d e u r o p ä i s c h e n D o r n 

eidechsen, des australischen Molochs, s ind die Iguaniden getreten. 

Der g rö s s t e Leguan, Iguana tuberculata, ist auch der gemeinste. Die 

schlanke, g r ü n e , b l äu l i ch schillernde » i g u a n a « , wie die einheimische 

Bezeichnung lautet, w i r d mi t Einschluss des dicken, m u s k u l ö s e n 

Schwanzes emdreiviertel Meter lang. Der R ü c k e n t r ä g t einen 

hohen K a m m , der sich auf den Schwanz fortsetzt. Sie ist ein 

flinker Kle t te rer . W ä h n t sie sich beobachtet, so verharrt sie f i l i 

erst i n völ l iger Ruhe. Die Eingeborenen fangen sie mittels Lasso. 

S t ö b e r n sie welche in Buschungen auf , so hetzen sie dieselben 

aui einzelne, h ö h e r e B ä u m e , am liebsten eine Palme, k le t tern 

ihnen nach und werfen ihnen die Schlinge u m den H a l s ; die 

fr isch gefangenen Tiere benehmen sich w i l d und bissig. Das Fleisch 

w i r d geschä tz t , und namentl ich nach Maracaibo verfrachtet man 

ganze K ä h n e vo l l Leguane. V o n Mexiko bis Ecuador erstreckt 

sich i m Westen das Verbreitungsgebiet des r o t g e b ä n d e r t e n , oliven

braunen Basilisk's (Basiliscus vittatus) mi t auffallender, helmartiger 

Kopfz ie r und R ü c k e n k a m m , und i m andinen Columbien und 

Ecuador ist ausserdem noch ein g l ä n z e n d g r ü n e r (B. galeritus) 

heimisch. E inen g rös se r en Ar tenre ichtum besitzt das Genus 

Anolis, welches kleinere Iguane mit weit ausdehnbarem Kehlsack 

vereinigt, auch mi t dem Kont inente ; ihre eigentliche Heimat sind 

indes die An t i l l en , wo sie durch Masse und Mannigfa l t igkei t alle 

anderen Reptiliengeschlechter übe r t r e f f en . Eine goldbraune (A. ra-

dulinus) und dunkel l i lafarbene, schwarz gesprenkelte A r t (A. andi-

anus) bewohnen die h ö h e r e n Anden . Letztere geht bis an die 

obere Grenze der T ie r ra templada. Die Anol is sind die süd

amerikanischen Chamaeleonten, da sie die F ä r b u n g ihres K ö r p e r s 

i n hohem Masse zu v e r ä n d e r n v e r m ö g e n . Braun, G o l d , Ro t u n d 

d ä n z e n d metallisches G r ü n fluten i n wenigen Augenblicken bei 

demselben Tiere i n einander. Auch jene kleinen Iguane (Lioce-

phalus), welche einen R ü c k e n k a m m aus einer Reihe stacheliger 

*) Sph. casicolus, ptmctatissimus, fantasticits. 
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Schuppen besitzen, u n d bei denen alle Schuppen sehr stark ge

k ie l t sind, bewohnen in der Mehrzahl West indien. I n Columbien 

s ind wahrscheinl ich nur zwei A r t e n (L. trachycephalus u n d erythro? 

gaster) zu Hause, die an unsere Eidechsen er innern. W ä h r e n d 

auf den westindischen Inseln , an den K ü s t e n von Venezuela u n d 

auch am Meta keine v o n den Teju-Eidechsen gemeiner ist als 

Cnemidophorus (namentl ich durch die g r a u g r ü n e n , weiss g e b ä n d e r 

ten oder gefleckten, 3 0 — 4 0 c m langen A r t e n C. murinus u n d 

lemniscatus ver t re ten) , fehlt dieses Geschlecht i m Bereich der 

columbianischen A n d e n v o l l s t ä n d i g . I n Peru brei tet es^sich bis 

an ihre O s t a b h ä n g e aus. V o n den E idechsen , welche i n der 

andinen T ie r r a caliente den Boden beleben, ist die h ä u f i g s t e die 

g r ü n e oder, olivenfarbene Ameiva surinamensis m i t gelb und 

schwarzer Zeichnung-, deren M ä n n c h e n ü b e r l\%jpx l a n g werden 

k ö n n e n . Daneben k o m m t noch eine kleinere Ameive (A. bifrontata) 

vor . I n der F ü l l e dieser verschwinden die ü b r i g e n Ameiven*) . 

I m Gebirge wohnt Scolecosaurus pallidiceps, am Magdalena Cophias 

dorbignyi, beides Formen , bei welchen die Gliedmassen i n regres

siver Metamorphose begriffen s i n d , U e b e r g ä n g e zu den Ringel

echsen (Amphisbaenidae) , von welchen f re i l i ch i m westlichen 

Columbien nur eine A r t , die » t a t a c o a « (Amphisbaena fuli^inosa), 

lebt , ein der Blindschleiche ä h n l i c h e s , fussloses, etwa 40 c m langes 

G e s c h ö p f . A u c h die Skinke, die umfangreichste Saurierfamilie, 

s i n d , obwohl i m tropischen Amer ika ansehnlich r e p r ä s e n t i e r t , in 

den K o r d i l l e r e n nur i n wenigen A r t e n heimisch. Fast i n al len 

jenen Ho lz l age rn , welche für die Flussdampfer am Magdalena 

bereit gehalten werden, h ä l t sich ein smalteblauer Skink m i t gol

denen R ü c k e n s t r e i f e n versteckt (Mabuia agilis). N u r ostandin 

sind die g rös s t en Teju-Eidechsen, die Salompenter, Tiipinambis 

teguexin u n d nigropanctatus, welche 1 m L ä n g e erreichen. 

Meine T h ä t i g k e i t wurde durch viele der Peone u n d besonders 

den englischen Ingenieur wi rksam u n t e r s t ü t z t , i ndem sie mi r 

manchen s c h ö n e n F u n d zutrugen. 

Die Tage auf der M i n e sind mi r die liebsten i n Columbien 

gewesen. Die Er innerung an sie kann mi r auch der Fieberanfall 

n ich t t r ü b e n , der m i c h in der letzten Woche aufs Lager warf 

') Lcposoina scincoidcs, Loxopholis rugiceps, 



oder an den Stuhl auf die Veranda fesselte. D a liess ich mi r 

von der » m u y « , einem weibl ichen H o k k o , Gesellschaft leisten, 

die i n " f re iwi l l iger J u n g f r ä u l i c h k e i t oder Wi t twenschaf t , » q u i e n 

s a b e ? « , ihre Tage i n unserem Kul turkre i s zuzubringen, dem Leben 

i m Urwalde vorgezogen hatte, oder . beobachtete ein kleines 

Bisamschwein, einen F i n d l i n g , welches den K ü c h e n j u n g e n Schrit t 

für Schrit t begleitete und sah auf die Gallinazos , die missmutig 

auf einem Pfahle sassen, da erst i n ein paar Tagen wieder ge

schlachtet wurde. I c h f a n d , dass Her r Voig t Recht hatte, ihre 

K ö p f e erinnern an die H ä u p t e r englischer Richter i n Al longe

p e r ü c k e n . A u c h der gebildete Columbianer rechnet den gallinazo, 

chulo oder galembo, wie der gemeine Aasgeier sonst noch genannt 

w i r d , zu den H ü h n e r n , woh l w e i l er sich mi t Vor l iebe unter die

selben mischt. Unter dem Gef lügel welches jeden Morgen unse

ren Kaffeetisch i n der Posada zu H o n d a zudringl ich belagerte, 

befanden sich auch einige Gallinazos , denen man nur an einem 

gewissen, immer fluchtbereiten, ängs t l i chen H i n - und H e r h ü p f e n 

und daran, dass sie leichter zu verscheuchen waren, den E i n 

d r ing l ing anmerkte. Öf t e r s erschien unter ihnen der K ö n i g s g e i e r , 

Sacorhamphus papa, v o m Vo lke »rey de los Gal l inazos« genannt. 

Dieser gewaltige Cathartide ist n ä c h s t dem Condor der g röss te 

Voge l der neuen AVeit und ver t r i t t i hn in der T ie r ra caliente und 

templada, ü b e r die er nicht hinausgeht. Sobald jener scrrwarz 

beschwingte, aber sonst fast rein wTeisse Geier unter der raben

schwarzen Rot te der Gallinazos erscheint, halten diese mi t ten i n 

der Mahlzei t inne und harren ehrfurchtsvoll beiseite, bis der 

grosse, aasfressende Verwandte gesä t t ig t davonf l ieg t , dann erst 

fal len sie gierig ü b e r die Reste her. 

Unser H o k k o (Crctx alector) war ein stolzer, p r ä c h t i g e r Voge l 

mi t schwarzem, g l ä n z e n d e m Gefieder, das ins B läu l i che oder Pur

purne schillerte, g rösse r als ein Cochinchinahahn u n d besonders 

mi t l ä n g e r e n u n d s t ä rke ren Beinen als dieser. E r verliess unser 

Anwesen nicht und n ä c h t i g t e auf dem First unseres Palmendaches. 

Ü b e r a u s r e g e l m ä s s i g besuchte er abends unsere Veranda, um von 

H e r r n V o i g t einige Kakes in Empfang zu nehmen. So zutraulich 

er war, er liess sich gern am K o p f e krauen, so empf indl ich zeigte 

er sich gegen Liebkosungen, die anderen G e s c h ö p f e n erwiesen 

wurden . Bei uns hatte ein heftiger Hahnenkampf getobt, und 
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einer der Streiter war derart zugerichtet, dass wi r i h n i n Behand

lung und Pflege nahmen, und er neben unserem Sitz em Lager 

bekam. V o n Stund ab schmollte die muy und erschien erst 

wieder, noch langsamer und b e d ä c h t i g e r als sonst, nachdem w i r 

unseren Patienten entlassen ha t t en ; nicht zum wenigsten u m 

des z ü r n e n d e n Hokkos w i l l e n , den , H e r r V o i g t n icht missen 

mochte. 
U n d die unvergesslichen Abende*! M i t E inb ruch der Nacht 

beleben den U r w a l d , nament l ich aber die freien P l ä t z e unweit der 

Ansiedlungen Tausende von Lampyr iden m i t ihren weissgelben 

L i c h t e r n : schwarzbraune, breite Lamprocera (von ihnen leuchten 

nur die M ä n n c h e n ) , die s c h i l d f ö r m i g e n Hyas, beide m i t gefiederten 

F ü h l e r n , die schlankeren Aethra und vor a l lem die artenreiche 

Lucidota, welche unserem J o h a n n i s k ä f e r ä h n e l t . A l l e diese ü b e r 

strahlt Photinus, ein rein amerikanisches, gewaltiges Geschlecht, 

das sich von Canada bis zum R i o de la Plata ausgedehnt hat. 

Wie I r r l i ch te r gaukelt diese t a g s ü b e r versteckte, unscheinbare Ge

sellschaft umher, am regsten i n den ersten Abendstunden v o n 
ßi^—gij^ dann auch dem Erdboden nahe, an S t r ä u c h e r n u n d 

G r ä s e r n ; spä t e r steigen sie viel h ö h e r empor u n d sind etwa gegen 

10 U h r wieder verschwunden. Gleich Raketen schnellen dagegen 

die leuchtenden Elater iden {Pyrophorus) i n die L ü f t e , of t von der 

Erde bis i n die W i p f e l der Urwaldriesen. D ie beiden Feuer, 

welche sie am Halsschilde tragen, g l ü h e n so intensiv, und die 

Bewegung ist so he f t i g , dass sie eine gelbrote L i n i e beschreiben. 

M i t dem Feuerwerk begann das Urwaldkonzer t , eine mi l l ionen

st immige Blas- u n d Streichmusik. Die u n e r m ü d l i c h e n Bläse r s ind 

die Cikaden, welche an ihrer Brust ein Paar Stimmapparate tragen, 

die mi t S t i m m b ä n d e r n und einem Resonanzboden ausgestattet 

sind und durch die A t e m l u f t t ö n e n ; die Geiger die Heuschrecken, 

v o n denen die Acr id ie r ihre bezahnten Hinterbeine an einer er

h ö h t e n Ader der D e c k f l ü g e l reiben, und die L o c u s ü d e n u n d Gryl len 

m i t ihren F l ü g e l d e c k e n gegen einander fiedeln. W ä h r e n d die 

Cicaden ungemein hohe, feine, helle P f e i f e n t ö n e erzeugen, von 

welchen of t einzelne schri l l aufgel len , geht von den Heu

schrecken das zitternde Summen, der G r u n d a k k o r d des Konzertes 

aus, i n das einzelne riesige Ar t en wie eine rasend gedrehte K n a r r e 

einfal len. 
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Fre i l i ch umlauerten uns auch auf der M i n e die vielen F ä h r -

l ichkei ten und Gefahren, welche uns nicht ungestraft unter Palmen 

wandeln lassen. D ie Mosqui toplage war gering, t rotzdem unsere 

A n h ö h e fast rings von B ä c h e n m i t dichter Vegetat ion umflossen 

wurde. Dennoch war es ratsam, ein to ldo (Netz) ü b e r dem cama 

(Nachtlager; auszuspannen, der Schlangen wegen, welche unser 

Palmendach als Schlupfwinkel erkoren hatten u n d besonders u m 

der vielen Wespennester w i l l e n , die es innen tapezierten, u n d 

welche der Sturm h ä u f i g losriss und m i t ihrem w ü t e n d e n Inhal te 

auf die Schlafenden schleuderte. I c h bekam eine solche L a d u n g 

bei einer Mahlze i t i n den Nacken. Eines Morgens weckte mich 

ein markdurchdr ingender Schrei unseres englischen Werkmeisters. 

E r hatte arglos sein H e m d anlegen wol len , i n das aber nachts 

ein Skorp ion g e s c h l ü p f t war , der nun ergr immt seine H a u t mal

t r ä t i e r t e . D ie Skorpione, von denen i n unserer Nachbarschaft 10 bis 

15 c m grosse lebten, wanderten h ä u f i g i n die Wohnung . M a n 

muss jedes K l e i d u n g s s t ü c k g r ü n d l i c h revidieren und auch die 

Stiefeln ausklopfen ; selbst den Badeschwamm fand ich m i t einem 

grossen P ä r c h e n besetzt. Der Skorpion sticht n icht m i t seinem 

nach vo rn g e k r ü m m t e n Stachel e inmal k rä f t ig zu, sondern er be

arbeitet, wie die Nadel einer N ä h m a s c h i n e , unglaubl ich schnell 

ein ganzes Fe ld . Die W i r k u n g w i r d stark ü b e r s c h ä t z t ; das G i f t 

verursacht bedeutende Schwellungen, indessen habe ich niemals 

g e h ö r t , dass es den T o d einer Person h e r b e i g e f ü h r t habe. V i e l 

unheimlicher waren mi r die S a n d f l ö h e » n i g u a « , Sarcopsylla penc-

trans. Das befruchtete Weibchen dieses echten Flohgeschlechtes 

sucht w ä h r e n d ihrer Tragezeit bei einem W a r m b l ü t e r Obdach, i n 

dem es sich so t ief i n dessen Hau t einbohrt, dass nur der K o p f 

draussen bleibt . Es bevorzugt den Menschen und g r ä b t sich bei 

i h m an den empfindl ichsten Stellen ein, wie unter den N ä g e l n 

der Zehen. A l l m ä h l i c h , mi t der entstehenden Brut , schwil l t der 

Parasit bis zur G r ö s s e einer Erbse an. D a m i t stellen sich Ent

z ü n d u n g e n und empfindl iche Schmerzen ein ; die Nigua muss 

entfernt werden, eine Opera t ion , bei der ängs t l i ch eine Verletzung 

des pral len, fast ganz zu einer Brutkapsel umgewandelten Weibchens 

zu v e r h ü t e n ist, da sonst die sehr kleinen Embryonen i n die 

W u n d e geraten, die nun, anstatt zu heilen, verjauchen u n d brandig 

werden kann und verderblichen Infekt ionen T h ü r und T h o r ö f fne t . 
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Wunds ta r rk rampf ist gar keine seltene Folge. D ie Nigua ist eine 

der ekelhaftesten Plagen des tropischen Amer ikas , unter der das 

barfuss oder i n Alpargatas gehende V o l k leidet . Der E u r o p ä e r 

schü tz t sich nur durch sorgfä l t ige , stete Beschuhung. E i n Inge

nieur unserer Mine , welcher diese Massregel stark v e r n a c h l ä s s i g t e , 

hatte i m m e r w ä h r e n d m i t ihr zu k ä m p f e n u n d ist vor diesem 

Ungeziefer schliesslich nach Europa z u r ü c k g e w i c h e n . Manche 

e u r o p ä i s c h e n Niederlassungen sollen l ed ig l i ch durch den Sandfloh 

ausgerottet sein. Das unhei lvol le G e s c h ö p f ist i n den w ä r m e r e n 

Regionen a m h ä u f i g s t e n u n d h ä l t diese auch i n seiner horizon

talen Verbre i tung e i n , i ndem es kaum ü b e r die Wendekreise 

hinaus geht, indessen steigt es i m Gebirge mindestens bis i n die 

obere T i e r r a f r i a auf und k o m m t in B o g o t ä noch vereinzelt vor. 

Die Arbei ter der M i n e ' w a r e n Ant ioquenier , forsche, sehnige 

J ü n g l i n g e u n d M ä n n e r , welche sich niemals von ihrem Machete 

u n d einer Seitentasche trennen. E i n Junge bekommt bei ihnen 

erst eine Seitentasche, dann ein kleines Machete u n d spä t e r ein 

H e m d . Die Antioquenier gelten als he i s sb lü t ige u n d rauflustige 

Gesellen, die keine Angst vor Blu t haben; u n d ihre gebildeteren 

Elemente gemessen i n ganz Columbien den R u f zähe r u n d gewinn

s ü c h t i g e r , aber zuver läss iger G e s c h ä f t s l e u t e . Es giebt keinen 

g rös se r en Unterschied als den zwischen einem Ar r i e ro von B o g o t ä , 

dessen Vers tand a l l e m a l , wenn er ü b e r 16 Jahre hinaus ist , i n 

Chicha unterging, und einem aus diesen Landstr ichen, dem Muster 

von Aufgewecktheit . Aber es g e h ö r t vie l M u t und Entschlossen

heit dazu, ein Arbeiterheer jener wi lden Gesellen zu regieren, 

die oft i n blutiger Rauflust an einander geraten u n d n icht minder 

V e r s t ä n d n i s für ihren Charakter, u m das wanderlustige V o l k i n 

dieser abgelegenen, ungesunden Gegend bei der Arbe i t zu halten. 

Alles das verstand D r . L ieder , der D o c t ö r , wie i h n die Leute 

nannten, aus dem Grunde. A u f seinen Schultern ruhte die Sorge, 

t äg l i ch an 160 Peone zu b e k ö s t i g e n , die F r i e d e n s t ö r e r dingfest 

zu machen und dem Alka lden von V i c t o r i a auszuliefern, der sie 

zur Strafe unter die Soldaten steckte. E r v e r n ä h t e die Wunden , 

welche sie sich m i t dem Machete geschlagen hatten u n d war 

auch der Arz t der Fieberkranken. 

I n einigen Tagen, mitunter b innen wenigen Stunden raffte 

hier das Fieber die Menschen h i n . M i t den T o t e n werden 
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wenig U m s t ä n d e gemacht ; die grosse Hi tze bedingt eine sehr 

schnelle Bestattung. Der g e w ö h n l i c h e Sterbliche w i r d i m güns t i 

geren Fal le i n einem Sarge zur G r a b s t ä t t e getragen, dann 

aber, nach erfolgter priesterlicher Zeremonie, wieder aus dem 

Sarge herausgenommen u n d auf ein kahles Bret t gebunden , m i t 

dem er sich fü r den ewigen Schlaf b e g n ü g e n muss. G e w ö h n l i c h 

besitzt ein Pfa r ror t dre i P a r a d e s ä r g e i n verschiedenen G r ö s s e n . 

I n entlegenen Gegenden fäl l t die S a r g k o m ö d i e for t . Dieser herbe 

Gebrauch ist auf den ganz ausserordentlichen Mangel an Brettern 

z u r ü c k z u f ü h r e n , der trotz des u n e r s c h ö p f l i c h e n Holzre ichtums 

geradezu einen Nots tand bi ldet . Es f e h l t , obgleich unzäh l ige 

Wasser ein Heer v o n Arbe i t e rn r e p r ä s e n t i e r e n , an S ä g e m ü h l e n ; 

jedes Brett ist Handarbe i t . So weit ist das seit 300 Jahren der 

K u l t u r erschlossene, m i t n a t ü r l i c h e n H i l f smi t t e l n erstaunlich geseg
nete L a n d noch zu rück . 

I n dem Rancho, i n welchem wi r hausten, erinnerten nur 

wenige G e g e n s t ä n d e an Europa. Tische und S t ü h l e nebst dem 

Gestell unseres Lagers entstammten einem Urwaldbaume, der vor 

Jahresfrist noch g e g r ü n t hatte ; auch die S c h r ä n k e und selbst die 

Lich tha l te r waren an Or t u n d Stelle gezimmert worden . I n die 

Fensterrahmen hatte man weisses Zeug gespannt. Unsere K ü c h e 

besorgte eine I n d i e r i n , sie hiess Senona, die so stolz ging, wie 

ih r Name k l a n g , obwohl sie es noch nicht bis zu einer Fuss

bekle idung gebracht ha t te ; d a f ü r liess sie ihr K l e i d lang nach

schleppen. E i n Junge u n d eine M a g d u n t e r s t ü t z t e n sie i n ih rem 

wich t igen Berufe. Bei der grossen Anzahl Arbei ter , von denen 

ü b r i g e n s nur ein T e i l i n unserer Nachbarschaft hauste, die Mehr

zahl i n verschiedenen Ranchos stundenweit entfernt i m Ver l au f 

des anzulegenden Kanales untergebracht war, konnte zweimal ge

schlachtet werden. A u c h an E ie rn war ke in Mangel , da uns 

eine grosse G e f l ü g e l s c h a r umgab. Sonst waren wi r auf Reis 

angewiesen, dessen ununterbrochenen Genuss' w i r durch verschie

dene Fruchtgelees mundgerechter zu machen suchten. M a n c h m a l 

ü b e r r a s c h t e uns Senona m i t Gerichten, zu denen der D o c t ö r das 

Rezept nach Er innerung aus seiner m ü t t e r l i c h e n K ü c h e ange

geben hatte. Leider vermochten w i r diesen kulinarischen R e m i -

niscenzen nicht vie l Aufmunte rung entgegen zu br ingen. 

Das K l i m a war auf unserer H ö h e jedenfalls vie l angenehmer 
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als i n H o n d a , besonders erquickte uns die bedeutendere, n ä c h t 

liche A b k ü h l u n g , obwohl sie viel leicht n icht gesund war. Unseren 

Rancho schü tz t en rings W a l d u n d A n h ö h e n , die sich am meisten 

nach Nordwesten zu entfernten und hier von einem Kranze steiler 

Sandsteinfelsen malerisch g e k r ö n t wurden. Tro tzdem packte uns 

gelegentlich der Sturm so g r ü n d l i c h , dass wi r glaubten, der n ä c h s t e 

Stoss m ü s s e unseren leichten Bau oder doch sein Dach davon

tragen. Die g röss te Temperaturdifferenz, welche ich am Tage 

beobachtet habe, lag von Ende Oktober bis Ende November 

mittags i m Schatten zwischen 1 7 — 2 5 0 R. Den tiefsten Stand 

hatte das Thermometer an einen regnerischen wind igen Tage. 

W i r waren bereits s ämt l i ch derart verweichlicht, dass wi r uns 
einen Ofen h e r b e i w ü n s c h t e n . 

Dass die Mine trotz ihrer h ö h e r e n und offeneren Lage fieber

ge fähr l i che r wie H o n d a ist, m ö c h t e ich auf die verschiedenartigen 

Wasse rve rhä l t n i s s e z u r ü c k f ü h r e n . I n H o n d a t r ink t man das Wasser 

eines grossen Stromes, i n der M i n e ist man auf einige U r w a l d 

b ä c h e angewiesen, wahrscheinlich sind letztere — mancherlei Er

w ä g u n g e n f ü h r e n m i c h zu dieser Annahme — reicher an Fieber-

kei men. V o r al lem b e s t ä r k e n m i c h i n meiner Anschauung die 

güns t i gen Erfahrungen, welche i ch spä t e r gemacht habe , wo i ch 

wochenlang unfiltriertes Stromwasser t r inken musste, aber t rotzdem 

gesund bl ieb und auch bei der B e v ö l k e r u n g , welche sich unmit te l 

bar an den U f e r n der grossen S t r ö m e h inzog , sehr wenig-

Fieberkranke zu Gesicht bekam. I n der M i n e l i t ten w i r Euro

p ä e r zu meiner Zeit s ämt l i ch an der t ü c k i s c h e n Krankhe i t . 

A m 2 1 . November brach ich wieder nach H o n d a auf, 

f re i l i ch noch matt , aber hochgehalten von dem Wunsche, einige 

tausend Meter h ö h e r u n d damit i n kä l t e r e K l i m a t e zu gelangen. 

D r e i Ar r i e ros , Max imi l i ano , Seraphin und Juan, gaben mi r 

das Geleite bis H o n d a , und der letztere sollte mi r nach B o g o t ä 

hinauffolgen. I n dieser k langvol len Gesellschaft habe ich H o n d a 

so leicht und w o h l erreicht , dass ich mich sofort an ein g r ü n d 

liches Packen und die Spedit ion der ersten Sendung i n die 

H e i m a t begeben konnte, u n d mich schon der 24. November zum 

Aufs t ieg i n die Ostcordil lere ge rüs t e t f and . 



V . Kap. 6. 

F ä c h e r b a n a n e (Raven ala). 

Bürger, Reise eines Naturforschers. Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Theodor Weicher. 





S e c h s t e s K a p i t e l . 

D i e v e r s c h i e d e n e n K l i m a t e u n d i h r e K u l t u r 

g e w ä c h s e . 

Gebirgsregionen und geographische Zonen, - Die Klimate Humboldts - Die 
1 lerra caliente. - Banane: Habitus; Urheimat; Produktionskraft; philanthropisch e 
Ideen ; Nährwert im Vergleich zur Kartoffel und zum Weizen. - Bataten 
- Cassavestrauch(Yuca): Verarbeitung der Knollen; Gewinnung von Stärke 
< assave und Tapioka. _ Guayava. - Papaya. - Mango. - Aguacate. _ 
Zuckerrohr: Geschichtliches; Anbau; in der Zuckermühle; Panela und 
Gnarapo. - Tabak. _ Kakao: Rückgang seiner Kultur; Anbau; Blüten 
und Fruchte. - Vanille. - Temperaturen. - Die Tierra templada. - Kaffee-
wirtschaftliche Bedeutung; die besten Kaffeegegenden; Kultur; ein Kaffee-
ham; Ernte. — Orangen. — Ananas. — Baum wolls trau ch. — Temperaturen. 
- Die Tierra fria. - Die Region der altindianischen Kultur. - Vom 
Werdegange der Kultur. - Cerealien. _ Bestellung und Ernte. - Grana-
dillas. - Apfel. - Der Päramo. - Mais. - Ouinoahirse, Erbsen und 

Kartoffeln. 
Anhang: Tabelle der vertikalen Verbreitung wichtiger Kultur-und Charakter

pflanzen in den columbianischen Anden. 

Das, was dem Reisen in den tropischen Anden den höchsten 

Reiz verleiht, ist der Wechsel i n der Vegetat ion, welcher uns 

bergauf, bergab begleitet. D i e V e r ä n d e r u n g e n in der Pflanzen

welt rü t t e ln uns immer wieder auf, wenn wi r , von den Strapazen 

des Klet terns und Schurrens e r m ü d e t , an Geist u n d K ö r p e r 

s tumpf werden. I n kaum zwei Tagen bekommen wir die E in 

d r ü c k e der Natur s ä m t l i c h e r geographischen Z o n e n , welche sich 

in diesen Breiten an den A b h ä n g e n der Gebirge zusammen

d r ä n g e n . Dieses Wunder tei len die K o r d i l l e r n mi t anderen 
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G e b i r g e n ; class wi r es aber so schnell gemessen k ö n n e n dass 

wir v o n heute auf morgen , anstatt unter Palmen, inmi t t en b l ü h e n d e r 

Alpenrosen wande ln d ü r f e n , da r in stehen die Gebiete, welche wi r 

bereisen, einzig da. Sie verdanken es dem steilen A u f b a u der 

Gebirgsketten. U n d nirgends i n der We l t d ü r f t e n sich diese 

W u n d e r auch so v e r h ä l t n i s m ä s s i g zugäng l i ch erweisen wie m dem 

Staaten-Bereiche Neu-Granadas. Denn es sind doch wenigstens 

Wege vorhanden, u n d es gebricht selten an einem Nachtquartier, 

wenn es auch nur em D a c h hat. D ie Aussicht auf die grossen 

Unterschiede der L u f t u n d Tempera tu r , welche die wechselnden 

H ö h e n bieten, ü b e n einen seltsam erfrischenden Zauber besonders 

auf jemanden aus, dessen Gesundheit bereits gelit ten hat. Er

hof f t v o m einen zum anderen u n d w i r d t a t s ä c h l i c h nicht g e t ä u s c h t , 

nament l ich nicht i n der E rwar tung , dass die Hi tze gut macht , 

was bogotanische K ä l t e verschuldete. 
H u m b o l d t hat bereits vier K l i m a t e oder Gebirgsregionen, 

welche man vornehml ich nach der Zusammensetzung u n d Ent

w i c k l u n g der Pflanzenwelt i m tropischen S ü d a m e r i k a unterscheiden 

kann f ixier t u n d charakterisiert. Sie ergeben sich ganz unge

zwungen, u n d dre i derselben werden auch v o n den Eingeborenen 

al lgemein unterschieden, n ä m l i c h T i e r r a caliente, f r i a u n d p ä r a m o . 

Es ist durchaus berechtigt , zwischen T i e r r a caliente u n d fria den 

Begr i f f einer templada einzuschieben. W i r w ü r d e n diese vier 

Regionen als heisse, g e m ä s s i g t e , kal te u n d alpine zu bezeich-

nen haben. 
D ie T i e r r a caliente rechnete H u m b o l d t nur von o bis 400 m , 

w ä h r e n d man ihre Grenze heute al lgemein erst be i I O O O m zieht. 

H u m b o l d t füh r t auch eine grosse Anzah l v o n Pflanzen auf, 

welche n ich t h ö h e r h inaufgeht ; das gi l t z. B . fü r verschiedene 

Pa lmen (Kokospalme und Mor iche) , aber es scheint uns doch an

gemessener, dor t abzugrenzen, wo i m allgemeinen das Geschlecht 

der Palmen a u f h ö r t vorzuherrschen, dann w i r d diese Reg ion auch 

i n bessere Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t der entsprechenden geographischen 

Zone der E rdkuge l gebracht. F ü r die heissen Regionen sind 

also die Palmen charakteristisch , nament l ich durch ihre massen

hafte En t fa l tung i n dem unteren Stockwerk des U r w a l d e s ; ausser

dem Cyclanthaceen u n d He l i con ien . D i e T i e r r a caliente ist am 

meisten m i t N a h r u n g s g e w ä c h s e n ausgestattet. Schon die vielen 



113 — 

Palmen, welche geniessbare F r ü c h t e tragen oder ein nahrhaftes 

M a r k besitzen, verleihen der tiefsten Region jene paradiesische 

F ü l l e hinsicht l ich dessen, was sollen wir essen, was sollen wir 

t r i nken , die sich mi t unserer Vors te l lung von einer f ruchtbaren 

Tropengegend ohne weiteres verbindet. Aber es kommen solch 

herrliche G e w ä c h s e wie Bananen, Bataten, Guayave- und Mango
b ä u m e hinzu. 

Die Banane, Musa sapicntum, als deren Urheimat man den 

indischen und malaiischen Arch ipe l betrachtet, ist i m tropischen 

A m e r i k a bereits zur Zeit seiner Entdeckung so allgemein ver

breitet gewesen, dass die Frage diskutiert werden konnte, ob sie 

hier nicht von A n f a n g an zu Hause war. M a n rindet kaum eine 

H ü t t e , neben der nicht wenigstens einige dieser riesigen K r ä u t e r 

m i t den m ä c h t i g e n , brei t s c h w e r t f ö r m i g e n , s a f t i g g r ü n e n B l ä t t e r n 

emporragen, die der W i n d of t derart ig fiederig zerschlitzt, dass 

sie Palmenwedeln gleichen. Jeder Stamm br ingt nur einmal ein 

riesiges F r u c h t b ü n d e l hervor, welches aber nicht selten 50 P fund 

schwer ist. Dann stirbt er ab, nachdem er vorher Wurze l schöss -

l inge als Ersatz getrieben hat. Die F r ü c h t e sind völ l ig samenlos 

und haben somit , wie S e m l e r t reffend bemerkt, für den Menschen 

die h ö c h s t e Vervo l lkommnung erfahren, indem sie ganz und gar 

in die B i l d u n g des Fleisches aufgingen. Die Banane ist eines 

der beredtesten Beispiele für die gewaltige Zeugungskraft der 

tropischen Natur , denn ihre Lebensdauer b e t r ä g t i n der Regel 

nur 12—14 Monate. H u m b o l d t , welcher seine begeisterte Be

wunderung für die s c h ö p f e r i s c h e K r a f t der Tropenwel t gern durch 

Vergleiche mi t der P r o d u k t i o n s f ä h i g k e i t der g e m ä s s i g t e n Zone 

rechtfertigte und dann als schlagendste Argumente die Zahlen 

seiner Berechnung sprechen liess, stellte auf Grund dieser die 

Behauptung auf, dass die Bananen um das i33fache ergiebiger 

als Weizen und 44fache als Ka r to f f e ln sind, und folgerte weiter, 

dass ein Bananenacker 25 mal mehr Menschen zu e r n ä h r e n i m 

s t ä n d e sei, als ein Weizenfeld von derselben G r ö s s e . Wie in 

Semler's interessanten Aufsä tzen übe r tropische Agr iku l tu r zu lesen 

is t , haben i n England philanthropische Kreise ernstlich d a f ü r 

agi t ier t , die kolossale Ergiebigkei t dieses G e w ä c h s e s für die 

ä r m e r e n Volksklassen Europas auszunutzen, indem man getrocknete 

Bananen, die i n Masse in Amer ika zu bauen w ä r e n , import ieren 
Bürger , »Reisen eines Naturforschers«. 8 
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u n d zu M e h l verarbeiten wolle . Le ider hä l t H u m b o l d t s Berech

nung einer eingehenden N a c h p r ü f u n g , nament l ich durch die 

chemische Analyse — der grosse Forscher konnte sich damals 

nur an das Gewicht hal ten — nicht stand. Es ergiebt sich 

ausser A n d e r e m , dass den n ° / 0 Eiweiss und 6 9 % S t ä r k e einer 

n ich t e inmal hervorragenden W e i z e n q u a l i t ä t nur 4 — 5 % Eiweiss 

u n d 2 0 % Zucker der Bananen entgegenzustellen s ind, diese aber 74 

Hunder t te i le Wasser, jene Cerealienfrucht indessen nur 14,5 ent

hä l t . Lassen w i r die N ä h r k r a f t ganz ausser Spiel, so lehren die 

reicheren Erfahrungen der Neuzeit, dass Bananen u n d Weizen i m 

Ertrage wie 1 5 : 1 , Bananen u n d K a r t o f f e l n wie 3,5 : 1 einander 

g e g e n ü b e r stehen. Ü b r i g e n s ist die Banane auch ke in ausrei

chendes Nahrungsmit te l u n d für den N o r d l ä n d e r , insbesondere 

ihres grossen Z ü c k e r g e h a l t s wegen, h ä u f i g u n b e k ö m m l i c h . Semler 

warnt vor ihr , nament l ich der feinsten Sorte » p l a t a n o chico man-

z a n i t a « , da sie Gallenfieber hervorruf t . Die Eingeborenen nennen 

Pflanzen und F r ü c h t e platanos oder platanillos, essen sie auch 

roh , halbrei f gekocht, oder gebraten oder t rocknen u n d zerreiben 

dieselben zu M e h l . Ausserdem g ä h r t man einen Branntwein aus 

ihnen. M a n unterscheidet sehr genau zwischen verschiedenen 

Sorten, welche durch G r ö s s e und F o r m der Schoten, Geschmack, 

Süss igkei t und A r o m a sich kennzeichnen. Die Bananen reifen 

i m m e r w ä h r e n d . A u f ihre K u l t u r w i r d wenig Fleiss verwandt, die 

absterbenden S t ä m m e lässt man an Or t und Stelle verfaulen. 

Die einzige Pflege eines Bananenhaines beruht dar in , m i t dem 

Machete die Zahl der S c h ö s s l i n g e zu b e s c h r ä n k e n u n d das U n 

kraut zu ze r s tö ren . H ö c h s t m e r k w ü r d i g e Verwandte der Banane, 

welche i n den U r w ä l d e r n Guianas, Brasiliens und Madagaskars 

wachsen , sind Ravenala guyanensis und madagascariensis; sie 

zeichnen sich durch die f ä c h e r f ö r m i g e A n o r d n u n g ihrer m ä c h t i g e n 

Blä t t e r aus. W i r werden diese wunderbaren Musaceen spä t e r i n 

ausgezeichneten Exemplaren i m botanischen Garten Tr in idads 

kennen lernen. 
Bataten werden i n den Gebieten der T ie r r a caliente, welche 

ich besucht habe , keineswegs al lgemein gebaut u n d haben 

i n S ü d a m e r i k a ü b e r h a u p t n icht entfernt die Wich t igke i t wie i n 

A f r i k a gewonnen. Die batatas, wie sie die Eingeborenen nennen, 

sind die s tä rke- u n d zuckerreichen Wurze lknol le 11 eines Winden-
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g e w ä c h s e s , Ipomoea (Convolvulus) batatas, das man nur als Kul tu r 

g e w ä c h s kennt. Sie scheuen die niederen Gebiete bis zu 200 m 

u n d gedeihen am besten an der oberen Grenze der heissen Zone, 

sofern sie trockene Standorte haben. M a n isst die K n o l l e n 

gekocht als Zugabe be im Fleisch. I c h stelle die Bataten weit 

ü b e r ge rös te te Bananen. 

Die Brotpflanze des heissen Neu-Granada, wenigstens i n den 

kolossalen L ä n d e r n öst l ich der Kord i l l e r en , ist der Cassavastrauch, 

Manihot utilissiina, das für den Menschen nü tz l i chs te Wolfsmi lch

g e w ä c h s der Welt . Er begegnet uns neben der Banane am 

häuf igs t en u n d bi lde t durch seine b l a u g r ü n e n , gefingerten Blä t te r 

eine auffallende Erscheinung. A m Magdalena nennt man ihn 

Yuca . Die Wurzeln, welche an die der Georginen erinnern, aber 

viel g rösse r werden — manche s ind ein paar Fuss lang und 10 

P fund schwer — besitzen viel S t ä r k e m e h l , daneben aber ent

halten sie einen stark g i f t igen Milchsaf t , Durch Waschen , Kochen 

und R ö s t e n w i r d indessen das Gi f t vo l l s t änd ig verf lücht ig , sodass 

auch der Saft noch genossen werden kann. Die Eingeborenen 

kochen ihn zu einer Sauce » tucupi« ein, die mi t Pfeffer und 

Piment gewürz t wie Anchovisessenz schmecken soll oder bringen 

i h n durch Zusatz von Zucker zur G ä h r u n g , um ein berauschendes 

G e t r ä n k zu gewinnen. Das Wertvollste aber ist der Brei , zu 

welchem die Wurzeln zerrieben werden. Aus i h m b ä c k t man 

i n grossen, d ü n n e n Scheiben das als cassave bekannte Brot . 

Der N ä h r w e r t desselben richtet sich darnach, wie viel S t ä r k e m e h l 

man dem Rohmater ial vorher durch Schwemmen entzogen hat. 

Nach dem, was ich i n den Llanos gesehen habe, bleibt meist 

nur ein geringer Bruchtei l dar in . I n jedem Falle aber schmeckt 

das G e b ä c k nur ganz frisch angenehm, sonst fade. Cassave hat 

zwei besonders für die T r o p e n u n s c h ä t z b a r e V o r z ü g e : es h ä l t 

sich Wochen oder selbst Monate lang u n d w i r d von Insekten, ins

besondere den Ameisen, v e r s c h m ä h t . E i n ganz feines S t ä r k e m e h l , 

welches von den Indianern seit alten Zeiten zu F e s t t a g s g e b ä c k e n 

aus den K n o l l e n abgesondert w i r d , heisst » t ap ioka« ; es ist 

Handelsar t ikel geworden, seine Erzeugung i m grossen aber, wie 

so manches S c h ä t z b a r e , aus S ü d a m e r i k a mi t dem Cassavestrauch 

nach Ind i en und Ostasien verpflanzt. Wie wenig hat Amer ika 

fü r seine P f l a n z e n s c h ä t z e von der Al ten Wel t eingetauscht! I n 
8* 
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Brasilien ist ausser der bitteren Manihot eine süsse (Manihot aipi) 

verbreitet, deren Wurzeln kleiner, aber fast g i f t f r e i , also minder

u m s t ä n d l i c h zu verarbeiten sind, u n d die ein weniger heisses und 

konstantes K l i m a ver t rägt . 

Als guayava w i r d von den Eingeborenen die Frucht ver

schiedener Psidium-Arten*), eines Myrtaceengeschlechtes, bezeichnet; 

sie sind, so sagt Semler, für den Tropenbewohner, was die Stachel

beeren für den N o r d l ä n d e r . Die gelben oder roten F r ü c h t e gleichen 

i n G r ö s s e und F o r m kle inen Birnen u n d besitzen ein säuer l ich-

süsses , sehr stark duftendes Fleisch. Wegen der letzteren Eigen

schaft muss sich der Fremde erst häu f ig ü b e r w i n d e n , sie zu essen. 

Die Guayavas spielen, zu Gelee verkocht, eine Rol le i n den co

lumbianischen Dulces. 

Noch viel häuf ige r erblicken wi r bei den H ü t t e n die an eine 

F ä c h e r p a l m e erinnernde » p a p a y a « , einen ziemlich hohen Baum 

m i t einer Krone weniger, langgestielter, aber sehr grosser, sieben

lappiger Blä t te r . Die F r ü c h t e entstehen am W i r t e l der K r o n e 

und sitzen hier entweder dicht am Stamme oder laden den 

Menschen augenscheinlich zu ihrem G e n ü s s e ein, i ndem sie sich 

an meterlangen Stielen bis i n die N ä h e des Erdbodens hinabsenken ; 

die Papayas sehen wie l äng l i che Melonen aus u n d ä h n e l n diesen 

auch i m Geschmack. Sie sind immer sehr saftig und süss . Der 

Baum g e h ö r t zu den u n e r s c h ö p r l i c h s t e n und anspruchslosesten der 

T ropen . E r zeitigt fortgesetzt B lü ten und F r ü c h t e . 

Wie wir für den Sommer K ü h l e und Schatten durch L i n d e 

und Kastanie i n die N ä h e unserer Wohnungen bannen , verschafft 

sich der Tropenmensch diese unter dem Ä q u a t o r noch um vieles 

k ö s t l i c h e r e n Wohl tha ten durch M a n g o b ä u m e , Mangifera indica, 

denen ein g l ä n z e n d e s , dichtes Laub eine i m m e r g r ü n e , von der 

Sonne undurchdringl iche K r o n e verleiht. E r verbindet das Nütz

l iche mi t dem Angenehmen, denn die Mangos spenden i h m eine 

reiche Ernte fleischiger F r ü c h t e , welche ba ld wie Bi rnen oder 

Äpfe l aussehen, ba ld n i e r e n f ö r m i g sind und orangefarbige oder rote 

Backen haben. A u c h die besten der Spielarten, welche von der 

wi lden , i m s ü d l i c h e n Asien heimischen Mango i m Laufe der Jahr-

*) Ps. guayava (mit den Spielarten pomiferum und pyriferum), dicbium, 
cattleyamtm u. a. 
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hunderte gezogen sind, besitzen einen geringen Beigeschmack von 

Terpen t in , welcher die wi lde Frucht fast ungeniessbar macht. 

Die Mango erfreut sich eines sehr b e k ö m m l i c h e n und schleim

l ö s e n d e n Rufes. Sie soll selbst ü b e r a u s h a r t n ä c k i g e Husten heilen. 

D ie erste tropische Frucht , welche bereits i m westindischen 

Arch ipe l auf unserer Schiffstafel erschien, war die Aguacate, von 

unserem K a p i t ä n erwartungsvoll schmunzelnd als But terfrucht vor

gestellt. Persea gratissima, ein i m ganzen tropischen Amer ika i n 

der T ie r ra caliente und der niederen templada heimischer Lorbeer

baum, br ingt diese grosse, b i r n f ö r m i g e , g rüne , selten rote oder purpurne 

Steinfrucht hervor, die so m ü r b e ist, dass man sie wie die Brei

äpfe l m i t dem Löffe l isst. Der Geschmack ist i n der Tha t delikat 

und erinnert an Melonen. V o n der Aguacate (auch Ahuacate, 

Avocato-Birne oder gar verballhornisiert All igator-Birne genannt) 

gil t ü b r i g e n s für den A n f ä n g e r wie von der Mehrzahl tropischer 

F r ü c h t e das Wor t , der Appet i t k o m m t m i t dem Essen. 
Die für den landwirtschaft l ichen Grossbetrieb bedeutungs

vollsten G e w ä c h s e sind Zuckerrohr, Tabak, Kakao und Kaffee, 

von denen die letzteren beiden Expor tar t ike l ersten Ranges sind. 

Insbesondere auf der Ausfuhr des Kaffees beruht der Wohls tand 

des Landes. Da der Kaffee seine vorzüg l i chs ten Sorten i n der 

T ie r ra templada zeitigt, wol len wir seinen Anbau spä te r be

sprechen. 
Die vielen Formen von Zuckerrohr » c a n a « , welche sich .in 

K u l t u r bef inden, füh r t man auf nur eine Gramineenart, Sacharum 

officinarum, zu rück . Sie stammt aus Ost-Asien, wurde v o m 8. 

bis n . Jahrhundert am Mit te lmeer e inge führ t und besonders 

durch die Mauren verbreitet ; hat dann, durch die Spanier auf 

die Canaren verpf lanzt , von dor t aus ihren Weg i m 16. Jahr

hundert nach West indien gemacht; alsbald wurde sie auch i n 

Zentralamerika und Neu-Granada angepflanzt. Wie i n Westindien 

ist aber nicht mehr die u r s p r ü n g l i c h e inge füh r t e Sorte, das creo-

lische Rohr , die bevorzugte, sondern die purpurn gestreifte V a r i e t ä t 

des Otahi t i rohres , welches sich um das dreifache ergiebiger, als 

jenes erwies und ausgepresst gut als Feuerungsmaterial für die 

bei der Zuckerbereit img zu heizenden Kessel benutzt werden 

konnte. Es kam zuerst nach T r i n i d a d und dann übe r Venezuela 

nach Columbien , dem Zuge der Kord i l l e ren folgend. Eine Cana-
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plantage ^gewähr t den A n b l i c k eines Schilffeldes. Sie verlangt 

Sonne und reichliche B e w ä s s e r u n g . Sehr h ä u f i g reicht der Segen 

des H i m m e l s nicht aus, und der Pflanzer muss küns t l i ch über 

schwemmen. Das Zuckerrohr w i r d i n Stecklingen ausgepflanzt. 

Deren Knospen treiben und schlagen Wurzeln ; so b i lde t sich ein 

junger Stock, aus dem eine wechselnde Anzahl v o n Reisern 

emporschiesst, w ä h r e n d der Stamm des Stecklings verwest. A m 

Orinoco ist das Rohr etwa i n 9 Monaten reif , i m Gebirge 5—6 

Monate spä te r . D ie H a l m e werden m i t dem Machete oder Be i l 

m ö g l i c h s t t ie f abgehauen, wei l die untersten In te rnodien am 

meisten Zucker enthalten. Soviel ich i n Columbien beobachtete, 

en tb l ä t t e r t e man die Schä f t e erst bei den Pressen, i n deren Nach

barschaft man gelegenttich i m Blattwerk wartete. Sonst geschieht 

es, ehe das Rohr geschlagen i s t ; ebenso werden die Stauden 

vorher entwipfelt . Das Zuckerrohr w i r d i n den sehr p r imi t iven 

columbianischen Betrieben zwischen 2—3 senkrechten Holzwalzen 

entsaftet, die von Ochsen oder Menschen durch ein G ö p e l w e r k 

gedreht werden. E i n M a n n schiebt das Rohr ein, die dicken 

Enden zuerst, ein zweiter n i m m t auf der entgegengesetzten Seite 

das ausgepresste Mater ia l fort . Monotoner Gesang begleitet die 

e in fö rmige T h ä t i g k e i t , welche erst spä t i n der Nacht a n h ä l t , miss

t ö n e n d unterbrochen v o n dem Quitschen des Rohres. V o n der 

u m s t ä n d l i c h e n Herstel lung weissen, raff inier ten Zuckers sieht man 

i m allgemeinen a b , da man schon in der » p a n e l a « (Papeion 

Humbold t s ) einen Konsumar t ike l ersten Ranges e rhä l t . Dieser 

stellt einen unreinen, braungelben, schleimigen Zucker vo r , welchen 

man ledigl ich durch starkes Einkochen des Saftes erhielt u n d die 

F o r m kleiner Backsteine gab. Die Panela w i r d nicht a l le in vom 

V o l k e zum Cassave-, Mais- oder Weizenbrote, wie i n Europa K ä s e 

oder Speck gegessen, sondern bi ldet das Substrat der i n allen 

B e v ö l k e r u n g s s c h i c h t e n beliebten Dulces (süssen Nachtische) und 

des N a t i o n a l g e t r ä n k e s i n den w ä r m e r e n Regionen, des Guarapos. 

F ü r Columbien ist es ein G lück gewesen, dass sich seine Zucker

industrie nicht wesentlich ü b e r den Verbrauch des Landes ent

wickel t hat, wenn man bedenkt, i n welch wir tschaf t l ich unglück

liche Lage - das zuckerexportierende S ü d a m e r i k a durch die K o n 

kurrenz des R ü b e n z u c k e r s geraten ist. Z. B . auf T r i n i d a d , welches 

1884/85 an 4. Stelle unter den zuckerproduzierenden Inseln 
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Westindiens stand, sind die Cahapflanzer ruinier t oder bis zum 

R u i n verschuldet und haben ihre Pflanzungen v e r ö d e n lassen 
oder i n Weiden umgewandelt . 

I nd igo , Tabak, Chinarinde, Panamakanal, an diese Namen 

k n ü p f t e n sich i n den letzten Dezennien unzäh l ige goldene Hof f 

nungen für Columbien, die sich inzwischen i n grossen Krachs 

ver f lücht ig t haben. Nur der Tabakbau hat sich in gewissen 

Grenzen , welche der K o n s u m des Landes und die Zöl le garan
tieren, aufrecht erhalten. 

Nicoüana tabacum und nahe verwandte Ar ten wie N. repanda 

werden heute h a u p t s ä c h l i c h am oberen Magdalena in der Umge

gend von Ambalema gepflanzt und dort auch zu Zigarren ver

arbeitet. V o n diesem Bezirk aus w i r d die ganze Republ ik ver

sorgt, selbst die Zigarren, welche man am Meta k a u f t , stammen 

aus jenen Fabr iken. Geschnittener Tabak w i r d kaum geraucht. 

Die » A m b a l e m a « konkurrierte i n Europa um die Mit te unseres 

Jahrhunderts bei dem rauchenden Feinschmecker mi t der Habana-

zigarre. I n den siebenziger Jahren trat ein Umschwung ein, für 

den der Columbianer gern die Wandlung der Mode, die eingehen

dere K r i t i k indessen die E r s c h ö p f u n g des Bodens verantwortl ich 
macht ( H e t t n e r ) . 

Sowohl aus gelegentlichen Bemerkungen, als besonders den 

statistischen Angaben Humbold t s geht hervor , dass der Kakao

bau i n Venezuela, sowohl i m Gebirge als auch am Orinoco, vor 

hunder t Jahren bedeutender gewesen ist, als jetzt*). Ja, H u m b o l d t 

weist sogar auf einen R ü c k g a n g h in , und t r i f f t die Hauptursache 

desselben i n der s p ä t e n Er t rags fäh igke i t des Kakaobaumes. Die 

Bewohner haben keine Lust mehr, die 5 oder selbst 6—8 Jahre 

zu warten, welche eine Kakaopf ianzung erfordert, bis sie F r ü c h t e 

hervorbringt. I m Charakter der Hispanioamerikaner verschwinden 

Geduld- und G e m ü t s r u h e ; sie werden unternehmender, leicht

sinniger, beweglicher, klagt H u m b o l d t , und wenden sich Unter

nehmungen zu, die einen raschen Ertrag geben. Diese Charakter

metamorphose hat sich derart allgemein erfüll t und gesteigert, 

*) Der jährliche Kakaoexport von Venezuela betrug etwa zwischen 
1799—1803 18648000 Pfund (nach Humboldt), 1875 —1885 7000000 Pfund 
(nach Semler). 
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dass es uns heute m ä r c h e n h a f t vo rkommt , wenn uns die V o r v ä t e r 

anders geschildert wurden. Der K a k a o gedeiht besonders i n 

feuchten, w i n d g e s c h ü t z t e n T h ä l e r n , wie sie das Stromgebiet des 

Cauca u n d Magdalena bieten. Iheobroma cacao geht kaum ü b e r 

400 m hinaus, eine andere von H u m b o l d t bei Cartago i m Staate 

Cauca angetroffene A r t steigt hingegen bis an die obere Grenze 

der T i e r r a caliente. Tro tzdem der K a k a o nur i m ganz heissen 

K l i m a f o r t k o m m t , ver t räg t er n icht die unmittelbare Sonnen

bestrahlung. Deshalb giebt man i h m Schattenspender; man lässt 

Urwaldriesen stehen oder zieht auch wohl h ö h e r e F r u c h t b ä u m e 

wie Orangen i n der Kakaopflanzung heran. Der Kakaobaum, 

welcher sich durch eirie wundervolle Belaubung auszeichnet — 

seine grossen, elliptischen Blä t te r s ind t i e fgrün , aber nicht besonders 

g l ä n z e n d •— g e h ö r t zu den m e r k w ü r d i g e n G e w ä c h s e n , bei welchen 

die B lü ten am alten H o l z des Stammes oder der Zweige 

(in kleinen, braunen oder roten Wir te in ) hervorbrechen. D o r t 

h ä n g e n an kurzen Stielen spä te r die gerunzelten u n d gerieften, 

g u r k e n f ö r m i g e n , g r ü n l i c h e n und roten F r ü c h t e , welche ausnahms

weise ein P fund schwer werden k ö n n e n . Der columbianische 

K a k a o deckt kaum den Bedarf der chokoladedurstigen B e v ö l k e r u n g . 

Die Chokolade w i r d i m Lande selbst, wenn auch von A u s l ä n d e r n 

hergestellt. Sie ist neben dem Kaffee vielmehr V o l k s g e t r ä n k , 

wie bei uns, namentl ich be im ersten F r ü h s t ü c k . 

Seltener i n Columbien , als auf den vielfach intensiver aus

genutzten westindischen Inseln sieht man i n den Zweigen der 

alten K a k a o b ä u m e schmarotzende Orchideen m i t s c h ö n e n , gelben 

B l ü t e n r i s p e n , die dor t m i t Fleiss angesiedelt wurden . Es ist die 

Van i l l e (Vanilia), ein k l immender Parasit, welcher übe ra l l i n den 

U r w ä l d e r n des tropischen S ü d a m e r i k a an tiefschattigen, s c h w ü l e n 

Orten i n melrreren Ar ten w i l d w ä c h s t . 

H u m b o l d t berichtet, dass der Z immetbaum »cane l a« h i n und 

wieder ku l t iv ie r t werde ; das ist noch heute der F a l l , indes hat 

der A n b a u dieses Lorbeers keine Fortschrit te gemacht. 

M a n mag für die T ie r ra caliente eine Durchschnittstemperatur 

von 25 — 2 8 ° des hunderttei l igen Thermometers annehmen, i n 

dessen muss h i n z u g e f ü g t werden, dass die Zahlen aus bedeutenden 

Differenzen resultieren. I c h beobachtete am Purnio bei H o n d a 

(350 m) i m November 32 bis 2 2 , 5 ° am Tage u n d nachts ein 
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Sinken auf i 8 ° . I n den Llanos bei Calabozo (160 m) verzeichnete 

H u m b o l d t 32 — 3 6 0 am Tage u n d 3 0 — 3 1 0 nachts. U m 4 U h r 

nachmittags mass der Sand des Erdbodens 5 3 0 . H ie r berechnete 

H u m b o l d t die mit t lere Jahrestemperatur auf 3 1 , 2 ° . Niedr iger ist 

sie bei Orocue" am Meta (ca. 120 m ) , viel leicht ebenso hoch in 

Ciudad Bol fvar . Bei den O r i n o c o f ä l l e n verzeichnete H u m b o l d t 

27 — 2 8 ° , nachts 23 — 2 4 0 und stellte i n Sand , der spär l i ch m i t 

Gras bedeckt war, 6 i ° fest! A n der E i n m ü n d u n g des Meta i n 

den O r inoco fand i ch das Wasser des letzteren i m M a i um o 

U h r morgens 2 7 , 5 ° w a r m ; H u m b o l d t mass bei der M ü n d u n g 

des Apure i m A p r i l i n der Mi t t e des Orinoco 28 ,3° , am 

Ufer 2 9 , 2 ° . 

Als obere Grenze der g e m ä s s i g t e n Region setzte H u m b o l d t 

2 2 0 0 m l fest ; man n i m m t sonst woh l 2000 m an, indessen bedeutet 

das keinen grossen Unterschied. Die T ie r ra templada ist die 

Region der Baumfarne und Cinchonen und hinsicht l ich der 

K u l t u r g e w ä c h s e des Kaffees. A u c h für den Tabakbau ist sie 

noch vo l lauf güns t i g . Orangen, L i m o n e n und Ananas br ingen 

i n ih r die saftigsten und an A r o m a lieblichsten F r ü c h t e hervor, 

u n d auch Aguacate und gewisse Guayavas giebt es bis i n ihre 

mit t lere Region. 

Das wertvollste Gegengeschenk, welches die alte Wel t der 

neuen fü r so manche empfangene Gabe machte , ist der Kaffee , 

m i t dem das tropische S ü d a m e r i k a wir tschaf t l ich steht oder fäl l t . 

I n Barranqui l la oder Mede l l in , B o g o t ä oder Bucaramanga, am 

Meta oder Or inoco ho f f t u n d zittert man be im Steigen und 

Sinken des Kaf fees ; davon werden alle P l ä n e , welche Geld er

fordern , a b h ä n g i g gemacht. Das langersehnte Pianino der Senorita 

und der m i t Garzafedern garnierte H u t der Senora, eine Reise 

nach New-York oder Paris k n ü p f e n sich an den Kaffee . Colum

bien verdankt seinen guten Namen auf dem Wel tmark t der ge

s c h ä t z t e n Q u a l i t ä t seiner Kaffeesorten, von denen sich namentl ich 

der B o g o t ä - K a f f e e einer zunehmenden Beliebtheit erfreut. D ie 

Plantagen, welche ihn erzeugen, g e h ö r e n der T ie r r a templada an, 

denn obgleich Coffea arabica von der K ü s t e an aufsteigt, gedeiht 

er doch wie seine Verwandten , die Cinchonen, beide sind Rubia-

ceen, am besten i n den mit t leren Gebirgsregionen. Der Bogo tä -

kaffee, welchem sich der von C ü c u t a und Ocana anreiht, re i f t i n 
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H ö h e n von 800 bis 2000 m , und auch die besten »ca fe t a l e s« der 

anderen be iden Zentralen l iegen innerhalb jener Grenzen. D i e 

bevorzugten Venezuelasorten k o m m e n ebenfalls v o m G e b i r g e ; 

reiche Ern ten l iefert die U m g e b u n g von Caracas. Der Kaf feebaum 

g e h ö r t zu den anmutigsten K u l t u r g e w ä c h s e n . Schlanker Wuchs, 

g raz iöse Verzweigung, dichte u n d doch l ichte Belaubung s ind 

i h m eigen. B a l d quellen aus den Blattachseln weisse, wie Jasmin 

duftende B l ü t e n hervor, b a l d purpurne Beeren. D i e Ha ine s ind 

schattig, aber n icht d u m p f ; das g l ä n z e n d e , lorbeerart ige Bla t t 

w i r f t den Sonnenstrahl zu rück . I n den Niederungen werden die 

K a f f e e b ä u m e h ö h e r und gehen s t ä rke r ins H o l z . D ie Belaubung 

b e s c h r ä n k t sich mehr aut die Enden der Zweige und dami t auch 

B l ü t e u n d Er t rag . I n der T i e r r a templada hat sich i n Blü teze i t 

u n d Reife ein z iemlich r e g e l m ä s s i g e r Turnus entwickelt , i m Tief 

lande ist zwar eine Zeit der Haupt re i fe vorhanden, aber aus 

einem gewissen a b e r n t e f ä h i g e n Zustande k o m m t der Baum niemals 

heraus, ebensowenig wie aus der B lü te . Eine Kaf feepf lanzung 1 

prosperiert bereits i m 4. Jahre, erreicht aber erst i m 6. vol le 

Tragbarke i t . M a n rechnet durchschni t t l ich auf den Baum 1 P fund 

j ä h r l i c h . D ie Menge der F r ü c h t e vermag aber auf 4 — 6 u n d 

ausnahmsweise 12 P f u n d zu steigen. Als einzige Erwerbsquel le 

k ö n n e n also nur grosse Pflanzungen i n Frage kommen . Die 

columbianischen Kaffees stehen i m Preise u m das Doppel te h ö h e r 

als die von Brasi l ien. M a n pf lück t die Beeren i m m ö g l i c h s t 

ü b e r r e i f e n Zustande, da dieser die G ü t e des Produkts f ö r d e r t u n d 

erntet auch i n der g e m ä s s i g t e n Region mindestens dre imal hinter 

einander ab. Die Leese u n d weitere Berei tung b e s c h ä f t i g e n an

dauernd viele H ä n d e , denn die F r ü c h t e m ü s s e n getrocknet, ent

h ü l s t und gesichtet werden. N u r i n F o r m u n d Farbe tadellose 

( g r a u g r ü n e ) Bohnen exportiert man, da eine unreine Ware enorm 

i m Preise verl iert . 

D i e i n der heissen u n d g e m ä s s i g t e n Reg ion weit verbreiteten 

Citrusaxten, Orangen , L ime t t en u n d Zi t ronen » l i m o n a s « sind 

ebenfalls e i n g e f ü h r t . Letztere wiegen nach meiner Beobachtung 

i n der T ie fe v o r , erstere i n der T i e r r a templada. Unser b i l l i g 

wie Brombeeren gi l t i n Columbien von den Orangen , obwoh l es 

i n jeder H ins i ch t p r ä c h t i g e F r ü c h t e s ind, nur etwas s t ä rke r durch

wachsen und dickschaliger als die des e u r o p ä i s c h e n S ü d e n . Die 
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Orangen haben dieselbe Reifezeit wie dort , indessen werden die 

B ä u m e h ö h e r . V o n Zucht und Pflege kann keine Rede se in ; 

man findet sie am häu f ig s t en i n den H ö f e n . G e s c h ä t z t e r s ind 

die L i m e t t e n u m ihres scharfen Saftes wi l l en , der m i t Wasser 

und Zucker versetzt, wenigstens i n den besseren Volksschichten 

anstatt Guarapo gereicht w i r d . Ü b r i g e n s hat Neu-Granada eine 

e inheimische, vom V o l k e ebenfalls L i m o n e genannte Frucht , 

welche dem Lorbeer ä h n l i c h e B ä u m e darbieten (Citrosma). 

Dagegen ist die Ananas die Frucht eines heimischen Bro-

meliaceenstrauches, Ananas sativus, welcher i n der T ie r r a caliente 

i n feuchten W ä l d e r n w i l d wächs t , den man aber, wenn auch nur 

mehr gelegentlich, h ö h e r h inauf kul t iv ier t . D ie F r ü c h t e , welche 

ich i n T r i n i d a d ausgelegt sah, waren n icht g rösse r und feiner 

als die aus der Umgebung von F u s a g a s u g ä auf den M a r k t 
gebrachten. 

Die K u l t u r des Baumwollstrauches ist i n den tropischen 

A n d e n l ä n d e r n wahrscheinlich zur Zeit ihrer Entdeckung bedeu

tender gewesen als jetzt, was für Peru erwiesen wurde. F ü r den 

Wel thandel k o m m t Columbien gar nicht i n Betracht ; die heimische 

P roduk t ion b e s c h r ä n k t sich auf Deckung des W ä t t e b e d a r f s . I c h 

b i n nur kleinen Gehegen dieser hohen M a l v e n s t r ä u c h e r (Gossypium 

barbädense) begegnet, die zugleich als Hecken dienten. 

D ie Durchschnittstemperatur der T ie r ra templada ist auf 25 

bis 17° berechnet. F ü r Caracas, knapp an der unteren Grenze 

der T ie r r a templada gelegen, g i l t eine mitt lere Jahrestemperatur 

von 2 1 , 5 ° ; für Cartago (etwa 1000 m hoch i m oberen Caucathal) 

nach H u m b o l d t 2 3 , 8 ° ; i n F u s a g a s u g ä (1700 m) erreichte das 

Thermometer Ende Dezember (einem Sonnenmonat) zwischen 

2—-3 U h r nachmittags 2 2 , 5 ° und sank nachts auf 16 0 . H i e r 

soll die mit t lere Jahrestemperatur nach dem Zeugnis eines an

säss igen Arztes 1 8 0 betragen. 

Die T ie r r a f r ia , die kalte Region, m ö c h t e ich nach den 

E i n d r ü c k e n , welche ich von der Vegetation i m Staate Cundina-

marca empfangen habe, nur bis 2800 m au fwär t s rechnen. H e t t n e r 

setzt die obere Grenze erst bei 3000 m fest. Sie ist das Gebiet 

der i m m e r g r ü n e n Eichen und entspricht m i t einer mitt leren Jahres

temperatur von 1 7 — 1 2 0 den mit t leren Breiten der n ö r d l i c h ge

mäss ig t en Zone unseres Erdballes. U n d wie diese zum Ausgangs-
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punkt der K u l t u r der ganzen Wel t sich entwickelte, nahm in 

jener Hochgebirgsregion die En twick lung der V ö l k e r einen k r ä f t i g e n 

A n l a u f i m geistigen Emporstreben und wir tschaf t l ichen Aufschwung, 

der sich ohne Zweifel den Niederungen S ü d a m e r i k a s mitgetei l t 

h ä t t e , wenn er nicht vorzei t ig erstickt worden w ä r e . N u r auf 

dem R ü c k e n der A n d e n , i m Gebiet des Nebels und der Nacht

f rös te , erwarben die Indianer eine historische Vergangenheit , die 

bis auf den heutigen T a g durch hieroglyphenartige Zeichen u n d 

mancherlei Kunsterzeugnisse redet. A l l e K u l t u r flieht i n ihrem 

Werdegange die Gegenden, welche die Tropensonne m i t ihrer 

ganzen K r a f t beherrscht. Ihre P f l anzs tä t t en s ind n icht die He ima t 

der Sagopalme, der Bro t f rucht , der Banane und Mor i che , n icht 

die u n e r s c h ö p f l i c h e n T h ä l e r , i n denen die wi lden Pflanzen i n 

S ä f t e n und F r ü c h t e n M i l c h und H o n i g .spenden, sondern, wo i n 

m ü h s e l i g e r Arbe i t der N o t r u f zum H i m m e l schreit : »unse r t äg l ich 

Bro t gieb uns h e u t e ! « K u l t u r gebiert der K a m p f zwischen 

Menschen u n d N a t u r ; n icht das Dolcefarniente und n icht die 

Wunschlosigkei t , i n welche das K l i m a der heissen Zone die 

Menschen hineinwiegt . Der K a m p f mi t der Tropennatur ist der 

schwerste. Sie n ä h r t wie eine Mutter , aber wer sie zu besiegen 

trachtet, den verdi rb t sie. U n d so kehrten die V ö l k e r erst wieder 

zurück , um den K a m p f m i t ihr aufzunehmen, nachdem sie sich 

unter einem H i m m e l gekräf t ig t hatten, wo das Leben m i t Arbe i t 

bezahlt werden musste, wo die Natur sich dür f t ige r , aber darum 

auch widerstandsloser erwies, und wo die L u f t anstatt wie ein 

s ü s s e s , l ä h m e n d e s Narcot icum erfrischend u n d anregend wi rk te . 

So weht sie bei uns, aber auch i n der T ie r ra f r i a der K o r 

di l leren. 
I n der T ie r ra f r i a hat sich heute, dank der güns t i gen Anbau-

und B o d e n v e r h ä l t n i s s e , welche die ausgedehnten Hochebenen bieten, 

eine Landwir t schaf t nach deutschem Muster entwickel t . Weizen, 

Gerste und nament l ich auch K a r t o f f e l n v e r d r ä n g t e n den Mais , 

die u r s p r ü n g l i c h e Ackerf rucht auch dieser Region, fast vo l l s t änd ig . 

Der Bau der Ka r to f f e ln leidet nicht selten durch N a c h t f r ö s t e , 

rentiert sich aber i m ü b r i g e n ausgezeichnet, da die wohlhabenden 

Bogotaner sich ih r immermehr zuwenden. Die Gerste deckt i n 

den letzten Jahren teilweise den Bedarf der deutschen Brauerei 

i n der columbianischen Haupts tadt . Bestellung und Wachsen 
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fallen in die Regenmonate der kalten Region von April bis 

November, Blü te , Reife und Ernte i n die trockene Zeit von 

Dezember bis März . I m Dezember zeigen die Felder dasselbe 

ü p p i g e K l e i d , wie die unseren Ende Juni u n d A n f a n g Jul i . D ie 

Kar to f f e ln , b l ü h e n , und das Getreide bekommt einen goldigen 

Schimmer. V o n d e m , was der bogotanische M a r k t an p r ä c h t i g e n 

F r ü c h t e n ausstellt, s ind nur die Granadillas und Ä p f e l - P r o d u k t e 

der T i e r r a f r ia . Als Granadil las bezeichnet man die pflaumen

art igen F r ü c h t e der Passionsblumen, von denen eine sehr häu f ige , 

Passiflora quadrangularis, die » b a d e a « , i n der heissen Region am 

Magdalena wächs t , eine andere aber, P. ligularis, die » g r a n a d i l l a 

de c h i n a « aus der T ie r r a templada bis fast an den P ä r a m o 

aufsteigt und bei B o g o t ä gemein ist. D ie K u l t u r von A p f e l 

b ä u m e n hat sich sehr langsam e i n g e b ü r g e r t . F r ü h e r galt ein 

A p f e l als besonderer L u x u s , heute erscheinen schon h i n und 

wieder welche i n der Fruchtschale eines Durchschnittsrestaurants. 

I m Geschmack sind sie den unseren n icht gleich. I c h m ö c h t e 

sagen, sie haben weniger den typischen Apfelgeschmack und d a f ü r 

etwas von der Mango bekommen. I n der T ie r ra f r i a gedeihen 

unsere G e m ü s e - und S u p p e n k r ä u t e r vorzüg l ich , und daraus ergiebt 

sich, dass der bogotanische Tisch viele heimatl iche A n k l ä n g e 

bietet, und die deutsche Hausfrau, welche ih rem Manne hierher 

gefolgt i s t , fast vo l lkommen nach deutscher A r t zu kochen vermag. 

Die mit t lere Tagestemperatur soll i n B o g o t ä 1 4 — 1 5 0 betragen. 

Nachts sinkt das Thermometer gelegentlich unter den N u l l p u n k t . 

H u m b o l d t beobachtete tags ü b e r 15 — 18 0 , nachts 1 0 — 1 2 ° , und 

als niedrigste Temperatur 2 ,5° . 

P ä r a m o nennen die Eingeborenen die alpine Vegetations

region i m tropischen S ü d a m e r i k a , welche ü b e r 2800 m hinaus 

bis an die Schneegrenze geht. Der ewige Schnee beginnt unter 

dem Ä q u a t o r am Chimborazo erst bei 5000 m , an den s ü d l i c h e n 

columbianischen Berggiganten wie Ruiz und T o l i m a mehrere 

Hunde r t Meter niedriger. I n der Sierra Nevada von Cocui 

(5400 m) , welche H e t t n e r durchforscht hat, hebt die Schneedecke 

zwischen 4 5 6 0 — 4 6 0 0 m an. Der P ä r a m o ist aber etwa nur bis 

3200 m bewohnt, und nur i n dieser R e g i o n , i n welcher die 

mit t lere Jahrestemperatur 12 — 5,5° b e t r ä g t , lassen sich noch 

Ackerbau u n d Viehzucht betreiben. Der wichtigste E r n ä h r e r ist 
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der M a i s , den wi r durch alle K l i m a t e verfolgen. Der Mais 

» m a h i s « ist die ä l t e s te Kul turpf lanze des tropischen Amerikas 

u n d hat wahrscheinlich i n der T ie r ra caliente von Mexiko seine 

Urheimat . E r gab den Ind ianern i n der vorcolumbusischen Zeit 

fast ausschliesslich das Bro t (man bezeichnete i h n deshalb als 

Indianerkorn) , und seine vo rzüg l i che A n p a s s u n g s f ä h i g k e i t an k ä l t e r e 

K l i m a t e e r m ö g l i c h t e ü b e r h a u p t die Besiedelung der andinen H o c h 

ebenen. Das Maisbrot, » a r e p a « , ist noch heute i n vielen Gegen

den die einzige Brotar t der eingeborenen K o l o n e n und w i r d nur 

i n der T ie r ra caliente durch das Cassave (weniger am Magdalena als 

ös t l ich von den Anden) ersetzt. Arepa ist wohlschmeckender als 

Cassave ; i ch glaube auch für die Eingeborenen. Das erste, was 

der b ä u e r l i c h e Ko lon i s t auf dem j u n g f r ä u l i c h e n W a l d b o d e n aus

säe t , ist der Mais . M i t Quinoahirse (Chenopodium quinoa), Gerste 

Erbsen und K a r t o f f e l n vermag der L a n d m a n n des P ä r a m o ausser

dem seinen Acker zu bestellen, welchen er nach wochenlangen 

B r ä n d e n dem G e s t r ü p p und M o o r entrissen hat. D ie Kar to f f e l 

ist die wertvollste Frucht, da sich die P ä r a m o k a r t o f f e l desselben 

g e s c h ä t z t e n Rufes erfreut, wie bei uns die der He ide . 
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Die Reise von Honda nach Bogotä ist fast noch ebenso 

beschwerl ich wie vor 15 Jahren, w o sie Het tner machte und 

s p ä t e r eingehend schilderte, denn nur auf der Savanna von B o g o t ä 

k o m m t uns eine Bahn bis F a c a t a t i v ä entgegen; bis dahin m ü s s e n 

wi r drei Tage b a l d bergauf, b a l d bergab re i ten , der entschei

dende, g l e i c h m ä s s i g e Anst ieg erfolgt erst am dr i t ten Tage. 

U m 2 Uhr nachmittags schwang ich mich auf mein Maul t ier , 

nach Landesbrauch m i t Zamarros und Ruana ü b e r k l e i d e t , einen 

letzten, p r ü f e n d e n Bl ick auf mein G e p ä c k , die v o l u m i n ö s e »carga« 

werfend, die leider aus zahlreichen, ungleichen S t ü c k e n bestand, 

welche sich schwer i m Gleichgewicht auf dem R ü c k e n des Last

maultieres arrangieren liessen. 

Mehr Vertrauen als die gemieteten Lastmaultiere f iöss te m i r 

me in k r ä f t i g e s , mittelgrosses Rei tmault ier e in , welches ich durch 

V e r m i t t l u n g eines Landsmannes für 500 Mark , wie die Zeit lehrte, 

b i l l i g gekauft hatte. Gleich bei H o n d a geht's ü b e r einen Neben-
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fluss des Magdalena, welchen wi r durchwaten m ü s s e n , und danach 

t r äg t uns eine F ä h r e zum rechten Ufer des Magdalena h i n ü b e r . 

H i e r durchreiten w i r z u n ä c h s t zwei elende D ö r f e r und b e m ü h e n 

uns , die schon g r ü n d l i c h i n U n o r d n u n g geratene Carga von 

neuem zu komponieren ; ich beginne zu ahnen, dass mein Juan 

zwar ein ehrlicher, brauner Geselle i s t , aber von der Fer t igkei t 

eines Arr ie ro wenig versteht. D e n n fortgesetzt schwanken und 

verschieben sich die Lasten derart ig, dass es all© fünf Minu t en 

V e r z ü g e giebt. I c h beschliesse, Juan und die Carga sich selbst 

zu ü b e r l a s s e n , um nicht ausser mi r zu geraten, was die Sache 

nur verschlimmert haben m ö c h t e , da Juan, wie alle co lumbiani 

schen Burschen, auf eine k rä f t ige Ansprache wahrscheinlich ohne 

jedes W i d e r w o r t höf l i ch g r ü s s e n d nach Hause umgekehrt w ä r e . 

Der Weg f ü h r t i n den U r w a l d hinein , und am Rande des

selben bemerkt man h i n u n d wieder, wo das G r ü n eine L ü c k e 

l ä s s t , einen völ l ig verrosteten Schienenstrang und w i r d tiefer i m 

Walde durch den A n b l i c k einer L o k o m o t i v e ü b e r r a s c h t , aus deren 

Schornstein ein Strauch e m p o r g r ü n t , ein l ä n g s t vertrauter Schlupf

winke l der Vöge l . Das sind die D e n k m ä l e r der vor einem halben 

Menschenalter ü b e r den Magdalena hinaus g e f ü h r t e n Strecke 

Yeguas-Honda, der B o g o t ä b a h n , die verkrachte , nachdem man 

erst wenige Ki lomete r i n einem Te r r a in ü b e r w u n d e n hatte, das 

noch gar keine Schwierigkeiten bot . Schon Hettner hat 1882 

die verrosteten Schienen und Maschinen gesehen und berichtet, 

dass sich i n etlichen Eisenbahnwagen Fami l i en h ä u s l i c h einge

richtet hatten. Solche Ruinen schwindelhalter Unternehmungen, 

die sich g e w ö h n l i c h an nordamerikanische G r ü n d e r k n ü p f e n u n d 

ein gut T e i l N a t i o n a l v e r m ö g e n verschluckten, s ind ü b r i g e n s keine 

Seltenheiten i n Columbien und werden sich noch immer ver

mehren. 
Nach einer Stunde befand ich m i c h am R i o seco (trockenen Fluss), 

der i m Augenbl icke aber übe rvo l l von braunen Flu ten war, so dass ich 

be im Durchrei ten nur den Sitz t rocken behielt . A l sdann beginnt 

der Aufst ieg. A u c h dieser Pfad , zweifelsohne der am meisten be

gangene der Republ ik , ist wie die meisten columbianischen Wege 

nur zum Reiten geeignet, und nur das Maul t i e r oder das ein

heimische Pferd schreitet sicher auf der verwahrlosten Strasse 

h i n , jede bessere Stelle e r s p ä h e n d . Aber t ro tzdem sinkt unser 
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T i e r of t t ief i n Schlamm ein , oder es muss eine Reihe i n Fels 

ausgetretener Stufen ü b e r w i n d e n , was es auf- und a b w ä r t s sprung

weise vo l lb r ing t , so dass wi r , gestossen u n d d u r c h r ü t t e l t , f r o h 

s ind, wenn w i r eine Wei le das holpr ige Pflaster unter uns haben, 

w o r i n sich an besonders a b s c h ü s s i g e n Wegstellen m i t tonigem 

Boden eine S t a a t s f ü r s o r g e bekundet hat. Unser Pfad f ü h r t i n 

s ü d l i c h e r R ich tung an einer zum Magdalena abfal lenden Gebirgs-

wand h inauf , und wi r behalten das T h a l des Stromes und die 

Zentralkordi l lere noch vor Augen. 

I c h r i t t völ l ig a l l e i n ; aber die columbianischen. Strassen 

sind i m allgemeinen nicht so einsam, wie man denkt , und vor 

al lem der Weg nach B o g o t ä ist belebt. Züge von leeren Mau l 

tieren kommen m i r i n wi lder Jagd entgegen, die Arr ieros rasen, 

auf den s t ä r k s t e n sattellos rei tend und sie nur m i t einem Lasso 

lenkend, hinter ihnen, ü b e r m ü t i g schreiend, e inher; sie wol len 

nach H o n d a , um beladen dieselbe Strasse i n einigen Tagen 

wieder hinaufzuziehen. Dann bieten sie ein anderes B i l d . F luchend 

und peitschend keuchen sie hinter den schwerbeladenen Tieren , 

von denen manches ü b e r 3 Ztr. t r ä g t , die steilen H ä n g e hinauf, 

m i t einem keifenden » m a c h o « oder » m u l a « und fortgesetzten 

» c a r a j a s « , dem derbsten und beliebtesten Fluche*), zu denen die 

Peitsche den T a k t sch läg t , T ie re aufjagend, die matt i n die 

K n i e gesunken sind, oder b a l d hier, ba ld dor t eine Last zurecht-

schiebend. Die Lastmault iere laufen fast stets ohne Lei tsei l . 

A u c h einer lustigen Kavalkade von Damen und Herren be

gegnete i c h , die jedenfalls auf der Reise nach Europa begriffen 

war. U n d dann lassen die vielen Ansiedlungen, Hacienden und 

Posadas, welche den Weg begleiten, das G e f ü h l der Vereinsa

mung nicht au fkommen . M i r wurden sie f re i l i ch ba ld ein Greuel, 

denn mein Maul t ier hatte bei jedem Hause das unbezwingbare 

Ge lüs t e , einzukehren, so dass i ch die erbittertsten K ä m p f e m i t 

seinem Eigenwi l len zu bestehen hatte. Es musste zweifelsohne 

f r ü h e r einem immer durstigen Reiter g e h ö r t haben, der die T r i n k 

gelegenheit , die i n der T h a t jedes Haus bietet, re ichl ich wahr
zunehmen liebte. 

M e i n Ziel war die 1000 m hoch gelegene Posada »El Con-

*) »Zum Geier!« 

Bürger, »Reisen eines Naturforschers«. 9 



s u e l o « , b e r ü h m t wegen ihres angenehmen K l i m a s u n d der ver

h ä l t n i s m ä s s i g guten Verpf legung . I c h hatte sie m i t Juan ver

abredet. 
Abe r schon liessen sich Voge l s t immen h ö r e n , die i ch als 

sichere V o r b o t e n der D ä m m e r u n g kennen gelernt ha t t e , u n d 

grosse, das Tagesl icht scheuende Krebse flohen von den Bach

ufern z u r ü c k , aber meine Herberge wurde m i r noch als sehr 

wei t bezeichnet. So ü b e r r a s c h t e m i c h die N a c h t , die n ich t 

einmal sternenklar war. W i r passierten einen A b g r u n d ; i ch sah 

nichts mehr u n d f ü h l t e nur das Wasser, welches mein T i e r auf

spritzte. D a n n b l ieb es stehen u n d war m i t nichts aus der 

Stelle zu br ingen , denn es wol l te t r inken . M i t schl immen Be

f ü r c h t u n g e n lös t e i ch tastend das Zaumzeug; i ch hatte n o t d ü r f t i g 

ge le rn t , dami t zu manipul ieren u n d w ä r e auch am Tage dami t 

zurechtgekommen, f r e i l i ch jetzt hoff te i ch be i seiner Wiederanlage 

nur noch auf ein Wunder . U n d es k a m , nachdem ich m i c h 

minutenlang m i t dem s t ö r r i s c h e n Tiere u n d den verwickel ten 

Zaumketten a b g e m ü h t ha t t e , — ich stand mi t t en i m Bache — 

i n Gestalt eines Reiters auf einem Schimmel . Der e r lös te m i c h 

aus der peinvollsten Si tuat ion, i n der ich m i c h je i n Columbien 

befunden habe. Ke ine Carga, keine Posada u n d ein Maul t ie r , 

ü b e r das man i m Begr i f f i s t , die Gewalt zu verlieren , das war 

ein vielversprechender Reiseanfang ! 
M i t meinem Retter gelangte i ch u m 7 U h r i n der ersehnten 

Herberge an. I n der T h ü r e erschien m i t L i c h t e r n ein hoher, 

stattlicher Greis, D o n d e m e n t e Mej ia , w ü r d i g , der H e r r i n einer 

Posada zu sein, die sich » d e r T r o s t « nennt. 
M e i n Carga langte erst am folgenden Morgen a n , aber das 

Last t ier war n icht f äh ig , die Reise fortzusetzen, u n d Juan musste 

umkehren , es i n H o n d a b e i m Verle iher gegen ein gesundes um

zutauschen; er versprach m i r noch am selben Tage abends 

wieder einzutreffen, was be i der Schnelligkeit , m i t welcher diese 

Burschen laufen, gut m ö g l i c h war. Indessen sah i ch i h n erst 

nach vier Tagen wieder , ein Fieberanfa l l hatte i h n i n H o n d a 

festgehalten. 
I c h harrte n a t ü r l i c h i n Consuelo u n d ü b t e m i c h i n Geduld , 

von der man i n Co lumbien sagen kann , sie ist Ge ld . 

Ü b r i g e n s hatte es das Schicksal m i t m i r gut gemeint, j a 



— 1 3 1 — 

ich g laube , i ch w ü r d e mich jeden T a g wieder nach Consuelo 

verbannen lassen, denn die Landschaf t ist zauberhaft. D u r c h 

einen Ausschnit t , welcher durch Palmen und Bambus u m k r ä n z t 

w i r d , b l i cken wir i n ein breites, ü p p i g g r ü n e s T h a l nieder, i n 

dem wi r die Serpentinen des Magdalena meilenweit nach S ü d e n 

verfolgen. W i r h ö r e n sogar, obwohl wi r uns 800 m ü b e r dem 

Flusse bef inden, das Pfeifen der kleinen Dampfer , die a u f w ä r t s 

nach Amba lema eilen. V o r uns entfaltet sich die K o r d i l l e r e i n 

grandioser M ä c h t i g k e i t , denn ü b e r die staffelweis vom Thale auf

steigenden, g r ü n e n und blauen G e b i r g s w ä n d e ragt breit und 

massig der Ruiz empor. Das gek lü f t e t e Schneehaupt des kolos

salen Gebirgsstockes erscheint uns noch gewaltiger, als von der 
M i n e aus gesehen. 

D ie Umgebung des Hauses, hinter dem ein Garten und eine 

ausgedehnte Weide nicht fehlt , der felsige Saum der Strasse und 

die nahen B ä c h e erwiesen sich auch fü r meine Studien g ü n s t i g . 

U n d schliesslich bot D o n demen te , ein columbianischer Protestant 

u n d durch und durch Liberaler , m i r viel Interesse und Belehrung. 

Welche kös t l i che Gelegenheit e rö f fne t e sich mi r ferner, an der 

belebten Strasse i n dieser bekannten Herberge die Leute kennen 

zu lernen, die lebhaft b l ickenden und gestikulierenden Sehores 

i n unserem comidor (Speisezimmer) oder an der Rampe des 

Hauses, die Peone nebenan i n der T i enda und Chicheria, die 

kaum leer wurde." D ie reisenden Her ren erkundigten sich alle 

nach mi r , dem a u s l ä n d i s c h e n Gast, der hier so heimisch that, 

u n d verfehlten n i ch t , m i c h laut zu beklagen und Vermieter u n d 

Ar r i e ro zu v e r w ü n s c h e n . Jeder, der nach H o n d a g ing , versprach 

mir , selbst nach dem Rechten sehen zu wol len, und manche 

wol l t en mich verleiten, von ihnen ein T i e r zu kaufen, das sie 

gerade led ig m i t sich f ü h r t e n , u n d m i t ihnen weiter zu reisen. 

Neugier ig und höf l i ch u n d dabei immer auf ein kleines Geschä f t 

chen bedacht sind die columbianischen Her ren . Nachts wurden 

i m Speisezimmer L a g e r s t ä t t e n fü r die besseren Reisenden aufge

schlagen; ich hatte ein kleines, besonderes Gemach; die Peone 

schliefen draussen auf dem nackten Boden , unter dem vorsprin

genden Dache des Hauses, wie eiri K n ä u e l i n ihrer Ruana zu

sammengeballt. D o n d e m e n t e war ein Hagestolz, der seine 

Wir tschaf t m i t grosser Umsicht f ü h r t e und zur Zeit besonders 
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aufmerksam die Ernte seines Grassamens ü b e r w a c h t e . E r ver

leugnete den columbianischen Charakter n i c h t , aber er erschien 

m i r wie ein Typus aus jener grossen Zeit des Landes, wo es 

sich von der spanischen Herrschaf t losrang. E r war auch heute 

noch ein K ä m p f e r , u n d wenn eine Revo lu t ion k ä m e , w ü r d e er als 

erster von den k le r ika len H o r d e n gebrandschatzt werden u n d 

m ü s s t e zur rechten Zeit seine bewegliche H a b e , nament l ich sein 

V i e h i n den W ä l d e r n sichern. Senor Mej i a f ü h r t e auch seit 

Jahren ein Fremdenbuch, i n dem ich manchen deutschen Namen 

u n d so viele Gedichte fand , als ob es auf dem Inselsberge aus

gelegen h ä t t e . D o n dementes P e r s ö n l i c h k e i t hat n a t ü r l i c h manchen 

zum Reimen veranlasst. M i r ist nur ein k le iner , treffender Vers 

i n Er innerung gebl ieben: 
»Don demente es demente, 
Si non es inclemente«. 

I n der Tha t , er teilte die Grobhei t m i t vielen seiner Berufs

genossen, die sich r ü h m l i c h e r K ü c h e u n d Ke l l e r bewusst s ind . 

A m 5. Tage nach meiner A n k u n f t i n Consuelo verliess i ch nach

mittags die m i r so vertraut gewordene Herberge, nachdem mein 

G e p ä c k m i t einem anderen Tre iber vorausgegangen war u n d 

mein Juan nur noch zur Beglei tung diente. W i r erstiegen den 

A l t o del Sargento u n d dami t den K a m m der Gebirgskette. Unser 

Weg f ü h r t e ü b e r ein Plateau, auf dem der W a l d sich lichtete, 

u n d die B ä u m e , welche ü b e r das Strauchwerk hinausragten von 

Ep iphy ten starrten. Bei vielen waren die Zweige völ l ig ü b e r z o g e n 

von Tillandsia, einer Bromeliacee, deren lange, silbergraue Schweife 

uns an nordische Flechten er innern , und be i anderen wucherten 

i n dem G e ä s t u n z ä h l i g e ananasartige G e w ä c h s e . Besonders 

die T i l l ands ien , das Baumhaar , gaben der Vegeta t ion einen 

alpinen Anstr ich, der dadurch n ich t verminder t wurde , dass uns 

eine B l ü t e n p r a c h t sondergleichen u m f i n g : den W e g b e k r ä n z t e n 

i n wi lde r Ü p p i g k e i t buntfarbige W i n d e n (Evolvulus) u n d p r ä c h t i g e , 

purpurne Passifloren ; das frische, helle Bla t twerk von Ar is to lochien 

rankte sich durch r o t b l ü h e n d e G e n t i a n e e n s t r ä u c h e r (Spigclia), und 

den Saum bi lde ten Aro ideen m i t grossen, weissen, l ö f f e i f ö r m i g e n 

K e l c h e n u n d kriechender Hasenklee (Oxalis filiformis) m i t kleinen, 

zarten, weissen B l ü t e n . W i r waren 1380 m hoch . Es wurde 

empf ind l i ch k ä l t e r , u n d feine Nebenschleier flohen vor uns her. 
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Das Magdalenthal entschwand unseren Blicken, und eine halbe 

Stunde spä t e r e rö f fne t e ein steiler Abst ieg die Aussicht auf das 

f reundl iche L a n d s t ä d t c h e n Guaduas, das an einem kleinen, v o n 

Bambusen beschatteten F l ü s s c h e n inmi t t en von Kaffeeplantagen 

l i eb l i ch gelegen ist . Es verdankt der » G u a d u a « , d . h . Bambus, 

seinen Namen. H i e r n ä c h t i g t e n w i r i m H o t e l »del V a l l e « , einem 

einladenden Bau vor der Stadt unmit te lbar am R i o Guaduas. 

Es war ein ganz komfor tabler Gasthof. I n der grossen sala, dem 

Gesellschaftszimmer, i n das man durch den Eingang trat, stand 

sogar ein Klav ie r , dem aber, mi r sehr zur Freude, die wenigen 

G ä s t e ein Spiel auf Mandol ine und T i p l e vorzogen. Be im Schein 

einiger Kerzen nahmen w i r das schmackhaft zubereitete Nachtmahl 

zu uns. D ie Tiere bekamen heute Zuckerrohr. Draussen gaukel

ten wie Irwische Hunder te von L a m p y r i d e n umher. 

M i t Sonnenaufgang setzten wi r unsere Reise for t . Unser 

W e g f ü h r t e durch die Stadt , u n d wir kreuzten die grosse Plaza. 

Der O r t macht einen sauberen Eindruck . Die Strassen sind noch 

leer, denn der Columbianer ist i m allgemeinen kein F r ü h a u f s t e h e r . 

Der Anst ieg auf die n ä c h s t e Kordi l le renket te ist besonders steil, 
w i r konn ten ihn von Guaduas fast bis auf den R ü c k e n des Ge

birges verfolgen. E r e r fü l l t e mich m i t Entsetzen. Das Maul t ier 

klettert nun geradezu die fast ganz gepflasterte Strasse hinauf. 

I c h bewunderte Juan, der, seine » t abacos« rauchend, mi t meinem 

Macho Schrit t h ie l t . Ba ld taucht die Zentralkordi l lere ü b e r der 

Gebirgskoulisse, welche wir am Tage zuvor ü b e r w u n d e n haben, 

wieder empor. N u n erschien etwas süd l i ch v o m Ruiz auch der 

Schneegipfel des T o l i m a , ein sehr r ege lmäss ige r , abgestumpfter 

Kege l . Beides sind Vulkane. W ä h r e n d aber der Ruiz bereits 

i m 16. Jahrhundert erlosch, beharrt der T o l i m a noch i n schwacher 

T h ä t i g k e i t . Dieses wundervolle Gletscherhaupt ist m i t 5584 m 

die h ö c h s t e Erhebung der columbianischen Kord i l l e r en . 

Der A l t o , welchen wi r e rk l immen m ü s s e n , erhebt sich 1700 m 

hoch. E i n paar hundert Meter unter seinem Scheitel l iegt die 

junge, aber gut renommierte Posada »el V e r g e l « , i n der wi r zum 

zweiten Male f r ü h s t ü c k e n wol l ten . Die kleine Hochebene, welche 

sich u m die G e b ä u d e ausdehnt, ladet ü b e r d i e s den Zoologen 

zum Sammeln ein. I ch war gerade ganz von der Jagd auf einige 

Schmetterlinge e ingenommen, die m i r , ihrem d ü s t e r e n G e w ä n d e 
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nach, charakteristische Hochgebi rgsformen zu sein schienen, als 

m i c h eine deutsche St imme be i Namen r i e f u n d mir herzlichen 

Gruss entbot. Es war ein Landsmann , der eine kleine M u l a 

r i t t u n d v o n H o n d a he rau fkam. S e l b s t v e r s t ä n d l i c h war er dor t 

vö l l ig ü b e r m i c h informier t worden, und mi r zu begegnen vorbereitet . 

Seiner Auf fo rde rung , m i t i h m die Reise nach B o g o t ä fortzusetzen, 

folgte i ch recht gern. E r war K a u f m a n n u n d s t ä n d i g e r Agent 

eines deutschen Exporthauses. V o n el Vergel f ü h r t der Pfad auf 

den A l t o del Raizal (1710 m) , dann senkt er sich wieder m das 

T h ä l c h e n der Quebrada de los Tibayes h inab, u m zu dem 1910 m 

hohen A l t o del T r i g o anzusteigen. A u f dem Gip fe l desselben 

e rö f fne t sich uns i m Osten ein neues Panorama, das durch einen 

gewaltigen Gebirgsstock abgeschlossen w i r d , der bis i n die W o l k e n 

aufragt. E r t r äg t , wie m i r me in Begleiter sagte, B o g o t ä . T i e f 

unter uns das S t ä d t c h e n ist V i l l e t a u n d der Fluss, dessen Wasser 

hier u n d dor t hervorschimmert, der R i o Negro , welcher n o r d -

w e s t w ä r t s zum Magdalena eil t . A n seinen U f e r n wachsen Palmen, 

denn sein anmutiges T h a l ist nur noch 800 m ü b e r dem Meeres

spiegel erhoben u n d g e h ö r t der T ie r r a caliente an. E i n ü b e r a u s 

langwieriger Abst ieg f ü h r t uns hinab. Je mehr w i r uns dem 

Orte n ä h e r n , u m so zahlreicher werden die H ü t t e n kle iner Bauern, 

welche unseren Weg. begrenzen. I n ihren G ä r t e n gedeihen Arra-

cacha, eine dem Schierling ä h n l i c h e U m b e l l i f e r e , deren Wurzeln 

genossen werden, neben einigen Bananen u n d Yucas tauden; vor 

dem Hause stehen ein paar Pelargonien i n vol ler B lü te , u n d das 

kleine F e l d t r ä g t Mais oder Zuckerrohr. H ä u f i g s ind auch d icht 

bei der W o h n u n g wie zu einer Laube K a f f e e b ä u m e angepflanzt. 

W i r mussten wiederhol t Station machen, da die M u l a meines 

Reisegenossen sehr e r m ü d e t u n d viel le icht sogar krank war. 

Vergebens hatte der Landsmann ihre Lebensgeister durch etliche 

S c h n ä p s e aufzufrischen gesucht, die er ihr zwischen die Ohren 

goss. U m das T i e r zu schonen, bl ieben w i r fü r die Nacht i n 

V i l l e t a , o b w o h l es sich für unser Woh lbe f inden mehr empfohlen 

h ä t t e , ü b e r diesen heissen Or t hinaus etwas h ö h e r ins Gebirge 

zu reiten, u m dort i n einer der zahlreichen Posaden zu n ä c h t i g e n . 

V i l l e t a hat m i r ebenso miss fa l l en , wie anderen e u r o p ä i s c h e n 

Reisenden. Der Verg le ich m i t Guaduas fäl l t sehr zu Ungunsten 

des S t ä d t c h e n s aus, das w i r heute durchwandern . A l l e Strassen 
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zeigen Ver fa l l u n d Schmutz.. T ro t zdem ist V i l l e t a n ä c h s t Fusaga

sugä die beliebteste Sommerfrische u n d der bevorzugte Badeort 

der Bogotaner, den sie i n den trockenen Monaten Dezember bis 

Februar aufsuchen, u m mal wieder recht warm zu werden. U n 

weit Vil letas giebt es stark b e n ü t z t e Schwefelthermen. W i r logierten 

i m » H o t e l F r a n c e s e « , dessen t runksüch t ige r W i r t infolge eines 

M i s s v e r s t ä n d n i s s e s mich erst ermorden u n d dann nach der Auf

k l ä r u n g in Umarmungen ersticken und Anisados e r t r ä n k e n wol l te . 

Es folgte eine grausige Nacht. E i n Heer von Ratten tummelte 

sich i n unserer K a m m e r und f ie l ü b e r unsere Stiefel und Sattel
zeug her. 

Schon zwei Stunden vor Sonnenaufgang rüs t e t en wi r zur 

Weiterreise u n d ri t ten i n den sternenklaren F r ü h m o r g e n hinaus. 

D ich t hinter dem Orte übe r sch r i t t en wi r den R io Vi l le ta u n d 

k l o m m e n alsdann eine Berglehne h i n a n , welche schroff i n den 

R i o Negro a b f ä l l t , i n dessen schwarze, unheiml ich glitzernde 

F lu ten wi r hinabschauten; m i t Tagesanbruch erreichten wir , nachdem 

uns der U r w a l d aufgenommen hatte, Bargasal, eine sehr belebte 

Posada, wo Karawanen von Lasttieren bepackt wurden. N u n 

begann nach einer kurzen, fast ebenen Strecke der entscheidende 

Anstieg zur Hochebene von B o g o t ä . Unser n ä c h s t e s Ziel war 

Chimbe, eine Posada, welche den B e r g r ü c k e n k rön t , an dessen 

n ö r d l i c h e n A b h ä n g e n wi r auf einer neuen, vielfach g e s c h l ä n g e l t e n 

Strasse emportraben. Der Aufst ieg erfolgt sehr g le i chmäss ig , wi r 

bef inden uns ohne Zweifel auf einem der besten Gebirgspfade 

der Republ ik . E r ist auffal lend einsam; die G e h ö f t e werden dem 

al ten, ü b e r den K a m m schreitenden Wege folgen. I n etwa fünf 

Stunden s ind wi r aus der Tier ra caliente, i n welcher wi r uns 

noch i n Bargasal befanden, i n die T ie r ra templada gelangt. Das 

k o m m t auf unserem Wege i n der Vegetation auffallender, als an 

anderen Orten zum Ausdruck. W o n ä m l i c h der U r w a l d der 

T ie r ra caliente direkt i n U r w a l d der T ie r ra templada ü b e r g e h t , 

merken wi r erst a l l m ä h l i c h einen Unterschied i m Pflanzenwuchs, 

welcher vornehmlich durch das Z u r ü c k w e i c h e n der Palmen u n d 

das massenhafte Auf t re ten riesiger Baumfarne zum Auge spricht. 

B e i m Anstieg nach Chimbe lassen w i r j e d o c h , sobald wi r die 

T ie r r a templada erreichen, den W a l d hinter uns u n d gelangen 

auf H ö h e n , deren ausgedehnte A b h ä n g e i n nichts anderes als 
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hohe Adlerfarne gehüllt sind. Wir treten in charakteristische, 

unabsehbare Farnheiden ein, welche Pteridium aquilinum erzeugte, 

das sich hier nach der Vern ich tung des Waldes des Bodens be

m ä c h t i g t e . M a n watet bis an die Brust i n den Farnen, welche nur 

wenige andere G e w ä c h s e zwischen sich a u f k o m m e n lassen. A n 

ihren B l ä t t e r n leben i n auffallender Menge k l e i n e , graue R ü s s e l 

k ä f e r . D i e Grenze der beiden T ie r r en , w ü r d e noch schä r fe r sein, 

wenn nicht i n feuchten und g e s c h ü t z t e n Schluchten der W a l d der 

heissen Zone sich wei t i n die g e m ä s s i g t e h i n a u f s c h ö b e . W i r be

f inden uns i n der Gegend ausgezeichneter cafetales. D i e L a n d 

sitze, welche auf den umliegenden H ö h e n aus dem dunklen G r ü n 

der Kafifeehaine hervor leuchten, machen einen wohlhabenden 

E ind ruck . Chimbe r e p r ä s e n t i e r t eine wei t zerstreute Gruppe v o n 

G e h ö f t e n , deren Mi t t e lpunk t die Posada bi ldet . Unmi t t e lba r ü b e r 

ih r erhebt sich ein H o c h w a l d , der aber eine ganz andere Zu

sammensetzung als i m heissen Lande aufweist. H i e r machte i ch , 

seinen Saum m i t dem Netze abschrei tend, zum erstenmal die 

Wahrnehmung, dass die Insektenwelt, abgesehen v o n den Schmetter

l ingen, auf den H ö h e n scheinbar v ie l reicher als i n der heissen 

Tie fe ist. E ine solch grosse Ausbeute , wie i ch i n der Nachbar

schaft Chimbes i n kurzer Fr is t von S t r ä u c h e r n u n d R a n k e n , an 

K ä f e r n u n d Wanzen i n meinen Fangschirm s c h ü t t e l t e , hatte m i r 

ke in Fleck am Magdalena, i n der U m g e b u n g der M i n e oder v o n 

Consuelo dargeboten. Dabei war auch die A r t e n f ü l l e ü b e r r a s c h e n d . 

I c h lernte durchgehends neue T y p e n kennen, was i n dieser H ö h e 

be i dem v e r ä n d e r t e n K l i m a u n d Pflanzenwuchs f re i l i ch nicht 

anders zu erwarten war. N u r unter der morschen Borke gefä l l te r 

B ä u m e entdeckte ich alte Bekannte, die ich zum T e i l noch ü b e r 

d ie T ie r r a f r i a hinaus i n das alpine Tropengebiet der P ä r a m o 

verfolgt habe. 
Gegen Mi t t ag erreichten wi r Agua larga, einen g rös se r en 

Or t , der seine E n t w i c k l u n g der Fahrstrasse verdankt , welche von 

hier hinunter zum oberen Magdalena nach Cambaro f ü h r t und 

sich ü b e r Agua larga hinaus bis B o g o t ä fortsetzt. Ohne diesen 

Weg w ä r e ein Transpor t sehr schwerer u n d umfangreicher Gegen

s t ä n d e nahezu u n m ö g l i c h . D ie 8000 Klaviere , welche heute 

bereits i n B o g o t ä gespielt werden sollen, s ind fast alle auf dieser 

Strasse m i t Ochsenkarren herauftransportiert worden , nachdem sie 
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kleinere Dampfer oder Bongos ü b e r H o n d a hinaus den Magdalena 

h inauf geschleppt hatten. M a n kann von Agua larga i n Kutschen 

bis F a c a t a t i v ä fahren, wi r bl ieben indessen bei unseren Maul t ieren , 

zumal ein Richteweg uns erlaubte, viele Windungen der Fahrstrasse 

abzuschneiden. 
H i n t e r A g u a larga v e r ä n d e r t sich die Vegetat ion bedeutend. 

H i e r begegnen w i r zum erstenmal den d ü s t e r e n , i m m e r g r ü n e n 

Eichen (Quercus humboldtii) u n d dem für die Savanna typischen 

Riesenstechapfel (Datura_ arborea), der Al leen an unseren Pfaden 

b i lde t . M i t Erstaunen b l i cken w i r auf die b l ü h e n d e n Rasen von 

Erdbee ren , F i n g e r k r ä u t e r n und Sternblumen (Potentinen u n d 

Stellarien) zu unseren F ü s s e n nieder u n d zu den b l ü h e n d e n H o 

l u n d e r b ü s c h e n (Sambucus peruviana) i n den Hecken, einem grossen 

Lycium m i t roten G l ö c k c h e n benachbart. W i r s ind i n die T ie r ra 

f r i a eingetreten u n d i m Begriff , die Randgebirge der Savanna zu 

ü b e r s c h r e i t e n . Aus allen Richtungen brechen krystallklare B ä c h e 

brausend hervor und s tü rzen i n engen Rinnsalen dahin . D ie 

B e r g e s h ä n g e bedecken g r ü n e Mat ten , ü b e r die m ä c h t i g e Fels

b l ö c k e ausgestreut sind. E twa i n einer H ö h e von 2750 m reiten 

wi r durch den Pass, einen der niedrigsten der Gebirge, welche 

die Savanna einfassen. 
N u n l iegt die Hochebene v o n B o g o t ä vor uns. Das H ä u s e r 

meer der Haupts tadt verschwimmt i n der Ferne , aber von der 

sinkenden Sonne beleuchtet, heben sich völ l ig k lar die beiden 

K i r c h l e i n Guadalupe und Monserrate vom Horizonte u n d den 

steilen Bergriesen ab, welche sie k r ö n e n . I n einigen Stunden 

langten w i r nach kurzem Abst ieg und einem R i t t durch die Sa

vanna, auf dem unsere Tiere , den Stall wi t te rnd , jagten, i n Faca

ta t ivä an. F ü r mich war der kurze R i t t durch die Ebene die 

gröss te Strapaze der Reise. M e i n Maul t ier liess sich kaum mehr 

z ü g e l n , u n d sein ununterbrochener T r a b wurde ein Mar ty r ium, da 

es sehr stark warf. V o n F a c a t a t i v ä wol l ten wi r am folgenden 

Morgen die Bahn nach B o g o t ä b e n ü t z e n . I c h glaube, es war 

wiederum ein » H o t e l F r a n c e s e « , i n dem wi r rasteten. W i r 

glaubten be im A n b l i c k des verschwenderisch m i t Spiegeln ausge

statteten Speisesaals und der schmucken, m i t frischen Blumen-

s t r äussen besetzten Tafe l hier recht gut aufgehoben zu sein u n d 

ahnten n i c h t , welch entsetzliche Nacht wi r abermals erdulden 
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sollten. I n den H ö b e n , i n welchen w i r uns jetzt bef inden, sind 

wi r vor Mosquitos sicher, d a f ü r lauern uns Leg ionen v o n Wanzen 

u n d F l ö h e n auf, eine v ie l entsetzlichere Plage als jene M ü c k e n . 

A u c h i n unserem H o t e l waren sie i n Scharen zu Hause. Sie 

erwarten die Nacht unter dem T e p p i c h oder der riesigen Stroh

matte, die i n keinem besseren columbianischen Z immer i n der 

T ie r r a f r i a fehlen u n d niemals eine g r ü n d l i c h e Re in igung erfahren 

k ö n n e n , we i l sie am Boden festgenagelt s ind . D ie Stiche dieser 

Blutsauger erzeugen viel s t ä r k e r e u n d empfindl ichere Anschwel

lungen als die e u r o p ä i s c h e n . I c h befand m i c h die ganze 

Nacht h indurch i m K a m p f e m i t ihnen u n d sehnte m i c h 

nach meinem Insectenpufyer, das i c h vorsorgl ich aus Deutsch

l and m i t g e f ü h r t , jetzt aber vorausgesandt hatte. Es h ä l t ü b r i g e n s 

diese R ä u b e r , wie i ch m i c h spä t e r leider genugsam ü b e r z e u g t e , 

k a u m zu rück . 
F a c a t a t i v ä ist die ansehnlichste u n d belebteste Lands tad t der 

Savanna. Al s E n d p u n k t der Bahn werden i n ih r Niederlagen 

und K o m m i s s i o n ä r e unterhalten, und sie ist m i t einem Heer v o n 

Arr ieros u n d Peonen bevö lke r t , von denen sich viele zu uns 

d r ä n g e n , u m F ü h r e r und T r ä g e r d i e n s t e anzubieten. H i e r pflegt 

man Tie re u n d Leute zu mieten, wenn man das Gebirge hinunter 

w i l l . Der verkehrsreiche Or t sol l auch al lerlei gaunerhaftes 

Gesindel angezogen h a b e n , vor dem man sonst i m al lgemeinen 

i n Columbien sicher ist, u n d es soll sich empfeh len , an diesem 

Platze Tiere u n d G e p ä c k n icht aus dem Auge zu lassen. D i e 

Stadt bietet ausser der s c h ö n e n K i r c h e n f r o n t m i t den be iden 

G l o c k e n t ü r m e n u n d dem monumenta len Brunnen, aus dem die 

Frauen, m i t langen B a m b u s r ö h r e n Wasser i n ihre E imer le i ten, 

nichts Besonderes, I n der langen Hauptstrasse wechseln T i e n d e n 

u n d Chicherien a b , i n denen heute i n der Abends tunde die 

durst igen Menschen sich d r ä n g e n . 

Der Zug, welcher uns nach B o g o t ä f ü h r e n soll , f äh r t p r ä c i s e 

7 U h r morgens. Unsere T ie re s ind i n einem Packwagen unter

gebracht. D ie Geleise fo lgen z iemlich der al ten Fahrstrasse 

nach B o g o t ä . Es war ein sommerl ich heller T a g , so dass die 

ausgedehnten W e i d e f l ä c h e n m i t ih rem niedr igen Graswuchse wie 

F r ü h l i n g s w i e s e n aussahen. W i r b e r ü h r t e n vier oder f ü n f kle ine 

Orte, an welchen der Zug jedesmal so lange hiel t , dass ein 
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paar Bettler einsteigen und die Wagen mustern konnten . Der 

letzte Or t ist F o n t i b o n , nahe am R i o Funza und einer Lagune, 

die aber mehr u n d mehr z u r ü c k g e h t . Wenn wir uns aus den 

Wagen l ehnen , erkennen wi r nun schon die Fenster und das 

Kreuz der Kapel le von Guadalupe. Gegen 9 U h r trafen wi r i n 

der Hauptstadt ein. 



A c h t e s K a p i t e l . 

D i e H a u p t s t a d t C o l u m b i e n s . 

Lage und Anblick. — Klima und Jahreszeiten. — Strassen und Plätze. — 
Öffentliches Leben: Strassenjungen; fliegende Händler; Soldaten; Bettler. — 
Bogotä bei Nacht. —• Nachtschmetterlinge. — Geschäfte. — Handwerk. — 
Besuch der Markthallen. — Sonntagsleben. Bevölkerung: Die Kreolen; 
ihre Umgangsformen; Studien über Herren, Damen und Kinder. — Die 
Indios; Charakteristik; Verwandtschaft mit den Mongolen; Temperament; 
Berufsarten; Vogel- und Schmetterlingsjäger; Arrieros und Peones; Bildung; 
Kultur und Schicksal ihrer Stammeltern, der Chibchaindianer; Kunstfertig
keiten der Indios. ' — Trachten. — Europäer. — Deutsche Kolonie. — 
Erwerbszweige und Aussichten der Ausländer. — Familienleben. — Eine 
bogotanische Häuslichkeit. — Klagebesuche. — Wallfahrt zu den Bergkapellen. 
— Badesaison. — Weihnachten. — Maria Empfängnis. — Ostern. — 
Geistiges und politisches Leben: Macht der Kirche; Niedergang der Volks
bildung; Korruption; das Heer, die Stütze der klerikalen Partei. — Revolu
tionen. — Klerikale Verdächtigungen. — Nationalcharakter und Fortschritt: 
Eitelkeit und andere Erbfehler der Kreolen; »el progreso«; Misswirtschaft 
ausländischer Gesellschaften; Keime heimischer Industrie; Zukunft verschie

dener Branchen. 

Um den schönsten Überblick auf Bogotä zu gewinnen, 

m ü s s e n wi r uns i n einer Hac ienda eine halbe Stunde westl ich 

von der Stadt zu Gast laden. Das geschieht am besten an einem 

sonnigen Nachmit tage , denn alsdann fäl l t das L i c h t i n g röss t e r 

F ü l l e auf das H ä u s e r m e e r u n d die steil dahinter ansteigenden 

Berge. D ie Stadt erstreckt sich am Fusse der ö s t l i c h e n Rand

gebirge a n n ä h e r n d sechs K i lome te r von Norde rUnach S ü d e n u n d 

senkt sich von den B e r g e s h ä n g e n fast ebenso t ief i n die Savanna 

hinab. 'Wi r s ind ü b e r r a s c h t von ihrer Ausdehnung , die uns bei 
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Indios der Savanna von Bogota. 
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Bürger, Reise eines Naturforschers. Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Theodor Weicher. 
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i o o o o o E inwohne rn , auf welche sie h ö c h s t e n s geschä tz t w i r d , 

gewaltig d ü n k t . S c h r ä g e , rote Z i e g e l d ä c h e r und gelbe oder weiss-

g e t ü n c h t e L e h m w ä n d e verleihen der Stadt ein f röh l i ches K o l o r i t . 

D ie Mono ton ie der g l e i c h f ö r m i g e n Wohnungen unterbrechen zahl

reiche K i r c h e n . Ihre vol le F ron t wendet uns, fast aus der Mit te 

der Stadt, die Kathedrale durch ihre breite Facade u n d ihre 

hohen D o p p e l t ü r m e z u , ein wenig süd l i che r ü b e r r a g t die H ä u s e r 

die K u p p e l von Santa Clara, und i m Norden fällt besonders der 

schlanke, weisse T u r m v o n San Francisco i n die Augen. H ö h e r 

v o n den Bergen herab g rüs sen uns die Kapel len Las Aguas u n d 

Egip to . H i n und wieder d r ä n g e n sich zwischen den H ä u s e r n 

schlanke Eucalyptus hervor. H in te r Egipto steigen die Berge 

fast senkrecht wie Mauern auf. Es s ind Guadalupe und M o n -

serrate, beide m i t einer k le inen Kapel le g e k r ö n t , die meilenweit 

ins L a n d hinausleuchtenden Wahrzeichen von Bogo tä . Der 

Guadalupe, welcher einem bedeutenden Gebirgsstocke, L a Pena 

(3530 m ) , a n g e h ö r t , liegt genau i m R ü c k e n der Stadt, Monserrate 

n ö r d l i c h e r ; zwischen beiden schneidet eine engpassartige Schlucht 

fast bis zur Sohle der Savanna ein, das Boqueron des R io San 

Francisco, welcher die Stadt d u r c h s t r ö m t . Ungeheuerlich steil 

w inden sich einige Pfade an den Bergen hinauf, deren Gipfel nach 

H e t t n e r noch h ö h e r ü b e r B o g o t ä erhoben sind, als der Brocken 

ü b e r Harzburg und I l senbnrg; wi r m ü s s e n jene Wege reiten, u m 

i n das heisse L a n d des Orinocostromgebietes zu gelangen. Den 

Abschluss nach Osten bi lde t der P ä r a m o Cruz Verde, nach S ü d e n 

der P ä r a m o de la Suma Paz. Beide erheben sich a n n ä h e r n d 

4000 m hoch. I m Norden dehnt sich die Savanna bis zum 

H o r i z o n t aus, aber hinter uns k ö n n e n wir , auf die entgegengesetzte 

Seite des Hauses tretend, die Randgebirge deutl ich erkennen. 

* * 
* 

B o g o t ä liegt mi t seiner H ö h e von 2600 m nur hundert Meter 

tiefer als das ewige Schneefeld des Watzmanns. Unser W o h l 

bef inden w i r d anfangs merkl ich durch die d ü n n e L u f t bee in t r äch 

t igt , der wi r uns erst nach Tagen u n d Wochen m i t Herz u n d 

Lunge anpassen. Fre i l ich w i l l uns auch dann, namentl ich wenn 

w i r l ä n g e r e Zeit i n den heissen Niederungen gelebt haben , das 

K l i m a nicht immer behagen, selbst i m Sommer nicht . Der 
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Sommer Bogotas w ä h r t nur v o n Dezember bis M ä r z . Das ist 

eine sonnige, trockene Zeit, wo T a g fü r T a g der H i m m e l i n 

wolkenlosem Blau erstrahlt. Sonst pflegt ein regenfreier T a g 

selten zu sein. I n den e r t r äg l i che ren Zeiten befr iedigt sich das 

R e g e n b e d ü r f n i s i n einigen Mittagsstunden, wo es dann rauschend 

giesst, u n d sich die Strassen i n reissende B ä c h e ve rwande ln ; i n 

den unangenehmeren nieselt es den ganzen T a g ; w i r stehen i m 

Zeichen der Pararmtos, feiner, durchdringender u n d e r k ä l t e n d e r 

Nebelregen, die ö f te r s äusse r s t h a r t n ä c k i g wochenlang andauern. 

Ü b e r d i e s l iegt B o g o t ä i m Wet terwinkel der Savanna, und wir 

b l icken oftmals gegen drohende W o l k e n , w ä h r e n d sich sonst die 

weite Ebene des heitersten Sonnenscheins erfreut. I m bogotani-

schen Sommer wi rk t die Hi tze zwischen n bis 3 U h r s techend; 

w i r scheuen u n s , die Strassen zu ü b e r s c h r e i t e n , u n d der E inhe i 

mische vermeidet A u s g ä n g e . Dagegen giebt es nachts n icht selten 

so starke F r ö s t e , dass die auf der Savanna vielfach angebauten 

K a r t o f f e l n verfrieren. Die Berge k le iden sich gelegentlich gegen 

A b e n d i n einen leichten Schneemantel. Der E u r o p ä e r empfindet 

in B o g o t ä dasselbe Unbehagen , wie der Deutsche i n I ta l i en , 

welches er sich als L a n d des ewigen F r ü h l i n g s u n d Sommers vor

gestellt hatte, i m Winter . Indessen w i r d er dor t i n den besseren 

Pensionen einen K a m i n vorf inden, i n B o g o t ä dagegen auf M ä n t e l 

und Decken angewiesen bleiben. Der Bogotaner b r ü s t e t sich 

öf te rs gern m i t dem herrl ichen K l i m a seiner Hauptstadt , i n d e m 

er sich auf die Durchschnittstemperatur v o n 1 4 — 1 5 0 C. beruf t , 

ein andermal kann man i h n aber auch i n beweglichen Wor ten 

ü b e r die entsetzliche Mittagshitze u n d n ä c h t l i c h e K ä l t e j a m m e r n 

h ö r e n . 
* * 

* 

Bogotä als Stadt kann für den Europäer keinen besonderen 

Reiz haben. Sie ist z iemlich genau i n B l ö c k e n aufgebaut, deren 

langweiliges Einer le i nur durch die beiden B ä c h e etwas ges tö r t 

w i r d , welche die Stadt durchfliessen. D ie Strassen verlaufen fast 

genau von S ü d e n nach Norden und Osten nach Wes ten ; erstere 

werden amt l ich als Carreras, letztere als Callen m i t for t laufenden 

N u m m e r n bezeichnet u n d gezäh l t . I m Vo lksmunde haben die 

Strassen Namen, wie Calle Reale, F lo r i an u n d San Migue l . I m 







Zentrum der Stadt herrschen zweis töckige H ä u s e r vor, von denen 

fast ein jedes mehrere Balkone besitzt, i n der Peripherie giebt es 

fast nur e in s töck ige . D ie H ä u s e r sind meistens aus luft trockenen, 

ungebrannten Lehmsteinen aufgebaut, erzielen aber durch ihren 

lebhaften Ans t r ich , ihre g r ü n e n T h ü r e n und weit nach aussen vor

springenden Fenstergitter einen schmucken Eindruck . Ausser den 

K i r c h e n giebt es nur wenige bedeutendere G e b ä u d e . I m S ü d e n 

der Stadt ragt das Observatorium, welches von dem b e r ü h m t e n 

Naturforscher M u t i s b e g r ü n d e t wurde, durch seinen auffä l l igen 

T u r m hervor. Es diente einst als Sternwarte u n d meteorologi

sches I n s t i t u t ; heute soll es völ l ig verlottert sein. I m Zentrum 

der Stadt befindet sich der imposanteste Profanbau , das K a p i t o l 

oder P a r l a m e n t s g e b ä u d e , an der Plaza Bolivar . Derselbe ist 

leider eine Ruine , denn i n dem Lichthofe , dem einzig Anziehenden 

an dem Steinkoloss, s ind viele S ä u l e n z e r t r ü m m e r t . A u c h das 

Theater macht E indruck , und wir bedauern, dass es versteckt i n 

einer engen Strasse, d icht von H ä u s e r n umschlossen, nicht zur 

Gel tung gelangt. Sehr bedeutende Dimensionen besitzt der mas

sive Bau, i n dem Post und Bank untergebracht sind, ein ehe

maliges Kloster , dessen grosse B i n n e n h ö f e romanische Arkaden 

einfassen. Die Ki rchen , von denen B o g o t ä ausser den Bergkapellen 

w o h l 25 besi tzt , zeigen denselben Baustil wie sonst i m L a n d e : 

D i e breite Facade, der romanische Nischen und Fenster einiges 

Leben verleihen, schliesst m i t einem griechischen Giebelfelde ab 

u n d w i r d nur wenig von ein paar T ü r m e n ü b e r r a g t , die sie un

mit telbar begrenzen. Mi tun te r fehlt der eine T u r m , aber diese 

Abwechs lung ist wahrscheinlich nur auf Geldmangel zurück
z u f ü h r e n . 

D ie Stadt ist i n Distr ikte eingetei l t , die ihren Namen nach 

den K i r c h e n f ü h r e n . B o g o t ä besitzt fünf g rösse re P lä t ze . Der 

s c h ö n s t e ist die Plaza Boh'var vor der Kathedrale. H ie r erhebt 

sich inmi t t en wohlgepflegter Blumenanlagen, i n denen uns fort

w ä h r e n d Hel io t ropen , Levkojen , Goldlack und Vei lchen entgegen

duf ten, das S tandbi ld von S i m o n B o l i v a r , des Befreiers von 

Neu-Granada — »Ih res B i s m a r c k s « , wie mi r einmal ein cohim-

bianischer Patr iot stolz sagte — , ein würd iges Denkmal , welches 

den H e l d e n auf hohem Sockel i n Erz Weit ü b e r lebensgross dar

stell t , den Degen gesenkt, barhaupt ; so w i l l es der Republikaner. 
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Simon Bol ivar hat sein ernstes An t l i t z dem Capi to l io zugewandt, 

wo die E n k e l seines Volkes die S ä u l e n zerbersten u n d zer t rüm

mern Hessen und i n ihren endlosen, phrasenreichen Reden nicht 

beachten, wie ihr befreites Vater land niedergeht. D ie ä h n l i c h e 

Plaza Santander i m N o r d e n der Stadt s c h m ü c k t e in S tandbi ld des 

Generals S a n t a n d e r , dem Kampfgenossen u n d Nachfolger 

Bolfvars auf dem P r ä s i d e n t e n s t u h l e . E r hat eine Gesetzesrolle i n 

der H a n d , denn sein» Regiment war vornehml ich auf die innere 

Festigung bedacht. D ie Plazas, wo das V o l k verkehrt, liegen i m 

Westen. Es ist die von San V i c t o r i n o m i t einem grossen Brunnen

becken aus spanischer Z e i t , die der Mär ty re r , auf welcher ein 

Obel isk zur Er innerung an die H i n r i c h t u n g der 135 Patrioten i m 

Jahre 1816 errichtet wurde. Das alte Santa Fe de B o g o t ä ha t 

sich i n der Vorstadt San Diego erhalten. H i e r w i r d uns an der 

Plaza de Las Nieves ein einfaches, zwe i s töck iges Haus m i t einem 

Eckba lkon aus der Zeit Ph i l ipp I I . gezeigt, v o n dem aus die 

V i z e k ö n i g e ihre Verordnungen kundgeben. N o c h weiter n ö r d l i c h ; 

am Ende der Stadt, liegt ein Park m i t hohen Laub- u n d Nadel 

h ö l z e r n , die einen stolzen S ä u l e n t e m p e l beschatten, i n welchem 

man eine Freiheitsstatue errichten wol l te . Bis heute ist es beim 

W i l l e n geblieben. Aber dennoch wal l fahr ten die Bogotaner öfters 

m i t ihren K i n d e r n hierher, da sich an dieser S tä t t e , die dem 

Kul tus des Ruhmes dienen sollte, gelegentlich ein ü b e r a u s dürf

tiges Karussell t r äge nach einer k l impernden Mus ik dreht. 

* * 
* 

Die Strassen sind im ganzen gut gepflastert und reinlich, 

aber dennoch v e r f ü h r e n sie uns n icht besonders, auf ihnen umher-

zuschlendern, we i l es an Augenweide fehlt . Das Leben pulsiert 

z iemlich matt, und nur selten zieht ein Schaufenster unseren Blick 

an. Dagegen e rgö tzen w i r uns an den Namen, welche sich viele 

G e s c h ä f t e zugelegt haben : eine Schneiderwerkstatt nennt sich viel

sagend » L a E s p e r a n z a « (Zur H o f f n u n g ) , ein H u t m a c h e r g e s c h ä f t 

recht s i n n g e m ä s s » L a C o r o n a « (Zur Krone ) , ein anderes empfeh

lend » R e a l i d a d « (Zur Recht l ichkei t ) , ein Zigarrenladen aber führ t 

die uns etwas absonderliche F i r m a » L a I n t i m i d a d « (Zur Ver

traulichkeit) . 
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Bogota sch lä f t lange und geht f r ü h schlafen. V o r 9 U h r 

ö f f n e n die G e s c h ä f t e und Bureaus i n der Regel nicht, von 1 1 — 1 U h r 

machen sie F r ü h s t ü c k s p a u s e u n d u m 5 U h r allgemeinen Schluss. 

Die Glocken der K i r c h e n l ä u t e n um 6 Uhr , m i t dem R u f zur 

Messe, den T a g ein, darnach erwachen die fü r das Stadtgetriebe 

recht charakteristischen Strassenjungen. Die einen ziehen m i t 

K ä s t e n i m d Bürs t en zum Stiefelputzen aus, ein Handwerk , welches 

sie vor einigen Jahrzehnten von eingewanderten I tal ienern er

lernten, die anderen zerstreuen sich, um Zeitungen auszurufen, 

nach allen Richtungen. Die Bettler postieren sich an ihren üb l i chen 

P l ä t z e n , dem Eingange zur Bank oder Post und frequenten 

Strassenecken. Die Maul t ie rbalm n i m m t ihre Routen a u f , und 

a l l m ä h l i c h füllt sich die Strasse m i t Gruppen plaudernder Senores 

i n schwarzen G e h r ö c k e n und Zyl indern oder Peones i n dunkler 

Ruana und hohem, weissen Panamahut. H ä n d l e r erscheinen, 

nament l ich S ä t t e l , Zaumzeug und Zamarros fei lbietend. Indios 

preisen K ä s t c h e n mi t aufgespannten Schmetterlingen an, darunter 

die schillernden Muzos , bunte V o g e l b ä l g e aus den Llanos oder 

al lerhand Säuget ier fe l le , Eidechsen- und S c h l a n g e n h ä u t e aus der 

T ie r ra caliente. A u c h lebende Vertreter aus der heissen Zone 

kann man kaufen : hier schleppt sich ein M a n n mi t einem Gürte l 

tier von Haus z u . H a u s , dort m i t kunstvol l aus Bambus gefloch

tenen K ä f i g e n , i n welchen etliche Papageien oder Stär l inge hocken, 

deren melancholischen R u f der Columbianer besonders- s c h ä t z t ; 

ein dritter t räg t v einen kleinen A f f e n oder gar gut gefesselt eine 

junge Tiegerkatze. Fast alle Tage reden uns Leute a n , welche 

m i t Orchideen oder B la t tgewächsen hausieren. A u c h allerhand 

Erzeugnisse einheimischer Kunstfer t igkei t werden angeboten; be

sonders schwarze Kokosnussschalen m i t zierlichen Schnitzereien, 

welche die Insassen des Zuchthauses, » p a n ö p t i c o « , anfertigen und 

Bilder, namentl ich Landschaften mi t grossen V ö g e l n , die aus 

fe inen , bunten Federn zusammengesetzt sind. M ä n n e r i n vol lem 

R e i s e k o s t ü m traben auf Pferden oder Mault ieren in Karr iere durch 

die Strassen, nur sehr selten rasselt eine Droschke vorbei , dagegen 

sieht man h i n und wieder eine Sänf t e . K l ä n g e , welche an die 

bewegte Musik der Bersaglieres e r inne rn , v e r k ü n d e n das Heran

nahen v o n Mi l i t a i r . Einige Kompagn ien ziehen i n leidlicher 

Ordnung an uns vo rübe r . W i r glauben Franzosen zu sehen, 
Bürger , »Reise eines Naturforschers«. IO 



denn die Soldaten stecken i n roten Pumphosen und blauen 

R ö c k e n , den K o p f bedeckt ein niedriges K ä p p i . Das Seiten

gewehr ist kriegerisch aufgepflanzt; die Offiziere tragen die Degen

kl inge geschultert. Heute schreiten die Mannschaften i n Alpar-

gatas; an besonderen Feiertagen gehen sie i n Lederst iefeln m i t 

weissen Gamaschen. 

A m Sonnabend Morgen meinen w i r , dass sich s ä m t l i c h e 

Asyle der K r a n k e n u n d K r ü p p e l aufgethan haben. Es ist der T a g 

der Bettler. U n z ä h l i g u n d unbeschreiblich s ind die Elenden , 

welche an uns v o r ü b e r s t r e i c h e n . Sehr h ä u f i g s ind M ä n n e r m i t 

v e r s t ü m m e l t e n A r m e n unter ihnen , Opfer der Z u c k e r r o h r m ü h l e n . 

Ü b r i g e n s bi t ten auch Leute u m Almosen , die sich zweifellos zu 

den Senores rechnen. E i n r ege lmäss ige r Mi t l äufe r war professio

neller Romanschriftsteller. 

Nach unseren Erfahrungen i m e u r o p ä i s c h e n S ü d e n erwarten 

w i r , bei den tropischen M i s c h v ö l k e r n dieselbe Zudr ingl ichkei t der 

Bettler und fl iegenden H ä n d l e r zu f inden, wie dor t . Diese Be

f ü r c h t u n g bes tä t ig t sich i m allgemeinen n i c h t , u n d i n B o g o t ä 

vollends haftet beiden Kategorieen eine gewisse wortkarge 

S c h ü c h t e r n h e i t an. Der u n b e s c h ä f t i g t e L a s t t r ä g e r verfolgt uns w o h l 

unauf fä l l ig i n ein G e s c h ä f t u n d bietet, wenn w i r gekauft haben, 

seine Dienste a n ; eine Knabenschar begleitet unser Pferd , den 

Augenbl ick erwartend, wo wi r absteigen u n d fü r Minu t en eines 

W ä c h t e r s fü r das T i e r b e d ü r f e n so l l t en ; der Bettler murmel t i n 

aller E i l e seinen Leidensvers, wenn wir i h n kreuzen, aber er ver

fo lg t uns n i c h t , und die anderen schü t t e l t ein einziges » N o « * ) 

oder » N a d a « * * ) ab. 

M i t E inb ruch der Dunkelhei t v e r ö d e n die Strassen vo l l s t änd ig . 

D ie Maul t ie rbahn stellt ihren Betrieb ein u n d auch die Strassen-

jungen verschwinden. E i n öf fen t l i ches Nachtleben giebt es nicht . 

D ie elektrischen Bogenlampen leuchten nur wenigen Passanten. 

F ü r den Naturforscher beginnen die Strassen aber nunmehr sehr 

interessant zu werden. Denn die Nacht belebt B o g o t ä m i t einer 

Wel t v o n Nachtschmetterlingen, Spannern, S c h w ä r m e r n u n d Eulen. 

Das blendende, elektrische L i c h t zieht Tausende heran. Sie um

schwirren die weissen Glasbal lons , klet tern an den hellen W ä n d e n 

*) Nein; **) nichts. 
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der H ä u s e r umher , oder taumeln ermattet auf dem Pflaster. 

Neben unscheinbaren Eulen wie Leucania- und Agrotisaxten, welche 

denen unserer He ima t ä h n e l n , und Caradrinen tauchen p r ä c h t i g e 

Sphingiden auf; der riesige Sphinx hastrnbal zu Zeiten in zahl

losen Exemplaren, wundervolle Spinner, wie die Attacus m i t 

Glasfenstern i n jedem der weit klaf ternden Flüge l , braune Arsenura 

m i t blauvioletten, welligen Randbinden , wundervolle Nachtpfauen

augen (Automeris) m i t lebhaft ge fä rb ten Hin te r f lüge ln und je 

einem grossen Auge dort und einer der g röss t en Spanner der 

Wel t , der dunkelbraune, auf jedem Flüge l mi t gelb und blau ge

s ä u m t e n Augen gezierte Erebus odora. Ferner die durch ihre 

wunderbar feine Marmorierung e n t z ü c k e n d e n Letis, welche p r ä c h t i g 

das G e ä d e r und die Farben der Baumrinden imit ieren und die 

gelbbraunen oder grauroten Oxytenis m i t den m e r k w ü r d i g e n , oft 

wie Blä t te r zugeschnittenen F lüge ln und endlich B ä r e n s p i n n e r mi t 

gelbem oder rotem Leibe und weissen, schwarz ge tüpfe l ten oder 

bunten F l ü g e l n (Phaegoptera und Arachnis). M a n kann diese 

s c h ö n e n G e s c h ö p f e meistens ohne Netz fangen. Jede Jahreszeit 

br ingt Abwechslung i n die geflügel te Nachtfauna, zu der sich sehr 

r ege lmäss ig gewisse Libe l len und einige K ä f e r gesellen. 

Die g rösse ren G e s c h ä f t e liegen an der Calle Reale und 

Flor ian oder ihnen benachbart. Schaufenster besitzen die wenig

sten, und diejenigen, welche vorhanden sind, erheben sich in 

ihren dekorativen Leistungen nicht ü b e r die L ä d e n einer deutschen 

Kleinstadt . Das Handwerk hat seinen Sitz vornehmlich i n der 

unteren Stadt. H i e r w i r d vor weit geöf fne te r T h ü r e geschustert, 

geschneidert, gesattlert u n d geklempnert wie i n Altneapel . W o l l e n 

wi r eine Bestellung machen , oder etwas kaufen , so m ü s s e n wir 

uns erst m ü h s a m durch Lehrl inge und Arbeitszeug h indurch 

winden , um an den Ladentisch zu gelangen, hinter dem der 

Meister seinen Sitz hat. 

Das gröss te G e t ü m m e l herrscht dreimal w ö c h e n t l i c h , i n der 

Calle San M i g u e l , wenn dor t Mark t abgehalten w i r d . I n drei 

offenen Ha l l en findet sich hier alles aufgestapelt, was. eine 

bogotanische Hausfrau bedarf, u m den Gaumen ihres Gemahls 

zu e n t z ü c k e n . Ausserdem sind viele G e b r a u c h s g e g e n s t ä n d e , 

nament l ich des niederen Volkes ausgestellt. Aus vier K l i m a t e n 

wandern die Bauern hierher, um ihre Erzeugnisse zu verhandeln. 

IQ* 
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K e i n M a r k t der W e l t kann verschiedenartigere F r ü c h t e i n gleicher 

Frische, i n solcher F ü l l e aufweisen, als der zu B o g o t ä . D a sehen 

w i r Berge gelblicher Mangos, brauner B r e i ä p f e l , g r ü n e r u n d orange

farbener B a n a n e n b ü s c h e l - sie re i f ten am M a g d a l e n a ; riesengrosse 

Ananas, Feigen, M e l o n e n , Orangen u n d L i m o n e n sandte die 

T ie r ra t e m p l a d a ; die p r ä c h t i g e n Ä p f e l u n d die Brombeeren, 

welche grosse K ö r b e a n f ü l l e n u n d uns an die H e i m a t erinnern, 

re i f ten nebst den Granadillas i n der Nachbarschaft der Stadt an 

der unteren Grenze der T ie r ra f r i a ; eine besonders feine Ka r 

tof fe l wuchs i m P ä r a m o heran. Ausserdem giebt es zarte Kressen, 

Salate u n d allerhand S u p p e n k r ä u t e r , daneben honigfarbene Mais

ko lben und leuchtende T o m a t e n . Grosse S ä c k e enthalten Reis, 

L insen , Erbsen oder Bohnen, Salz, Panela oder M i e l , den rohesten 

Rohrzucker. Sehr re ichl ich l iegt Gef lüge l aus, welches der woh l 

habende Bogotaner kaum bei einer Mahlzei t entbehren m ö c h t e : 

H ü h n e r und Puter, Tauben u n d wi lde Enten, sehr selten aber 

G ä n s e . Auf fa l l end a rm s ind die F i s c h s t ä n d e . W i r f inden i n 

ihnen ausser den getrockneten von H o n d a nur zwei Ar t en frischer, 

den c a p i t ä n (Eremophilus mutisii), einen sehr weichen Wels, der 

die g r ö s s e r e n G e w ä s s e r der Savanna b e v ö l k e r t , u n d einen kle inen 

Schuppenf isch , der i n den B ä c h e n des Hochgebirges lebt und 

v o m V o l k e als Sardine bezeichnet w i r d . Massenhaft ist eine 

grosse A r t k u r z s c h w ä n z i g e r Flusskrebse (Potamocarcinus) käuf l i ch , 

die ebenfalls hoch i m Gebirge lebt. E ine andere H a l l e e n t h ä l t 

neben ü b e r w i e g e n d e u r o p ä i s c h e n Produkten auch Erzeugnisse der 

heimischen Hausindustr ie : Alpargatas, geflochtene Taschen, Seile 

u n d T r a g b ä n d e r , einige Zeuge, die aus dem n ö r d l i c h e n Nachbar

staate B o y a c ä gekommen sind u n d dor t i n al t indianischer Weise 

gewebt w u r d e n , F ä c h e r aus Bast für das Herdfeuer , Binsenmatten 

fü r den Fussboden, nament l ich des Speisezimmers, aus H o l z ge

schnitzte K ü c h e n g e r ä t h e und last not least nationale Musikinst ru

mente , t iple u n d bandola nebst Gui tar ren u n d T a m b u r i n e n und 

endl ich al lerlei Kinderspielzeug aus H o l z und T h o n . Draussen 

s ind lange Reihen umfangreicher T h o n k r ü g e aufgestellt , welche 

zum K o c h e n u n d besonders zur A u f b e w a h r u n g des Wassers dienen. 

A n der Erde hocken Weiber m i t Dutzenden v o n Totumas, die 

sie alle feuerrot grundier t u n d dann m i t goldenen Arabesken oder 

bunten V ö g e l n und B lumen bemal t haben. Zwischen a l l den 
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Herr l ichkei ten bewegt sich meistens schon i n der M o r g e n f r ü h e 

die bogotanische Hausfrau oder K ö c h i n von Peonen begleitet, 

feilschend umher, denn bei dem geringsten E inkauf ist das Ü b e r 

fordern Gewohnheitssache geworden. T i p l e n erklingen, von welchen 

die Landleute sich auch auf ihren Marktwegen nicht trennen, und 

B l e c h b ü c h s e n klappern, mi t denen O r d e n s b r ü d e r von Stand zu 

Stand ziehen, u m von den sauer erworbenen Nicke ln ihren Obolus 

einzusammeln. I c h habe niemals bemerkt, dass man ihn ver
weigerte. 

Sonntags n i m m t das Strassenleben einen Aufschwung, obgleich 

die meisten G e s c h ä f t e geschlossen sind. Alles wallfahrtet zu 

den K i r c h e n . Die Andachtsverrichtung scheint an keine bestimmte 

Stunde gebunden zu sein, denn unausgesetzt sehen wir morgens 

Scharen den K i r c h e n e n t s t r ö m e n und ihnen zueilen. Gegen 

Mi t t ag konzertiert die Mi l i t ä rkape l le auf der Plaza Santander, die 

n u n zum Rendezvous der eleganten Wel t w i r d . Nachmittags be

leben sich die Chicherien der V o r s t ä d t e g le i chmäss ig mi t M ä n n e r n 

u n d Frauen jeden Al t e r s , die hier stundenlang die To tuma 

kreisen lassen. Das Tiplespie l w i r d of t ü b e r t ö n t vom Ge läch t e r 

der Burschen, welche ihre rohen Späs se machen, und den Weibern, 

die sie kreischend dankbar quitt ieren. 

* * 
* 

Die Bevölkerung von Bogotä ist europäischer oder indianischer 

A b k u n f t . Der Neger hat keinen sehr auffallenden Einfluss auf 

das Blu t des Savannabewohners gehabt. Heutzutage taucht nur 

h i n und wieder ein schwarzer K o c h oder Diener auf, dessen Er

scheinung ebenso fremdart ig wirk t , u n d jedermann ebenso anstaunt, 

wie i n einer kleinen deutschen Binnenstadt. Dadurch unterscheidet 

sich die Metropole Columbiens auffal lend von Ca räca s . 

D ie Senores sind Nachkommen der Spanier, was ihre hage

ren , stattlichen Gestalten, mehr aber noch ihre fö rml i ch i n Höf

lichkeitsbezeugungen schwelgenden Umgangsformen verraten. K e i n 

G e s c h ä f t geht vor s ich, ke in Begegnen auf der Strasse erfolgt, 

ohne dass nicht erst eine ü b e r a u s u m s t ä n d l i c h e B e g r ü s s u n g ge

wechselt w ü r d e : »Wie geht es I h n e n , mein H e r r ? « » T a u s e n d 

Dank , g u t ! « » U n d Ihnen , mein H e r r ? « » T a u s e n d Dank, g u t ! « 
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» U n d der Senora ?« » T a u s e n d Dank, g u t ! « » U n d I h r e r Gat t in ?« 

» T a u s e n d Dank , g u t ! « U n d so for t von den erwachsenen K i n d e r n , 

insbesondere den jungen Damen, bis zu den Babys. Ohne Unter-

lass versichert uns der Her r , welchem wir uns m i t e inem Empfeh

lungsschreiben vors te l len , seine Ergebenheit u n d Diens twi l l igkei t . 

Bewundern wir aus H ö f l i c h k e i t einen Gegenstand seiner W o h n u n g 

oder ein S c h m u c k s t ü c k , einen R i n g , eine Busennadel , so bietet 

er sie uns sofort zum Geschenk an. Das s ind n a t ü r l i c h Redens

arten, u n d der E i g e n t ü m e r erwartet, dass man sie auch als solche 

n i m m t , was manche e rgö tz l i chen Vorkommnisse erweisen, wo ein 

Fremder — etwa ein biederer, diesem P h r a s e n g e w ä s c h abholder 

Bremer — m i t gut gespieltem Ernst sich der angebotenen Agraffe 

b e m ä c h t i g t e , u n d damit ein leidenschaftliches Lamento des be im 

W o r t genommenen Grosssprechers entfesselte. Senoras u n d Senoritas, 

welche m i t ihren Gebietern i n h ö f l i c h e n Umgangsformen wett

eifern, neigen häu f ig ein wenig zur F ü l l e . Sie zeichnen sich a l l 

gemein durch einen weissen T e i n t aus. Die Wangen besitzen 

ein zartes R o t u n d verleihen dem Ant l i t z i n der U m r a h m u n g des 

schwarzen Haares und bei den dunklen A u g e n , Brauen u n d 

W i m p e r n u n d den schwellenden L i p p e n eine Mischung v o n nord-

und s ü d l ä n d i s c h e m Typus , die jedenfalls etwas sehr Bestrickendes hat. 

M i r s ind nirgends solch altkluge K i n d e r begegnet, wie i n 

der Fami l ie des vornehmen Bogotaners. Der Ausspruch, dass es 

i n B o g o t ä nur grosse und kleine Her ren giebt, ist völ l ig wahr. 

Sobald der Junge Hosen t rägt , ist er ein Senor. Senor rufen 

i h n n icht nur die Diens tboten , sondern auch die E l t e rn , welche 

er auch seinerseits Senor u n d Sehora anzureden pflegt. Das 

kleine M ä d c h e n gi l t v o n der Milchflasche bis zum Traual tar i m 

Hause als Senorita. Die K i n d e r gerieren sich auch wie Erwachsene. 

Das B e d ü r f n i s zu spielen, scheint ihnen f r e m d zu se in ; ich habe 

sie stundenlang beobachtet , wie sie i rgendwo hingerekel t , mi t 

den Beinen baumelnd , ernsthaft mite inander debattierten. Er

ziehung scheinen sie nicht n ö t i g zu haben, sie kamen als »art ige 

K i n d e r « auf die Wel t . Ü b r i g e n s sind sie anspruchslos, tummeln 

sich i m Hause ohne S t r ü m p f e u n d Schuhe, und auf der Strasse 

v e r v o l l s t ä n d i g e n selbst die S p r ö s s l i n g e recht wohlhabender Eltern 

ihre Fussbekleidung nur durch Alpargatas. 

Die E n k e l der spanischen Eroberer bef inden sich noch 
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ziemlich ausschliesslich i m .Besitz der L a n d g ü t e r , g rösse ren Ge

schäf te u n d der poli t ischen Gewalt. Der indianische A b k ö m m 

l ing hat es h ö c h s t e n s bis zum P ä c h t e r oder Tiendenbesitzer ge

bracht. Jener nur ist i n der Lage, sich unter dem heutigen 

Regierungssystem die nö t ige Bi ldung zu verschaffen, um ein grösseres 

Anwesen gewinnbringend auszunutzen u n d G e s c h ä f t e zu betreiben, 

die e u r o p ä i s c h e Verbindungen b e n ö t i g e n . Somit ü b t er auch 

fast allein die Herrschaft aus. Wie eine Kaste schliessen sich 

die Kreo len , das spanische Element , gegen das indianische ab. 

Dieses leitet sich von den Chibchaindianern her, welche zur Zeit 

der spanischen Invasion die Hochebenen der Ostkordil lere be

wohnten und eine bemerkenswerte K u l t u r besassen. Die mehr 

oder minder reinen Enke l derselben bezeichnet der Bogotaner 

m i t spanischen Ahnen als Indios . Dies Wor t hat einen verächt 

l ichen Beigeschmack. Der I n d i o verleugnet seine indianische A b 

stammung nur dann auffal lend, wenn sich seinem Blute Neger

b lu t zugemischt ha t ; das sind auf der Savanna seltene Fä l l e . 

Weisses hat seinen Habitus und besonders seine Ges ich t szüge 

noch weniger stark beeinflusst, trotzdem eine so starke Vermischung 

mi t E u r o p ä e r n s tat t fand, dass manche behaupten, es g ä b e über 

haupt keine reine C h i b c h a a b k ö m m l i n g e mehr. D ie Gestalten der 

Ind ios sind kle in und untersetzt. Der Hals ist kurz, die Gl ied

massen sind v e r h ä l t n i s m ä s s i g s c h m ä c h t i g . Die S c h ä d e l b i l d u n g 

zeigt den brachycephalen Typus . Das Gesicht ist breit, die Stirne 

ziemlich h o c h , und die Backenknochen springen mäss ig vor. 

H ä s s l i c h w i r d für uns die Physiognomie des Indios durch die geringe 

En twick lung des N a s e n r ü c k e n s und die enorme Verbrei terung der 

Nasen f lüge l . Dazu f indet man allgemein ein ü b e r m ä s s i g e s Her

vortreten der von der Nase zum Munde ziehenden Falten. 

Dieselben sind schon bei K i n d e r n auffäl l ig entwickelt. Das K i n n 

ragt stark vor, dagegen ist der M u n d i n der Regel k le in und die 

L i p p e n sind schmal. Das Gesicht besitzt eine g l e i chmäss ig gelb

liche oder b r ä u n l i c h e Farbe. Die Augen sind dunkelbraun, das 

glatte Haupthaar und die wohlentwickelten Augenbrauen schwarz, 

ebenso wie der immer nur äusse rs t d ü n n sprossende Bart. D ie 

Ges i ch t s züge erinnern uns lebhaft an die mongolische Rasse, und 

i n vielen F ä l l e n w i r d die Ä h n l i c h k e i t noch wesentlich durch die 

ein wenig schiefe Stellung der Augen u n d die s ch räg nach der 
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Nasenwurzel einfal lenden Brauen e r h ö h t . D i e Gesichter der Frauen 

tragen die Merkmale ihrer M ä n n e r . Indessen scheint bei ihnen 

der Unterkiefer noch s t ä rke r hervorzutreten. Sympathischer b e r ü h r e n 

die K i n d e r , b e i denen sich der Hauptfehler , die hä s s l i che Nase, 

erst wenig geltend macht. D ie Frauen altern schnell und häu f ig 

magern sie derart ab, dass sie wie wandelnde M u m i e n aussehen. 

Die Ind ios machen einen sehr g e d r ü c k t e n E indruck . Niemals 

ist m i r ein solch stereotyper Ausdruck verhaltenen Schmerzes 

entgegengetreten als be i dem Bogotaner Peon, i n dem das indianische 

B lu t sich am reinsten erhalten hat. W i e of t habe i ch m i r das 

H i r n nach E i n f ä l l e n zermartert, u m ein L ä c h e l n i n dem Gesicht 

eines solchen 1 8 j ä h r i g e n Burschen zu erzeugen, dessen finsterer 

Ausdruck mi r i n der tagelangen Einsamkeit , die i ch m i t i h m ver

bringen musste, qualvol l wurde. M e i n Witz war meist o h n m ä c h t i g . 

N u r m i t ihresgleichen tauen sie ein wenig auf , gegen den 

E u r o p ä e r aber, einerlei, ob es sich u m den fr isch zugereisten 

F remdl ing handelt, oder die Kindesk inder ihrer Tyrannen , scheint 

ihr Hass ein inst inktiver, ein ererbter Zug geworden zu sein, denn 

von ihrer tragischen Geschichte sollen sie, die i n völ l iger U n 

b i l d u n g aufwachsen, nichts wissen. I h r Los ist i n Anbetracht 

dessen, dass ihrer Rasse ehemals das L a n d g e h ö r t e , k ü m m e r l i c h . 

W ä h r e n d aber ihre Vore l te rn i m spanischen Sklavenjoche schmach

teten, s ind sie seit der Erhebung freie Bürge r . 

Der wohlhabende I n d i o ü b t i n B o g o t ä vornehml ich das H a n d 

werk aus und befindet sich i m Besitz der T i e n d e n . E r reprä 

sentiert etwa unseren Mit te ls tand. Der weitaus g rös se r e T e i l aber 

erfreut sich keines Besitzes u n d erwirbt sein Bro t auf die mannig

faltigste A r t . Vie le M ä n n e r schleppen Carga. E i n bogotanischer 

L a s t t r ä g e r ladet wahre Berge von Ki s t en und S ä c k e n auf seinen R ü c k e n 

und t r äg t sie ki lometerweit . E i n M a n n wandert m i t 250 Pfunden, 

K i n d e r von 10 Jahren werden m i t 100 bis 150 bepackt. Sehr 

selten haben sie K a r r e n . Andere s ind W a s s e r t r ä g e r . Sie holen 

i n m ä c h t i g e n T h o n k r ü g e n Trinkwasser aus nahen Gebirgsquellen, 

welches aus G e s u n d h e i t s r ü c k s i c h t e n dem der L e i t u n g vorgezogen 

w i r d . Sobald sie bei diesem G e s c h ä f t e einiges e r ü b r i g e n , schaffen 

sie sich einen Esel an , der m i t zwei F ä s s c h e n l äuf t . Zahlreiche 

Ind ios , die zum Vagabondieren neigen, streifen i n der Umge

bung, nament l ich auf den Bergen umher u n d erwerben sich ihren 
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Lebensunterhalt m i t dem Sammeln von Naturprodukten. Sie 

schneiden den Bambus und die ü b e r m a n n s h o h e n Binsen des 

P ä r a m o , welche zu allerlei Flechtwerk verwandt werden, oder 

p f l ü c k e n v o n seinen i m m e r g r ü n e n S t r ä u c h e r n Zweige und B l ü t h e n 

zu T o t e n k r ä n z e n oder lesen Brennholz. Andere liegen der Jagd 

ob. Sie ziehen m i t einem langen Blasrohr aus und erlegen i n 

wunderbarer Zielfert igkeit m i t Thonkuge ln die K o l i b r i , von denen 

i m P ä r a m o besonders geschä tz te vorkommen. Viele übers te igen 

die ö s t l i chen Grenzgebirge, gehen fast bis zu den Llanos hinab 

und schiessen alles, was ihnen an buhten V ö g e l n aufs töss t . D ie 

Thonkuge l b e t ä u b t den kleineren V o g e l ; er fällt zur Erde, und 

nun greif t i hn der I n d i o , sich mi t unnachahmlichem Geschick 

durch jedes Dick ich t h indurchwindend . E i n L ä n g s s c h n i t t an der 

Brust hinunter macht dem Leben des zarten G e s c h ö p f e s ein Ende. 

Das Federkleid w i r d an Or t und Stelle vom K ö r p e r abgestreift. 

A n g ü n s t i g e n P l ä t z e n erlegt ein M a n n t agsübe r 6 0 — 8 0 . Der 

V o g e l j ä g e r ist i n der Regel auch mi t einem Schmetterlingsnetze 

ausge rüs t e t und hat sich i m Fang der leichtbeschwingten Schuppen

t räger ebenfalls eine grosse Sicherheit erworben. Er verpackt die 

Schmetterlinge sofort kunstgerecht i n dreieckige P a p i e r t ü t e n . A u c h 

K ä f e r u n d S c h n e c k e n h ä u s e r , L ibe l l en und Wanzen werden sorg-

• fäl t ig eingesammelt. Indes ist nichts sonderlich gewinnbringend. 

F ü r einen Vogelbalg lös t er i n B o g o t ä i m Durchschnit t kaum 

mehr als 3—5 Pfennige. Das Hunder t guter Schmetterlinge bringt 

i hm selten ü b e r 3—4 Mark ein, das Ü b r i g e wenige Groschen. 

Fre i l ich f ü h r t der umherschweifende I n d i o das anspruchsloseste 

Leben . I n irgend einer Posada oder der H ü t t e eines kle inen 

Bauern n i m m t er Obdach. Sein Lager ist der Erdboden, ein 

S c h ä l c h e n Kaffee m i t ein paar Maiskuchen und einige Tel ler mi t 

Mazamorra b i lden seine Verpflegung. Sie kostet i h m 4 0 — 5 0 

Pfennige. U m das Doppelte oder Dreifache über t r i f f t jene Rechnung 

seine Ausgaben fü r Chicha und Schnaps. Lohnender soll das 

Sammeln von Orchideen sein, welches jedoch einige botanische 

Kenntnisse voraussetzt. 

A l l e Naturalien sind zum Expor t nach Europa bestimmt, 

durchlaufen aber noch i n B o g o t ä verschiedene H ä n d e , i n denen 

sie sich wesentlich verteuern. Der sammelnde I n d i o br ingt seine 

Ausbeute i n der Hauptstadt zu einem wohlhabenderen Stammes-
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genossen, an den er i n der Regel durch Schulden gebunden ist, 

u n d dieser verkauft an ein g rös se re s bogotanisches Haus oder 

einen K o m m i s s i o n ä r , der m i t Europa G e s c h ä f t s v e r b i n d u n g e n pflegt. 

Der Reisende k o m m t m i t den I n d i o s i n besonders in t ime 

B e r ü h r u n g , da sie i h m als Arrieros oder Begleiter dienen. Der 

Indianer der Hochebene ist ein u n e r m ü d l i c h e r L ä u f e r u n d vermag 

m i t den Maul t ieren Schritt zu hal ten. M a n läss t i h n n icht reiten, 

sondern neben sich hertrotten. I n den k ä l t e r e n Regionen hä l t er 

eine Reise v o n 10 — 1 4 Tagen ohne E r m ü d u n g aus, erweist sich 

i n den heissen K l i m a t e n aber auf die Dauer weniger widerstands

fäh ig , als der E u r o p ä e r . D e n K a u f m a n n begleiten sie auf seinen 

g e s c h ä f t l i c h e n Rundreisen von B o g o t ä nach Bucaramanga u n d 

weiter nach Ocana, Mede l l i n u n d Manizales, immer zu Fuss. 

Dabei lernt er ihren Charakter g r ü n d l i c h kennen u n d dami t ein 

Register ü b l e r Eigenschaften, für die auch seine hervorragende 

Ausdauer und G e n ü g s a m k e i t n icht völ l ig e n t s c h ä d i g e n . Was an 

i h m gut ist, besitzt er von Haus aus, erziehen läss t sich an i h m 

wenig u n d garnichts m i t harten Wor ten . Der I n d i o v o n B o g o t ä 

ist feige u n d u n z u v e r l ä s s i g , des E h r g e f ü h l e s bar u n d ohne A n 

h ä n g l i c h k e i t an seinen H e r r n . M a n versichert sich am besten 

seiner Treue, indem man sich be i i h m i n k le inen Schulden erhä l t . 

E r neigt zum T r ü n k e , besitzt gar keine In i t ia t ive u n d setzt be

sonderen A n s p r ü c h e n eine stumpfsinnige Verdrossenheit entgegen. 

Ohne H u m o r u n d Sinn fü r Natur verfolgt er seinen Pfad . Nur 

der Chichadunst, der aus den Posaden auf die Strasse weht, be

lebt seinen Bl ick , welcher auf die Erde gerichtet ist. Ängs t l i ch 

ist er darauf bedacht, die Stunden der Mahlzei ten einzuhalten, 

und keine Versprechungen v e r m ö g e n i h n , e inmal i n diesem Punkte 

von der Regel abzuweichen. V o r Sonnenaufgang ist er nicht zu 

haben und m i t E inb ruch der Dunkelhe i t w i l l er Nachtquartier 

machen und zieht die elendeste H ü t t e einer guten Herberge vor, 

wenn er, u m diese zu erreichen, noch eine halbe Stunde i m 

Finstern marschieren m ü s s t e . Dabe i regiert i h n viel Eigenliebe 

u n d Stolz. Freundl ichkei ten läss t er an sich abglei ten, strenge 

Wor te vergil t er m i t Ent laufen . Sein Widers tand ist stets passiver 

Natur . Dagegen ist er z iemlich ehr l ich , d . h . er veruntreut nur 

i m k le inen . 

Der I n d i o ist kathol isch und eifriger K i r c h g ä n g e r . Der Priester 
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beherrscht i h n völl ig. Die B i ldung dieser zivilisierten Indianer 

steht auf niedrigster Stufe. Lesen und Schreiben k ö n n e n sie nur 

ausnahmsweise. Selbst i n Bogo tä vermag kaum ein Bursche die 

Hausnummer zu entziffern ; nur ein wenig Kopf rechnen verstehen 

sie. M a n erzäh l t von ihrer Unkenntnis die abenteuerlichsten 

Geschichten. E i n bekannter G e s c h ä f t s m a n n in B o g o t ä soll ihr 

seine Wohlhabenhei t verdanken. Er reiste auf dem Lande und 

kampierte i n entlegener Gegend bei einem ganz armen Bauern. 

Zu seinem Erstaunen sah er die W ä n d e der H ü t t e von oben bis 

unten m i t gi l t igen Dol larnoten beklebt und erfuhr auf sein vor

sichtiges Nachfragen, dass der L a n d m a n n die Scheine gefunden 

und der h ü b s c h e n Figuren wegen damit seine Wohnung austape

ziert habe. Als echter Amerikaner tauschte na tü r l i ch unser bogo-

tanischer Senor die s c h ö n e n , aber ü b e r a u s g l e i c h f ö r m i g e n Bi ldchen 

gegen eine Serie recht verschiedener aus al lerhand Zeitungen ein. 

Diese His tor ie ist glaubhafter, als es den Anschein hat, denn 

Papiergeld kursiert i n Massen erst seit anderthalb Dezennien ; auf 

dem Lande herrschen noch heute N i c k e l m ü n z e n v o r , und der 

I n d i o besitzt auch die grosse Vorl iebe, seine armselige Wohnung mi t 

B i lde rn aller A r t zu s c h m ü c k e n . Dass die Indios heutzutage 

nichts lernen, ist n icht , ihre Schuld, sondern dem klerikalen 

Regimente zur Last zu legen, welches sich i n Columbien ebenso 

volksbi ldungsfeindl ich erweist, wie übera l l i n der W e l t ; dass sie 

aber, sobald sie heranreifen, mehr und mehr verdummen, ist der 

F luch des ü b e r m ä s s i g e n Chichagenusses. Die Chicha wi rk t aut 

das Gehi rn besonders durch ihren reichlichen Gehalt an Fuse lö l 

verderblich ein. Ausserdem entstellt sie auch die Gesichter, 

welche bei dem C h i c h a s ä u f e r aufgedunsen und b l äu l i ch werden. 

D ie K n a b e n der Ind ios sind munter und aufgeweckt, was die 

schlagfertigen Strassenjungen beweisen, aber vom fün fzehn t en Jahre 

an, wo sie, i m G e f ü h l e ihrer Mannbarkei t , die Chicherien regel

m ä s s i g zu frequentieren beginnen, degenerieren sie geistig i n 

erschreckendem Masse. Den Chichadurst teilt die Frau getreulich 

m i t ih rem Eheherrn. 

Die alten Chibchaindianer waren ein intelligenter Volksstamm. 

Sie verarbeiteten und legierten Kupfe r , Silber und G o l d i n kunst

voller Weise, dagegen war ihnen Bronze u n d Eisen unbekannt. 

Die Werkzeuge, deren sie sich bedienten, bestanden aus Stein 
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und H o l z . D i e hinterlassenen Steinbeile, von denen i ch einige 

bekam, s ind geschliffen und polier t . Ih re Kul turs tufe ist am 

ehesten m i t jener der j ü n g e r e n Schweizer P f ä h l b a u e r n zu vergleichen. 

Wie diese waren sie sesshaft u n d n ä h r t e n sich h a u p t s ä c h l i c h vom 

Ertrage ihrer Felder, auf denen sie i n erster L i n i e Mais , Quinoa-

hirse und K a r t o f f e l n zogen. Der al t indianische Name fü r die 

K a r t o f f e l , » p a p a s « , ist noch heute gang und g ä b e u n d n ich t durch 

den spanischen (patata) v e r d r ä n g t worden . Dagegen besassen die 

Chibchas keine Haustiere, ein Mangel , welcher sich durch die 

Zusammensetzung der Hochgebirgsfauna Neugranadas e rk lä r t . A u c h 

heute fehlen noch i m ganzen n ö r d l i c h e n S ü d a m e r i k a endemische 

Haustiere, denn die g e z ä h m t e n Papageien, H o k k o s u n d Ib i s sind 

als solche nicht zu rechnen. Erst süd l i ch v o m Ä q u a t o r treten 

Lamas u n d Meerschweinchen au f , welche die Spanier bei den 

Inkas domestiziert v o r f ä n d e n . 

Heute sieht man ab u n d zu ein L a m a i n B o g o t ä . D ie 

Chibchas kleideten sich i n baumwollene H e m d e n u n d T ü c h e r , 

die sie selbst gewebt hatten und waren i n der T ö p f e r e i erfahren. 

Sie kannten die n a t ü r l i c h e n Hi l fsquel len ihres Landes u n d hatten 

einen reichen Schatz medizinischer M i t t e l unter den K r ä u t e r n u n d 

B ä u m e n ihrer W ä l d e r entdeckt. Den Azteken u n d Inkas stehen 

die Chibchas erheblich durch den Mangel steinerner Bauwerke 

nach. Sie wohnten i n runden, strohgedeckten H ü t t e n und ver

ehrten ihre G ö t t e r i m Freien oder i n T e m p e l n aus H o l z . Nament l ich 

bevorzugten sie als K u l t u s s t ä t t e n die einsamen Hochgebirgslagunen. 

Dagegen wetteifern sie m i t den alten K u l t u r v ö l k e r n von Mexiko 

u n d Peru i n k ü n s t l e r i s c h e r Ausb i ldung des Handwerks . 

D ie alten Chibchas waren v o r z ü g l i c h e Juweliere. Unter den 

goldenen Zieraten bef inden sich wundervol le Reliefdarstellungen 

ihrer re l ig iösen Zeremonien u n d a l l t äg l i chen T h ä t i g k e i t ; ausserdem 

Geschmeide, welche Smaragden von Muzo einfassen, u n d zahlreiche 

Ido le . D ie G o l d g ö t z e n , welche i ch kennen lernte, s ind hoh l und 

stellen eine M u m i e m i t Totenmaske dar, be i der aber die Glied

massen von der U m Wickelung f re ib l ieben. Recht h ä u f i g werden 

v o l l k o m m e n platte aus K u p f e r gefunden. Sie zeigen i n stark er

h ö h t e m Rel ie f die N a c h b i l d u n g eines Skeletts oder eingetrockneten 

K ö r p e r s , ebenfalls m i t Totenmaske. D i e H ä n d e s ind auf die 

Brust gepresst. S c h l ü s s e l b e i n e , Beinknochen und insbesondere 
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die Knöchel des Knies treten offenbar völlig vom Fleisch entblösst 

hervor, indessen sind auch gewisse Weichteile wiedergegeben. 

E i n Paare Ö h r e beweisen, dass dieser seltsame Abgot t am Bande 
getragen wurde. 

Die alten Indianer 

haben nicht a l le in 

Spangen und Ohrringe, 

sondern auch Nasen

zierate geliebt, von 

denen manche das 

gesamte untere Gesicht 

verdeckten. Diese Ge

h ä n g e besitzen auch 

ihre Figuren und die, 

wie es scheint, nicht sel

tenen Gesichtsurnen. 

Es übe r r a sch t e mich 

i m h ö c h s t e n Masse, 

solchen, für den Osten 

unserer He imat charak

teristischen p räh i s to r i 

schen G e f ä s s e n i n den 

A n d e n zu begegnen. 

E i n g lück l i cher Zufal l spielte mi r zwei Urnenscherben in die H a n d , 

deren fast lebensgrosse Gesichter ziemlich vo l l s t änd ig er

halten waren , sich aber auffäl l ig von einander unterschieden. 

W ä h r e n d das eine die breite, niedrige Chibchanase besitzt 

und durch Ohr- und N a s e n g e h ä n g e g e s c h m ü c k t i s t , hat das 

andere die hohe, g e k r ü m m t e Adlernase des nordamerikanischen 

Indianers und gar keine Zierate. I c h glaube, dass es sich i m 

letzteren Falle um die Wiedergabe einer Totenmaske handelt. 

Die Gesichtsurnen dienten w o h l , worauf ihre ve rhä l tn i smäss ig 

enge Ö f f n u n g hinweist, als S a m m e l b ü c h s e n und werden zu den 

G r ä b e r n gestellt worden sein, um Liebesgaben für den To ten auf

zunehmen, an dessen leibliche Wiedergeburt die Chibchas glaubten, 

und den sie deshalb mi t Speisen und G e t r ä n k e n und je nach Ver

m ö g e n mit G e r ä t e n und Schmuck aussteuerten. 

Die Chibchas bewohnten die Cordillere von B o g o t ä und 
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bi ldeten ein abgeschlossenes Staatswesen, welches von einem 

wel t l ichen Oberhaupte, dem Zaque i n T u n j a , u n d einem geistlichen, 

dem Zipa i n Iraca, regiert wurde. Die wi lden I n d i a n e r s t ä m m e 

der Niederungen , m i t denen sie o f t i n Fehde l e b t e n , er

hiel ten sie k r i e g s t ü c h t i g , aber den m i t Feuerwaffen ausge rüs t e t en 

Eroberern erlagen sie be im ersten Ans tu rm, t rotzdem ihre Heeres

macht an i o o o o o Streiter betragen haben sol l . Obgleich auch 

heute die Hochebene v o n B o g o t ä bis zum R i o Sogamoso am 

dichtesten b e v ö l k e r t i s t , beherbergt sie doch lange n icht die 

Seelenzahl der Chibchas , welche eine M i l l i o n wei t ü b e r s c h r i t t e n 

hatte. Die Spanier r ä u m t e n , wie übe ra l l , wo sie Fuss fassten, 

schrecklicher auf, als die Pest. 
D ie alten Indianer sind wahrscheinlich ostasiatischen Ur

sprungs. A u c h ihre Ornament ik , i n welcher Spirale u n d Kre i s 

eine grosse Ro l l e spielen, weist darauf h i n . Ihre katholischen 

Enke l stehen heute niedr iger , als die heidnischen Vorfahren . D i e 

e u r o p ä i s c h e K u l t u r hat den I n d i o nicht gehoben; sie liess i hn 

die eigene vergessen, aber er war nicht f ä h i g , sich i n die f remde 

so einzuleben, dass er m i t ihr fortschreiten konnte. Bei einzelnen 

scheint das k ü n s t l e r i s c h e Talent der alten Indianer fortzuleben. 

Manche verstehen Bi lder aus feinsten K o l i b r i f e d e r n zusammen

zusetzen, die o f t v o l l erstaunlicher Lebendigkei t s ind. I c h sah 

Landschaf ten m i t einem Jagdzuge und Hacienden m i t Gef lügel 

h ö f e n und zierlichen G ä r t e n . A m n a t ü r l i c h s t e n gelingen die V ö g e l , 

ein Pfau von H ü h n e r n umgeben, oder Reiher u n d Enten i m 

Schilf. Andere fertigen Volks typen aus H o l z u n d Zeugfl icken an, 

die uns durch ihre ü b e r a u s sorgfä l t ige Bearbeitung fesseln. Da 

k o m m e n auch Genres zu s t ä n d e . Beliebt ist die Szene, i n welcher 

eine I n d i o f r a u ihren M a n n v o n einem Sandfloh (nigua) befrei t ; 

ihr vorwiegend schadenfroher Gesichtsausdruck u n d der seine, 

halb Lachen, halb Schmerz, wi rken k ö s t l i c h . A u c h in Holz

schnitzereien leisten sie Vor t re f f l i ches und pflegen, ausser der Dar

stellung von I d y l l e n aus dem Landleben , biblische Stoffe. 

* 

Das europäische Element ist in Bogotä verhältnismässig 

s c h w ä c h e r als i n anderen Orten Columbiens vertreten u n d numerisch 
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auffä l l ig gering i m Vergleich zu C a r ä c a s . Es w i r d das auf den 

Mangel eines Grosshandels i n B o g o t ä z u r ü c k z u f ü h r e n sein, welcher 

sich infolge seiner u n g ü n s t i g e n Verkehrslage nicht entwickeln 

konnte. Die kolossalen Frachten lassen niemanden die Auf

stapelung grosser Warenmassen riskieren. Das De ta i lgeschä f t und 

das Handwerk w i r d ü b e r w i e g e n d von Einheimischen besorgt. D ie 

deutsche Ko lon ie , welche man auf 40 Erwachsene s c h ä t z t , die 

zum gröss t en T e i l ein Junggesellenleben f ü h r e n , gewann diese 

S tä rke erst seit der G r ü n d u n g der Brauerei durch die Frankfurter 

F i rma K o p p , welche alle dirigierenden Stellen i n ihrem Betriebe 

m i t Deutschen besetzt hat. Neuerdings w i r d das deutsche Element 

noch einen bedeutenden Zuwachs durch die G r ü n d u n g einer Glas

fabr ik erhalten haben, zu welcher sich die genannte F i rma aus 
Mangel an Flaschen g e d r ä n g t sah. 

Seit Jahrzehnten floriert i n B o g o t ä bereits eine deutsche H u t 

macherzunft, welche vornehmlich die Anfer t igung von Zyl indern 

pflegt, welche die besseren Bogotaner nur beim Schlafengehen ab

legen. Ferner erfreuen sich einige deutsche M a n u f a k t u r g e s c h ä f t e 

eines alten Renommees; auch ein deutscher und einige schweizer 

J u w e l i e r l ä d e n v e r m ö g e n erfolgreich mi t einheimischen zu konkur

rieren, und ein Hannoversches Ehepaar betreibt gewinnbringend 

K u n s t g ä r t n e r e i , da m i t Bouquets und einzelnen Schnittblumen 

grosser Luxus getrieben w i r d . Eine einzige weisse K a m e l i e n b l ü t e 

z, B . kostet 8 M a r k , dabei gedeiht die Kamel ie prachtvoll und 

b l ü t e n r e i c h i m Freien. Diese porzellanhafte Blüte ist das üb l i che 

Geschenk des B r ä u t i g a m s an seine Verlobte. F r ü h e r war auch 

ein A p f e l zulässig, seit aber dessen Preis bis auf etwa 1 M a r k 

gesunken ist , wurde er aus der Liste der s o n n t ä g l i c h e n Aufmerk
samkeiten verbannt. 

Die e u r o p ä i s c h e n E x p o r t h ä u s e r unterhalten in Bogo tä durch 

ihre Agenten Musterlager. Das sind Ausstellungen aller denk

baren Gebrauchs- und L u x u s g e g e n s t ä n d e , welche sich, i n geräu

migen Sä len geschmackvoll arrangiert, ausbreiten. H ie r lernt der 

bogotanische K a u f m a n n das Neueste des e u r o p ä i s c h e n Marktes 

kennen, und in diesen permanenten Ausstellungen wetteifern die 

e u r o p ä i s c h e n Staaten miteinander und noch m i t Nordamerika an 

Geschmack und vor al lem auch i n der Bi l l igke i t . Der Absatz 

deutscher Waren ist i n Columbien in steter Zunahme begriffen. 
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I n manchen Branchen, z. B . den, wie fü r das innere Columbien 

geschaffenen, unzerbrechlichen Ema i lwaren , besitzt Deutschland 

geradezu das M o n o p o l . Sehr schwierig scheint es u m das Fort

k o m m e n deutscher Handwerker i n B o g o t ä zu stehen ; eingewanderte 

Schuhmacher konnten sich trotz der hohen Preise des Schuhzeuges 

n ich t auf die Dauer ha l t en ; i n den letzten Jahren haben aber 

Sattler, welche in der Polsterung v o n M ö b e l n u n d besonders 

dekorativen Arbe i ten Geschick besassen, gute Existenzen errungen. 

I n den Sommermonaten Dezember bis M ä r z werden die s t ä n d i g e n 

Agenten durch Reisende vermehrt , v o n denen es gelegentlich selbst 

i n dieser u n z u g ä n g l i c h e n H ö h e wimmel t . B o g o t ä besitzt einen 

deutschen K l u b , indessen vereinigt er nur einen T e i l der Lands

leute, was einerseits seinen G r u n d i n der sehr verschiedenen 

Stellung u n d B i l d u n g der in B o g o t ä a n s ä s s i g e n Deutschen hat, 

dann aber auch auf dje deutsche Unein igke i t z u r ü c k z u f ü h r e n ist. 

D ie deutsche Vertre tung gipfel t i n dem Ministerresidenten. Ausser

dem ist ein Wahlkonsu l vorhanden. 

* * 
* 

Irgendwo habe ich einmal von Bogotä als der Stadt der 

Trauer gelesen, und das t r i f f t insofern zu, als die Trach t der 

B e v ö l k e r u n g so d ü s t e r wie bei einem B e g r ä b n i s ist. Frauen und 

Jungfrauen, j a selbst halberwachsene M ä d c h e n lassen sich öffent

l i ch nur i m tiefsten Schwarz b l i c k e n , das H a u p t m i t einem 

schwarzen T u c h u m h ü l l t . Der Senor t räg t t ag täg l i ch den schwarzen, 

langen Schossrock und schwarzen, sorgfä l t ig geg l ä t t e t en Zylinder , 

selten ein helles B e i n k l e i d ; be i einiger K ä l t e einen dunklen Ü b e r 

zieher nach g e w ö h n l i c h e m Schnitt oder den weiten, schwarzen, 

spanischen Mante l , der i h m dann ganz u n d gar den T o t e n g r ä b e r 

typus verleiht. Der I n d i o , der »k l e ine M a n n « , ist i m Zeuge 

nicht minder schwarz; an die Stelle des Rockes ist eine tief

dunkle Ruana getreten, die seltsam m i t dem weissen, sehr hohen 

und brei trandigen Panamahut kontrast ier t , der den kurzgeschorenen 

D i c k k o p f des mehr oder minder reinen C h i b c h a a b k ö m m l i n g s a l l 

gemein k r ö n t . A u c h die Frau des I n d i o hat ein schwarzes T u c h 

um den K o p f geschlungen u n d d a r ü b e r einen breiten , aber nie

drigen Strohhut ges tü lp t . N u r der Senor t räg t Stiefel, der I n d i o 
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i m allgemeinen Alpargatas; der ä r m e r e geht barfuss. Die schwarze 

Trach t weicht nur bei besonderen Gelegenheiten bei der Senora einer 

hellen Ballrobe nach e u r o p ä i s c h e m Schnitt und bei der Indianer in ' 

einem blusenartigen, weissen Hemde, das m i t schwarzen Ranken 

bestickt ist. W ä h r e n d die Senora i m Gegensatz zur Ind ianer in 

m i t dem K o p f t u c h zusammen keinen H u t aufsetzt, t rägt sie i m 
Ballsaale einen nach neuester Pariser Mode . 

* * 
* 

Das Leben der guten bogotanischen Familien spielt sich in 

ihrer Wohnung ab. Led ig l i ch dem Rufe der K i r c h e verdanken 

wi r es, sie häuf ig i n der Öffen t l ichke i t beobachten zu k ö n n e n . 

Fre i l ich treten an ihre musterhafte H ä u s l i c h k e i t nur wenige Zer

streuungen versuchend heran. Einige Male k ö n n t e sie ein besseres 

Abendkonzert oder eine sehr kurze und nicht einmal a l l j ähr l i che Spiel

zeit ins Theater locken. Aber ke in Kaf fee , keine Kond i to r e i 

w i r d den Damen gefähr l ich , da nichts derartiges i n Bogo tä existiert; 

ja selbst Bierkneipen giebt es nur ein paar, und diese sind so neu, 

dass sich der Bogotaner mi t ihnen erst i n geringem Masse be

freundet hat. A u s l ä n d e r , besonders Deutsche, sorgen fü r ihre 

Erhal tung. Indessen ist der Bogotaner ke in Temperenzler; er 

l iebt einen Brandy oder R u m als »aperi t i fs« vor den Hauptmahl

zeiten und spricht darum am Ladentisch einer T ienda vor. 

Dabei hä l t er seinen Schwatz, zu dem er üb r igens jederzeit und 

an jedem Orte aufgelegt ist. M a n ist den ganzen T a g vor dem 

Tresen eines jeden G e s c h ä f t e s , auch ohne einzukaufen, zum Plau

dern w i l l k o m m e n . Die jeunesse doree huldigt dem Spiel, welchem 
in abgeschlossenen Zi rke ln g e f r ö n t w i r d . 

W i r treten, u m unsere Studien ü b e r die Gesellschaft zu ver

vo l lkommnen , in ein bogotanisches Haus, für das wir einen E m 

pfehlungsbrief besitzen. Ohne weiteres ö f fnen w i r die H a u s t h ü r , 

we i l w i r ein Caballero s i n d ; der Peon k lopf t erst an der Pforte, 

das Here in erwartend. Das Empfangszimmer liegt l i nke rhand ; 

wi r dü r f en ungeniert nachsehen, ob sich j emand dar in befindet. 

D a das nicht der Fa l l ist, begeben wir uns auf den F lur zurück , 

dr ingen weiter vor und gelangen auf einen H o f (pat io) , um welchen 

sich die Famil ienzimmer und der Speisesaal (comedor) gruppieren. 
Bürger , »Reise eines Narurforschers«. 
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Dieser l iegt stets dem Eingang g e g e n ü b e r an der R ü c k s e i t e . N u n 

rufen wi r m i t lauter St imme nach einem Dienstboten. Bis der 

k o m m t , u m uns i n die sala, den Empfangsraum, z u r ü c k z u f u h r e n , 

darauf w i r d er uns melden, haben wi r Zeit, die B l ü t e n p r a c h t des 

k le inen G ä r t c h e n s zu bewundern , i n welches der H o f i n der 

Hauptsache verwandelt ist. Den Mi t t e lpunk t b i lde t eine niedrige 

Palme, u n d u m sie herum d r ä n g e n sich m a n n s h o h e H e l i o t r o p e n b ü s c h e , 

Fuchsien, Riesenastern, Rosen, Jasmin und Goldlack, durchflochten 

von purpurnen Passionsblumen, und am Boden b l ü h e n Ve i l chen und 

Lobe l i en A n D r ä h t e n sind Orchideen m i t p r ä c h t i g e n B l ü t e n r i s p e n auf

g e h ä n g t . Das alles prangt jahraus jahrein mi t jener f reudigen Uner-

s c h ö p i l i c h k e i t , welche i n unserer H e i m a t die Monatsrosen zeigen. 

D o c h Seraphin, Cesar oder Hann iba l , oder wie sich der 

dienstbare Geist sonst hochkl ingend nennen m a g , hat g e h ö r t ; 

war es ein M ä d c h e n , so hiess sie viel leicht Mar i a Jesus oder 

m i t polit ischer F ä r b u n g Cons t i tu t ion (Verfassung). W i r treten i n 

die Sala zurück . Das Haus scheint sehr wohlhabend zu sein, 

darauf weist die luxur iöse Ausstattung m i t massiven Damastmobeln 

u n d schweren Teppichen h i n . Sogar ein F l ü g e l ist vorhanden. 

Das bedeutet i n B o g o t ä die Ausgabe eines k le inen V e r m ö g e n s , 

denn der Transpor t dieses Instrumentes nur die Kord i l l e re 

h inauf betrug ü b e r 1000 M a r k . Alles, was wi r sehen, ist 

e u r o p ä i s c h e n oder nordamerikanischen Ursprunges : die Fenster

scheiben, Spiegel, jedes einzelne S t ü c k M ö b e l , jede Schraube 

und jedenfalls das Eisen zu jedem Nagel . Der Hausherr t r i t t ein. 

W i r sehen uns zum ersten Male , aber g le ichwohl s chü t t e l t er uns 

andauernd u n d wiederhol t die H a n d unter f o r t w ä h r e n d e r Ver

sicherung seiner Freude. Al les , er selbst, seine Fami l ie , sein 

Haus, erwarten unsere Befehle. Das n ä c h s t e m a l ist die B e g r ü s s u n g 

noch 'herz l icher . Er umarmt uns als teuren F reund u n d k l o p f t 

uns eine halbe Minu te oder l ä n g e r intensiv den R ü c k e n , was wir, 

wol len wir nicht als ungebildet gelten, erwiedern. M a n e r schöpf t 

sich i n H ö f l i c h k e i t s p h r a s e n . 
Gelegentlich kann ein Fremder, der m i t den gesellschaft

l ichen B r ä u c h e n noch wenig vertraut ist, i n recht peinl iche Situ

ationen geraten. D a ö f fne t sich das Empfangszimmer, und anstatt 

des erwarteten H e r r n , m i t dem man etwas rein G e s c h ä f t l i c h e s 

verhandeln m ö c h t e , t r i t t die uns unbekannte Dame des Hauses 
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ein. Sie grüss t s tumm, lässt sich auf ein Sofa nieder, n i m m t ein 

Taschentuch und beginnt zu weinen. H i n und wieder streift sie 

uns m i t einem Blicke, der unsere Verlegenheit noch vermehrt und 

uns schliesslich, wenigstens ging es mi r so, i n die naheliegenden 

Worte ausbrechen lässt , ob der Dame etwas fehle. Damals sah mich 

die Senora fast erschrocken an' und h ö r t e m i t Weinen auf. Es 

stellte sich dann spä te r heraus, dass sie mich für einen Klage

besuch, nach A r t der m o r g e n l ä n d i s c h e n , gehalten hatte, denn 

ihre Fami l ie war, wenn auch nicht unmittelbar, von einem Trauer-

fal l betroffen. F ü r ihren Schrecken erhielt ich den Schlüsse l erst 

nachher von einigen Landsleuten., die i n eine Lachsalve aus

brachen, als ich ihnen meine diesmal angewandten spanischen 
Brocken auftischte. 

Das Famil ienleben fliesst sehr g le i chmäss ig dahin. Den T a g 

füll t den H e r r n das G e s c h ä f t aus, und die Damen widmen sich 

ein wenig ihren h a u s m ü t t e r l i c h e n Sorgen, vor allem aber K i r c h 

g ä n g e n und dem G e s c h w ä t z m i t ihren weiblichen Anverwandten 

oder sonstigen Genossinnen, die i n ihren Haushalt einbegriffen 

s ind) denn jede Famil ie pflegt eine Anzahl unverheirateter oder 

verwitweter Frauen aus ihrer Verwandtschaft oder Freundschaft 

s t ä n d i g zu beherbergen. A m A b e n d versammelt man sich i n der 

Sala, wo auf dem Klav ie r oder doch jedenfalls auf T i p l e und 

Bandola musiziert w i r d . Ausf lüge i n die Umgebung fallen fort 

bis auf einen j ä h r l i c h e n Bittgang nach den Kapel len Monserrate 

oder Guadalupe. Dieser f indet g e w ö h n l i c h i m F r ü h j a h r statt; an 

i h m beteiligt sich die gesamte F a m i l i e , voran die weiblichen 

Glieder, da es sich um das Seelenheil handelt. M a n br icht eine 

Stunde vor Sonnenaufgang auf, u m zur F r ü h m e s s e recht zu 

k o m m e n , und die Aussicht auf die S c b n e e h ä u s e r der Zentral-

kordi l lere zu gemessen. Einige Peone f ü h r e n kalte K ü c h e mi t , 

da bei den Kapel len eine Bewirtung fehlt. Der Weg ist wie zu 

einem.Bussgang geschaffen. Die K i r chen liegen etwa 600 m ü b e r 

der Stadt und k r ö n e n eine Gebirgsmauer, an welcher sich die 

P f a d e , selbst i n den Serpentinen , die sie beschreiben, noch er

schreckend steil au fwär t s winden. Se lbs tve r s t änd l i ch entbehren 

sie jeder Pflege und unterscheiden sich so nicht wesentlich von 

dem trockenen Bette eines Giessbaches. Manches unheilige 

» C a r a m b a « oder »Cara j a« (»Al le T e u f e l ! « — »Zum G e i e r ! « ) 
11* 
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entwindet sich bei dieser, etliche Stunden w ä h r e n d e n Klet terpar t ie 

der B rus t , welcher ü b e r d i e s das A t m e n i n der d ü n n e n L u f t 

immer beschwerlicher fäl l t . Einige Grot ten m i t hei l igen Bi lde rn 

bieten unterwegs eine wi l lkommene Gelegenheit zum Rasten. 

V o r dem Almuerzo t r i f f t man wieder zu "Hause e in . 
D i e s c h ö n s t e n M o n a t e , Dezember u n d Januar, pflegt der 

reichere Bogotaner i n der Sommerfrische zu verbr ingen. E r 

w i l l e inmal wieder w a r m werden , ein Wunsch , der jeden erfül l t , 

welcher i n B o g o t ä l ä n g e r e Zeit gelebt h a t , u n d w ä h l t , je nach 

seinen! W ä r m e b e d ü r f n i s einen O r t der T ie r r a templada oder 

caliente. H ä u f i g ist i h m auch v o m Arzt der Gebrauch einer der 

heissen Minera lquel len verordnet w o r d e n , an denen das L a n d 

reich ist. Besonderen Rufes erfreuen sich die Schwefelquellen 

v o n Choac l r i , das eine Tagereise ös t l ich i n der T ie r r a templada 

gelegen ist, u n d die Thermen eines k le inen Dorfes bei V i l l e t a i n 

der T ie r ra caliente am Westabhang der Cord i l l e re , wo es übe r 

dies besonders heiss sein soll . D ie besuchtesten Luf tku ro r t e m i t 

F l u s s b ä d e r n s ind L a U n i o n unterhalb Choacbi u n d F u s a g a s u g ä , 

letzteres eine gute Tagereise s ü d w e s t l i c h von B o g o t ä i n der g e m ä s s i g t e n 

Region. I m Bade lebt der H a u p t s t ä d t e r etwas a u f ; Fami l i en 

vereinigen sich zu gemeinschaftl ichen A u s f l ü g e n . M a n geht oder 

reitet morgens gemeinsam zum Bade, welches sans gene an einer 

g ü n s t i g e n Stelle des Flusses genommen w i r d ; denn Bade

einrichtungen zum Schutz oder zur Bequemlichkei t existieren nicht . 

A u c h die Feste s tö ren die E i n t ö n i g k e i t des Familienlebens 

w e n i g , da sie k i rchl icher Natur b l ieben oder ein l ä r m e n d e s 

T re iben auf der Strasse entfesselten: Weihnachten spielt Feuer

werk eine grosse Ro l l e . Schon einige Wochen vorher macht sich 

die Freude i m Werfen von Knal lerbsen L u f t . D a n n kna l l t es an 

al len Ecken der Stadt u n d selbst i n den H ö f e n der H ä u s e r den 

ganzen T a g bis i n die s p ä t e n Abendstunden h ine in . U n 

b e k ü m m e r t u m die Tageszeit , läss t man i m hel len Sonnen

schein zahllose Raketen steigen. S c h w ä r m e r z ischen, wo man 

geht und steht u n d verfolgen uns sogar i n die G e m ä c h e r . D ie 

Damen verpuffen u n d verknal len am meisten. A m A b e n d von 

M a r i ä E m p f ä n g n i s ist grosse I l l u m i n a t i o n . A l l e K i r c h e n , welche 

der M a d o n n a geweiht sind, erstrahlen i m Scheine v o n Hunder ten 

kleiner Ta lg l i ch t e r , m i t denen Fenster , Nischen u n d Rampen 
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dicht besetzt sind. Ausserdem aber haben auch alle die H ä u s e r 

i l lumin ie r t , i n denen eine Bewohnerin auf diesen T a g Geburtstag 

hat und d e m g e m ä s s auf den Namen Concepcion ( E m p f ä n g n i s ) 

getauft wurde. Es waren ihrer so viele, dass ich annehme, auch 

die K n a b e n und M ä n n e r , welche so begnadet waren, an diesem 

Tage das L i c h t der Wel t zu erblicken, hatten Kerzen aufgepflanzt 

u n d vielleicht auch manche andere. Fre i l ich die K i r c h e handelt 

konsequenter. St. D o m i n g o , A u g u s t i n , Joseph und die Hei l ig 

t ü m e r anderer Hei l igen verharren in völ l iger Finsternis, als groll ten 

sie ü b e r das Fest der Gottesmutter. Ostern ist die Zeit der 

Prozessionen. A m Palmensonntag fassen die Mauern der K i rche 

kaum die S t r ö m e der F rommen. Sie nahen heute, um sich einen 

Tal i sman gegen Feuer und Krankhe i t für ihr Haus zu erwerben. 

Das w i r d ein Palmenzweig, der an diesem Sonntage vor dem 

Al ta r die Weihe e m p f ä n g t . Fre i l ich habe ich nirgends einen 

na tü r l i chen Palmenwedel gesehen, sondern allerhand küns t l i che 

F lech twerke , zu denen die schmalen F i e d e r b l ä t t e r der kolossalen 

Wede l verschlungen waren. Der Columbianer verküns te l t die 

Natur, wo es m ö g l i c h ist. Ba ld erkannte man ein Kreuz, einen 

Bischofsstab oder ein Herz. A m Osterfeste selbst prozessioniert 

alles, was wandeln kann, m i t Kerzen, Fahnen u n d H e i l i g t ü m e r n . 

* * 
* 

Columbien w i r d von der Ki rche beherrscht. Das k o m m t 

besonders i n der Hauptstadt zum Ausdruck. Die Ki rche sollte 

das Wahrzeichen von B o g o t ä sein. Das erste, was wir von den 

fernen, westlichen Grenzbergen der Savanna einen T a g vor unserer 

A n k u n f t sahen, waren die von der sinkenden Sonne beleuchteten 

weissen. Kapel len Monserrate u n d Guadalupe, die auf den steil 

i m R ü c k e n der Stadt abfallenden , gleichnamigen Bergen erbaut 

s ind. Gebimmel e m p f ä n g t uns , wann wir auch t ag sübe r ein

treffen , u n d allezeit pilgert man in die unzäh l igen K i r chen , bis 

i n die Nacht h ine in . Fragen wi r j emanden , wo er w o h n t , so 

nennt er eine K i r c h e ; wo er seine K i n d e r eventuell unterrichten 

l ä s s t , i n der Regel ein geistliches Seminar oder einen K o n v i k t . 

U n z ä h l i g e geistliche Orden haben i n B o g o t ä eine He imat gefunden, 

nachdem sie von Venezuela, Brasilien und Ecuador vertrieben 

w u r d e n ; Priester sind Minister oder deren Vertreter und Berater; 
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Columbien ist die letzte H o c h b u r g der K l e r i k a l e n i m n ö r d l i c h e n 

S ü d a m e r i k a , u n d seit ü b e r e inem Jahrzehnt bef inden jene sich i m 

vo l l en Besitz des Regimentes. 
Aber was ist die Folge gewesen? Die V o l k s b i l d u n g hat 

solche R ü c k s c h r i t t e gemacht, dass m a n keinen Burschen i n i rgend 

ein Haus schicken k a n n , da er n icht e inmal die Hausnummer 

zu entziffern versteht. D ie deutschen Professoren u n d Volks

schullehrer , welche A n f a n g der achtziger Jahre die liberale Re

gierung kurz vor ih rem Sturze engagiert hatte , s ind l ängs t ent

lassen. A u c h die U n i v e r s i t ä t s l e h r e r s ind Priester oder deren 

Krea turen . Wir t schaf t l i ch geht das L a n d seinem R u i n entgegen; 

der Golddo l la r ist verschwunden, auch Silbergeld fehlt fast völ l ig , 

u n d das Papiergeld steht bedeutend unter der H ä l f t e seines 

Nominalwertes . 
V o n der K o r r u p t i o n der h ö h e r e n Beamten e rzäh l t man 

m ä r c h e n h a f t k l ingende S t ü c k e . D ie Gesetze werden wi l lkür l ich 

gehandhabt und Ä m t e r und selbst verdienst l iche k a u f m ä n n i s c h e 

oder industr iel le Unternehmungen nach Gunst vertei l t und kon

zessioniert. Diese Misswirtschaft beginnt auch das niedere V o l k , 

besonders der Hauptstadt, zu demoralisieren. W ä h r e n d vor zwei 

Jahrzehnten der Peon für treu u n d zuver läss ig g a l t , ist er heute 

nichts weniger als dieses. Es scheint jetzt fast u n m ö g l i c h zu 

se in , i n B o g o t ä einen ehrl ichen und einigermassen anstelligen 

Burschen zu finden. 
D ie kler ikale Partei bef indet sich seit der Revo lu t ion v o n 1886 

i m Besitz der Herrschaft , welche die L ibera len das letze M a l 1895 

vergebens zu s tü rzen suchten. Sie s tü tz t sich auf ein anscheinend 

ganz gut geschultes u n d gehaltenes Heer, dessen Hauptmach t i n 

B o g o t ä liegt und den E inwohnern in jedem Monate mindestens 

e inmal v o r g e f ü h r t w i r d , i n d e m es die Strassen m i t aufgepflanztem 

Bajonet t durchschreitet. Namen t l i ch i n ihren Paradeuniformen, 

wo sie die Alpargatas , welche sie g e w ö h n l i c h an den nackten 

F ü s s e n tragen, m i t Stiefeln vertauscht haben, u n d weisse Gamaschen 

die weiten, roten Hosen zusammenfassen, sehen sie schmuck aus. 

Dennoch ist der Soldatenstand gering geachtet u n d auch bei der 

niederen B e v ö l k e r u n g so verhasst, dass die Rekrut ierung schwer 

fäll t . D i e Aushebungskommissionen nehmen deshalb ihre Zuflucht 

zum Fang. Den jungen Burschen oder reiferen K n a b e n w i r d 
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namentl ich auf dem Lande m i t dem Lasso nachgestellt. I n der 

Hauptstadt fäng t man die Stiefelputzer und Peone. Ausserdem 

werden Raufbo lde und anderes Gesindel in das bunte T u c h ge

zwängt . D ie Soldaten wohnen i n Kasernen , sind aber trotzdem 

häuf ig verheiratet. Ihre Frauen , welche irgendwo i n der Stadt 

haushalten, tragen ihnen das Essen zu. Die t äg l i chen Ü b u n g e n , 

welche gelegentlich sogar durch ein M a n ö v e r unterbrochen werden, 

b e r ü h r e n uns dadurch f remdar t ig , wei l jede Bewegung, sei es 

eine F r e i ü b u n g , ein Gewehrgriff oder eine Stellung nach Musik 

erfolgt. W i r vernehmen kein K o m m a n d o w o r t , sondern nur ein 

Ensemble von Hornsignalen, das sich fast wie eine Quadri l le an

hör t , nach dem die Soldaten wie Gliederpuppen arbeiten. 

Der einzige F e i n d , für welchen das Mil i tär herangebildet 

w i r d , s ind die Liberalen. I h r K r i e g ist der Bruderkr ieg , die 

B e k ä m p f u n g der Revolut ion. Die Bürgerkr i ege sind i n Columbien 

so h ä u f i g , dass man nach ihnen rechnet. Ü b e r den Zeitpunkt 

einer Gebur t , einer Heira t oder eines Todesfalles unterrichtet 

man uns , vor oder nach einer Revolut ion zäh l end . V o n dem 

nahen Bevorstehen einer Revolut ion wi rd immer gemunkelt. Aber 

sie pflegt dann doch plötz l ich und unerwartet hereinzubrechen. 

Al le r Verkehr und Hande l des inneren Landes, insbesondere der 

entlegenen Haupts tad t , ist w ä h r e n d des Bürgerkr ieges ge l ähmt . 

Die Schiffahrt auf dem Magdalena hör t auf oder dient nur noch 

Regierungszwecken. K e i n K o l l o , kein Br ie f und selbst ke in Tele

gramm gelangt mehr nach Bogo tä . 1895, so erzähl te mir unser 

Ministerresident , hatte man neun Monate lang irgend welche 

Nachricht aus Europa entbehren m ü s s e n . Das G e s c h ä f t feiert. 

Die Vertreter der e u r o p ä i s c h e n H ä u s e r verbringen die Tage mi t 

Kartenspielen und T r i n k e n , die Bogotaner mi t endlosem Dis

kutieren. Die Plaza St. V i c t o r i n o , wo es sonst von Peonen 

w i m m e l t , ist leer , denn alles, was einigermassen kr iegs tüch t ig 

aussieht, wurde zu Soldaten gepresst oder w i r d noch aufgefangen 

und eingereiht. Die Peone, welche i m Dienste e u r o p ä i s c h e r 

H ä u s e r stehen, verlassen diese nicht mehr ; denn in ihren Mauern 

sind sie vor den H ä s c h e r n der Regierung geschütz t , da der Grund 

und Boden nicht naturalisierter A u s l ä n d e r als Ausland behandelt 

w i r d . D i e Potreros sind en tvö lker t . A l l e Maultiere und Pferde 

wurden zu Transportzwecken oder zur B i ldung einer Reiterei auf-
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gegriffen. D e m Reisenden werden sie unterwegs genommen. Die 

G e f ä n g n i s s e fü l l en sich m i t V e r d ä c h t i g e n , die entlegenen Orte 

u n d die W ä l d e r m i t F l ü c h t l i n g e n u n d G e ä c h t e t e n . 

D i e K l e r i k a l e n s ind Meister i n V e r d ä c h t i g u n g e n . E i n Lands

mann, ein biederer, phlegmatischer G ä r t n e r , e rzäh l t e m i r aus eigener 

Er fah rung ein Beispiel . E r hatte vor Beginn der letzten Revolu t ion , 

u m sich einer N a c h b a r i n , einer W i t w e , gefä l l ig zu erweisen, ihr 

Maul t ie r zu seinem eigenen auf seine Weide h e r ü b e r g e n o m m e n . 

D ie W i t w e war die Frau eines Libera len gewesen, u n d übel 

wol lende Nachba rn , welche den Vorgang bemerkt ha t t en , ver

rieten Regierungsleuten , d ie sich auf der Suche nach T ie r en be

f a n d e n , dass die Wi twe eine M u l a b e s ä s s e , aber be i einem 

Deutschen verborgen halte. D ie M a u l t i e r j ä g e r drangen nun ohne 

weiteres i n das Haus unseres Landsmannes e i n , das Maul t ie r 

der W i t w e u n d sein eigenes fordernd . T ro tz seines Protestes 

wurden beide fo r tge füh r t u n d er ü b e r d i e s liberaler Umtr iebe wegen 

jener H a n d l u n g bezichtigt. Wesentl ich beargumentiert wurden 

die V e r d ä c h t i g u n g e n , als man bei der Haussuche ein Gewehr 

entdeckte , obwohl sich dasselbe i m schlechtesten Zustande be

fand , von ganz veralteter K o n s t r u k t i o n u n d n icht e inmal Eigentum 

des G ä r t n e r s , sondern die zufä l l ige Hinterlassenschaft eines anderen 

Deutschen war. Erst die E inmischung eines Generals , welcher 

unseren G ä r t n e r seit langem kannte, verhalf i h m wieder zu seinem 

Las t t ie re , das man i h m m i t der M a h n u n g , sich k ü n f t i g besser 

vorzusehen, z u r ü c k g a b . D ie F l in te wurde dauernd annektiert . 

D ie vor läuf ig herrschende Regierung stellt zwar fü r alles, 

was sie an T i e r e n , Geschi r r , S ä t t e l n , Proviant u n d anderem re

quiriert , Qui t tungen aus; indessen füh l t sich die etwa anders ge

f ä r b t e kommende n icht ve rpf l i ch te t , dieselben e i n z u l ö s e n . So 

geht es auch m i t grossen G e s c h ä f t e n , welche m i t der Regierung 

abgeschlossen werden. E i n Deutscher hatte w ä h r e n d der langen 

Revolu t ion v o n 1886 auf G r u n d von K o n t r a k t e n m i t der liberalen 

Regierung die Fleischversorgung fü r B o g o t ä ü b e r n o m m e n . Dieses 

G e s c h ä f t kostete i h m sein ganzes V e r m ö g e n , welches er i n dreissig 

Jahren i n Columbien erworben ha t t e ; denn die siegende klerikale 

Partei weigerte sich, selbst für diese Verp f l i ch tung des ges türz ten 

Regimentes aufzukommen. 
* * 

* 
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Die Unsicherheit der poli t ischen Z u s t ä n d e und die Miss

wirtschaft der Regierung behindern n a t u r g e m ä s s die Entwickelung 

des Landes bedeutend. Al s der gröss te Feind seines Aufschwungs 

und Fortschritts sind aber Charakter und Temperament des ge

bildeten Columbianers zu betrachten. Der Kreo le — der I n d i o 

k o m m t als Ku l tu r f ak to r nicht i n Betracht — leidet vor allen 

Dingen an einem schreienden Mangel an Selbsterkenntnis und 

wiegt sich ü b e r die Z u s t ä n d e seines Landes i n die p räch t ig s t en 

I l lus ionen hinein , die er mi t Fleiss nähr t , u n d aus denen er auch 

nicht herausgerissen zu werden wünsch t . Der sonst so h ö f l i c h e 

Columbianer ist dar in ü b e r a u s empf indl ich und vergilt ein offenes 

W o r t m i t mehr oder minder versteckter Ungnade. Der Fortschritt 

des Landes ist seine Losung. K e i n Wor t w i r d mehr auf den 

L i p p e n getragen, und keines ist beliebter, u m einem Unternehmen 

einen Namen zu geben. »EI P r o g r e s o « , der For tschr i t t , heisst 

eine Ze i t ung ; i n m ä c h t i g e n Buchstaben t r i t t es uns ü b e r allen 

m ö g l i c h e n L ä d e n entgegen, i n goldenen Lettern leuchtet es an 

h a u p t s t ä d t i s c h e n Hut - und M a n u f a k t u r g e s c h ä f t e n und Tienden , 

und auch an mancher armseligen Dorfposada begrüss t es uns, 

wenn auch schief und oft nur gekritzelt, ü b e r der niedrigen T h ü r e . 

Aber beim Reden bleibt es. M a n streut sich Sand i n die Augen, 

den nur selten eine bissige Bemerkung wegfegt. Mitunter f indet 

sich eine Stimme i m eigenen Lager. Die beliebte Zeitung » E l 

P r o g r e s o « hatte i n einer Nummer wiederum den Fortschrit t des 

Landes g e r ü h m t und besonders den Ausbau des Bahnnetzes um 

B o g o t ä herum gefeiert und dabei i n ü b e r r a s c h e n d e r Weise von 

drei Bahnl inien gesprochen, obgleich es nur zwei giebt. Das 

manchmal sarkastische Journal » T i o J u a n « (Onkel Johann) er
k lä r t e darauf dieses Resultat folgendermassen: 

i . die Nordbahn , 

2- die Ostbahn, macht i n 

Summa: 3. 

Das war eine bittere Pille für die bogotanische Eitelkeit . 

Der Bogotaner ist o b e r f l ä c h l i c h , e i t e l , . d ü n k e l h a f t und 

sanguinisch-optimistisch. E r ist schlau und g e w i n n s ü c h t i g , ohne 

weiten B l i c k , dabei aber ohne V e r s t ä n d n i s fü r kleine Mi t t e l , 

sondern immer auf das Neueste und Grossartigste erpicht. Seine 
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G e s c h ä f t s m o r a l ist gewissenlos. D ä s alles macht i h n und sein 

L a n d zum Spielball aller m ö g l i c h e n , nament l ich nordamerikanischen 

Agenten u n d Konsor t i en , die i h m an K l u g h e i t ü b e r s ind u n d an 

Gewissenlosigkeit gleich stehen. Sie haben der N a t i o n i n den 

letzten Jahrzehnten das G e l d mill ionenweise abgenommen; vor

zügl ich i n Eisenbahnunternehmen, die den K e i m des Ver

krachens schon als Projekt i n sich t r u g e n , ist Unglaubl iches ge

leistet worden . Seit einem Menschenalter erstrebt B o g o t ä eine 

Bahnverbindung m i t dem Magdalena. Sie ist n icht ü b e r den k läg

l ichen A n f a n g bei H o n d a und die Savannabahn hinausgekommen. 

N u n w ä r e es nahel iegend, wenigstens fü r eine gute Strasse zu 

sorgen, eine regelrechte B e f ö r d e r u n g der Reisenden oder doch 

des G e p ä c k s u n d der Waren e inzur ichten , aber nichts von alle

dem ist geschehen. M a n wartet auf die Bahn. 1896 fasste ein 

deutscher Ingenieur den Plan, die Haupts tadt durch eine Draht 

seilbahn m i t dem Magdalena zu verbinden. E r hat die Regierungs

konzession bekommen u n d soll auch K a p i t a l i e n i n Deutschland 

flüssig gemacht haben. I c h habe s p ä t e r nichts wieder ü b e r das 

Gedeihen der k ü h n gedachten Anlage g e h ö r t . 
Industr ie fehlt beinahe völ l ig , obwohl das L a n d an Minera l ien , 

K o h l e und W a s s e r k r ä f t e n reich ist. Ü b e r a u s ergiebige K o h l e n 

flöze s ind eine halbe Tagereise v o n B o g o t ä vor dem Tequendama-

fa l l aufgeschlossen. Das einzige, was i n einem kle inen Betriebe 

seit Jahren hergestellt w i r d , sind etliche G l ä s e r und G l a s s c h ä l c h e n , 

die auf dem Markte feilgeboten werden. Neuerdings hat die 

F i r m a K o p p eine grosse G l a s h ü t t e , » F e n i c i a « , gebaut und mi t 

deutschen Techn ike rn und G l a s b l ä s e r n bevö lke r t , u m vornehml ich 

Flaschen fü r ihre Bierbrauerei zu erzeugen, ferner aber auch 

G l ä s e r , Lampencyl inder und andere t ä g l i c h e G e b r a u c h s g e g e n s t ä n d e . 

K o m m t dies Unternehmen i n F luss , so ist der Gewinn bei den 

ungemein hohen Preisen gerade der Glaswaren i n B o g o t ä enorm. 

Eine kleine Bierflasche kostete bis lang 40 P f e n n i g , ein Lampen

cyl inder 1 — 1 , 2 0 M . Aber welche Schwierigkeiten stellen sich 

dem Unternehmen entgegen ! Anfangs hof f te man auf Sodalager 

i n der Cordi l lere . Diese Zuversicht e r fü l l t e sich n ich t . Sodann 

beschloss m a n , Soda aus Kochsalz darzustellen. F ü r die not

wendige S c h w e f e l s ä u r e war fü rs erste gesorgt, da die L e i t u n g der 

» F e n i c i a « sich die R e s t b e s t ä n d e einer b a n k r o t t e n , m i t ausser-
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ordent l ichen Staatsmitteln zu B o g o t ä g e g r ü n d e t e n Schwefe l säu re 

fabr ik erworben hatte. Das Kochsalz erwartete man von dem 

nahen Z i p a q u i r ä zu erhalten, wo die Regierung schier unerschöpf

l iche Lager ausbeutet. Aber nun offenbarte sich der columbianische 

Charakter. I m Bewusstsein, die deutsche F i r m a i n der H a n d zu 

haben , stellte ihr die Regierung derartige Preise, dass man das 

Salz d a f ü r fast ebenso b i l l i g aus Europa beziehen konnte. I n 

zwischen boten Private Alaunlager an. M i t ihnen schwebten die 

Verhandlungen noch , als ich die Hauptstadt verliess. D ie Ge
winnung von Kochsalz ist Staatsmonopol. 

N i c h t weniger g l ä n z e n d w ä r e n die Aussichten für Porzellan

oder Steingutfabrikation. E i n o r d i n ä r e r Tel ler ist teurer als ein 

Mittagessen von vier G ä n g e n . A l l e industriel len G r ü n d u n g e n er

fordern indessen eine K a p i t a l k r a f t , welche fäh ig i s t , die vielen 

unberechenbaren Misserfolge zu ü b e r w i n d e n , die sich in den 

ersten Jahren des Betriebes herausstellen werden. E i n aus

gezeichnetes Beispiel d a f ü r ist die deutsche Brauerei, welche jetzt 

derart prosperier t , dass sich das wesentlich auf Tantieme be

g r ü n d e t e E i n k o m m e n des Braumeisters schon 1896 auf 50 000 M . 

belief. Sie hat etwa ein Jahrzehnt k ä m p f e n m ü s s e n . A l l e i n , um 

aus den Indios eine brauchbare Arbeitertruppe heranzuziehen, 

sind Jahre erforderl ich. Die bedeutendsten Industriezweige des 

Landes sind die Tabak- und Zigar renfabr ika t ion , welche in 

Ambalema am oberen Magdalena b l ü h t , ferner die Herstellung 

von Kakao und Schokolade, Kerzen und Seife. Sehen wir von 

den wenigen Z e u g s t ü c k e n ab, die der I n d i o von Boyacä auf den 

M a r k t l ie fer t , und den G l ä s e r n bogotanischen Ursprungs , so ist 

alles andere e u r o p ä i s c h e r oder nordamerikanischer Herkunf t . Jedes 

S tück hat einen kolossalen Weg auf dem Meere und Strome 

zu rück l egen m ü s s e n , dann auf dem R ü c k e n des Maultiers die 

ungeheueren Gebirge h inauf und schliesslich noch i m Eisenbahn

wagen auf der Hochebene, ehe es B o g o t ä erreichte. Der teuerste 

W e g war die Strecke m i t dem Mault ier . Das w i r d so recht er

sichtlich, wenn wir die Preise der Waren in den G e s c h ä f t e n von 

H o n d a und B o g o t ä vergleichen. I n H o n d a vermag sogar eng

lisches Bier noch erfolgreich i m Preise mi t dem der Landes

hauptstadt zu konkurr ieren ! 

W i r werden n a t u r g e m ä s s i n B o g o t ä auf sehr hohe Preise 
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aller f r emden A r t i k e l rechnen, aber die Er fah rung m a c h e n , dass 

sie die unsrigen u m ein vielfaches nur be i sehr umfangreichen, 

schweren oder zerbrechlichen G e g e n s t ä n d e n ü b e r t r e f f e n . Andere 

A r t i k e l s ind nicht wesentlich ver teuer t , was seinen G r u n d darin 

h a t , dass der bogotanische und i m al lgemeinen ü b e r h a u p t der 

columbianische V e r k ä u f e r m i t einem viel geringeren Nutzen als 

der unsere arbeitet, u n d die internationale Konkur renz die Preise 

noch mehr g e d r ü c k t hat, als es der Wettbewerb i m Lande selbst, 

z. B . be i uns, vermochte. 



I X . Kap. 9. 

Paramobauern mi t Chusque. 

Bürger, Reise eines Naturforschers. Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung-, Theodor Weich 





N e u n t e s K a p i t e l . 

S a v a n n a u n d P ä r a m o . 

Savanna: Landschaftlicher Charakter. — Bosquette und Wiesen. — Pflanzen
leben in den Bergschluchten. — Ausserordentlicher Reichtum an Laub
fröschen. — Salamander und Schlangen. — Die Schmetterlinge erinnern an 
die unserer Heimat. — Sonnenuntergang. — Das »Boqueron«. — Die Savanna 

war einst ein See. — Hacienda »El Otono«. 
Päramo: Die alpine Region säumt roter Fingerhut. — Vertikale Ausdehnung 
des Päramo. — Pflanzenwelt. — Bekannte aus Mitteleuropa. — Fraylejon. — 
Verkappte Hypericuma.rten. — Alpenrosen. — Bambus. — Baumfarne. — 
Fauna. — Säuger und Vögel; ihre höchsten Erhebungsgrenzen in den Anden. — 
Starke Entfaltung der Amphibien. — Ein Frosch mit Brutpflege. — Insekten. — 

Die bizarren Buckelzirpen. — Klima. 
Anhang: Tabelle der vertikalen Verbreitung der "Wirbeltiere in den columbiani

schen Anden. 

Gleich am ersten Nachmittage machte ich mich auf, um die 

Umgebung von B o g o t ä ein wenig kennen zu lernen. I c h wandte 

m i c h nach dem Versailles der columbianischen, Paris so gern 

imit ierenden Hauptstadt. A c h , dies armselige Ö r t c h e n , dem nur 

die H ä u s e r einiger F remden , die hier Vil legiatur halten, etwas 

Ansehen geben! Selbst seine Ki rche ist zerfal len; das halbe 

Dach fehlt , und viele der romanischen Bogen sind eingestürzt . 

W o nicht H ä u s e r die ve rnach läss ig te Fahrstrasse begrenzen 

u n d einen f reundl ichen Bl ick durch ihre V o r g ä r t e n g e w ä h r e n und 

allerlei Betrachtungen wecken durch die verheissungsvollen Auf

schriften, welche sie tragen, wie » C o n c o r d i a , Paz, A b u n d a c i a « 

oder » L e i p z i g « , w i r d sie von hohen Lehmmauern eingefasst, die 

unseren Augen nur Ausschau auf die Berge gestatten, die auch 
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heute, an einem sonnigen Tage, oftmals v o n W o l k e n gestreift 

werden. 
H i n t e r Chapinero gewinnen w i r einen e r h ö h t e n Standpunkt. 

Die Mauern begrenzen W e i d e n , Potreros. Die ganze, Quadrat

meilen umfassende Hochebene von B o g o t ä dar f m a n einen riesi

gen Potrero nennen. Es ist eine G r a s f l ä c h e , die aber nie zu 

ü p p i g e r Ent fa l tung k o m m t , da jeder H a l m von den überzah l 

reichen Maul t ieren, Eseln, Pferden oder Ochsen i m Spriessen ab

gefressen w i r d . 
Der landschaftl iche Charakter der Savanna v o n B o g o t ä w i r d 

heute wesentlich mi t durch einen Fremdl ing , den n e u s e e l ä n d i s c h e n 

Eukalyptus, best immt, welcher auch hier seit Jahrzehnten siegreichen 

Einzug hiel t , den er, wie übe ra l l i n der W e l t , seinem tha t säch -

l ichen (oder vermeint l ichen) , das K l i m a verbessernden Einfluss 

verdankt. E r fehlt i n keinem D o r f e , bei keiner H a c i e n d a , und 

auch i n B o g o t ä gesellt er sich gruppenweiss zusammen oder ist 

i n A l l een , wie nach den F r i e d h ö f e n h i n , angepflanzt. Der Euka

lyptus ist ohne Zweifel der h ö c h s t e Baum der Hochebene, aber 

n i ch t der p r äch t i g s t e . Das bl ieb die Humboldtse iche (Quercus 

humboldtii) m i t ihrer i m m e r g r ü n e n , m a j e s t ä t i s c h e n K r o n e , die 

M i l l i o n e n d u n k e l g l ä n z e n d e r , schmaler, ganzrandiger Blä t t e r un

durchdr ing l i ch macht. D ie ü b r i g e n B ä u m e der Savanna sind 

k l e i n , werden selten ü b e r 5 m hoch u n d besitzen k r ü p p e l h a f t e , 

knorr ige S t ä m m e , die niemals gerade empor wachsen, sondern 

sich i n Zickzackl inien gefallen. M a n beobachtet ihren Wuchs am 

besten an den Telegraphenstangen der n ö r d l i c h e n L i n i e , zu denen 

man doch w o h l die schlankeren a u s g e w ä h l t hat, u n d die trotzdem 

samt u n d sonders seltsam verdreht u n d verzerrt s ind. W o B ä c h e 

fliessen, finden sich al lgemein Weiden u n d Er len (Alnus ferruginea). 

Zu ihnen gesellt sich als Strauchwerk eine stachlige Bixacee 

(Craepaloprumnon heterophyllum) m i t unscheinbaren, Aveisslichen 

B l ü t e n q u i r l e n , eine Ti l iacee (Triumfetta molissima) m i t gezackten 

u n d doppelt ge säg t en B lä t t e rn , eine Styracacee (Symplocus alstonia) 

m i t weissroten B l ü t e n u n d Vallea stipularis u n d pubescens, zwei 

Elaeocarpeen, deren ä u s s e r e Zweige i n h ä n g e n d e , rö t l i che Blüten

b ü s c h e l auslaufen. I n den letzten Mona ten des Jahres prangt 

ein ü b e r m a n n h o h e s S t e c h a p f e l g e w ä c h s (Datura arborea) i m Schmuck 

zahlloser, riesiger, weisser B lü t en t r i ch t e r , hier am Bache, dort in 
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der Hecke der Strasse u n d zu kleinen H a i n e n zusammengeschart 

vor der ä r m l i c h e n , entlegenen H ü t t e eines Savannero. Fuchsien 

quellen aus den G e b ü s c h hervor (Fuchsia petiolaris), Hypericaceen, 

bei uns s c h m ä c h t i g e K r ä u t e r , hier üpp ige , reichverzweigte S t r ä u c h e r , 

wie Hyp. mutisianum und thymifolium, letztere m i t ü b e r a u s kle inen, 

lanzettlichen Blä t t e rn und grossen, gelben, e n d s t ä n d i g e n B lü t en . 

Den eigentlichen Schmuck der wi lden Bosquette u n d Hecken 

b i lden die Schlingpflanzen, welche sie durchwirken u n d an ihnen 

bis i n die h ö c h s t e n Spitzen hinaufkle t tern . Fast übe ra l l ist es 

eine Brombeere, Rubus bogotensis, immer übe r sä t m i t weissen 

B lü t en und reifenden F r ü c h t e n . W o sie Raum liess, rankten 

sich Passifloren empor. Die prachtvolle granadilla de china 

(Passiflora ligularis) m i t weissvioletten, Poggendorffia rosea m i t 

roten und Tacsonia pinnatistipula m i t l i la farbenen, h ä n g e n d e n 

B l ü t e n k e l c h e n . 

A n trockenen Standorten traten Wicken (Vicia setifolia) und 

W i n d e n m i t purpurnen (Convolvolus bogotensis) oder weissen B lü ten 

(Cuscuta grandiflora), Verbenen ( Verbena valerianoides), g r ü n p u r p u r n e 

Aster (A. marginatus), violetter Ziest (Stachys bogotensis), hohe, 

violette Malven (Malva urticaefolia) und Nesseln (Urtica melasto-

moidcs) e in. Die ausgedehnten W e i d e f l ä c h e n werden ausser anderen 

Gräse rn von verschiedenen Poa- und Cyperussorten (z. B . P. in-

firma und C. proxihis) gebildet. Die Lagunen umrahmen Binsen 

(Juncus bogotensis). Der Teppich des besseren Potrero ist ausserdem 

reicher an Klee ( T r i f o l i u m arten und Psoralea mutisii m i t weissen 

B l ü t e n ä h r e n ) ; zu den gemeinsten W i e s e n k r ä u t e r n gehör t ein niedriger 

Augentrost m i t kleinen, weissen Blü ten (Euphrasia santolinaefolia), 

hin und wieder begegnet man blauen Lup inen (Lupinus panicidatus 

und gracilis), gelben Ranunkeln (Ranunculus pilosus) u n d Grasnelken 

(Lilaea subu/ata). A n Stelle unserer Vergissmeinnicht s ä u m e n die 

B ä c h e der bogotanischen Hochebene blaue oder auch ro t e , zarte 

Lobe l ien (Lobelia columneae und ferruginea). Sogar gelbe Schwert

l i l i en , echte I r ideen, fehlen nicht (Sisyrinchium bogotense), und 

ausserdem ist eine Aroidee häuf ig , welche an unsere K a l l a er

innert. I m Schatten der Eichen schiessen Schachtelhalme (Equisetum 

bogotense) auf. Tro tz der Mannigfal t igkei t an Pflanzenformen macht 

die Savanna einen vorwiegend kahlen und monotonen Eindruck , da 

die meisten G e w ä c h s e nur an wenigen Stellen zur Entfa l tung kommen . 
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V i e l ü p p i g e r gestaltet sich das Pflanzenlebea i n den Berg

schluchten, welche i n die Ebene e i n m ü n d e n . W i r finden i n ihnen 

die Savannabewohner d icht zusammengeschart, f re i l i ch vielfäl t ig 

durchsetzt von T y p e n , welche den Grasfluren fern b l i e b e n , wie 

zu einer g r ü n e n Mauer aneinander geschlossen, gegen die graue 

Vegetat ion des P ä r a m o , m i t der sie u m die Grenze k ä m p f e n . 

Zwischen den Er len u n d Weiden wuchern L o r b e e r g e b ü s c h e (Persea 

mutisii, macropoda u n d Ocotea sericea), S t r ä u c h e r v o n Oxalis spora-

lioides u n d i m Vergle ich zur H e i m a t riesige Galium- u n d Bal

driangewächse (Valeriana triphylla u n d longifolia). D a begegnen 

wi r einem S c h i e r l i n g s g e w ä c h s , Arracacia moschata, welches die 

Eingeborenen » s a c h a r a c a c h a « n e n n e n , also ebenso, wie eine 

nahe Verwandte , die wegen ihrer essbaren Wurzeln b e r ü h m t e und 

h ä u f i g i n den A n d e n kul t ivier te , echte Arracacha esculenta; ferner 

verschiedenen Senecio, b a l d als K r ä u t e r n b a l d als S t r ä u c h e r n der 

gelben, ranunkelart igen Loasa argemonoides u n d vor allen Dingen 

zahlreichen und manigfal t igen K o m p o s i t e n , Stauden u n d S t r äuche rn 

wie Stevia, Gnaphalium, Verbesina, Eupatorium, Cacalia, Tagetes, 

letztere m i t zarten F i e d e r b l ä t t e r n u n d ü b e r s ä t m i t gelben Blü ten 

u n d Baccharis, Strauchastern, m i t u n z ä h l i g e n B l ü t e n k ö p f e n . A m 

Boden kauern violette Ve i lchen (Viola prunellaefolia) u n d ranken 

u n d wuchern, auch das Gestein ü b e r z i e h e n d , niedrige Farne, 

Polypodiaceen (Acrostichum, Jamesonia) oder besiedeln selbst die 

zwerghaften B ä u m e . 

A n einem Bache m i t Weiden, riesigen Solanaceen und dichtem 

Brombeergerank wol len w i r rasten u n d uns sammeln. Zu unserer 

Ü b e r r a s c h u n g sind die B ü s c h e i n grosser Anzah l mi t g rünen 

oder g r ü n l i c h g r a u e n F r ö s c h e n besetzt, die, wie ich m i c h nach und 

nach ü b e r z e u g t e , ü b e r die ganze Savanna verbreitet s ind. 

W ä h r e n d Schlangen u n d Eidechsen i n den h ö h e r e n Regionen 

selten werden, sind die F r ö s c h e gemeiner als i n den heissen. 

F ü r die Savanna v o n B o g o t ä ist ke in T i e r so charakteristisch, 

wie jener g r ü n g r a u e oder b l ä u l i c h e Laubfrosch , welcher sich 

zwischen den B lä t t e rn fast eines jeden Strauches versteckt hä l t . 

M e r k w ü r d i g e r w e i s e war er den Gelehrten noch unbekannt und ist 

nun erst als Hyla creolica i n die Systematik e i n g e f ü h r t worden. 

I n der Lebensweise gleicht er seinen e u r o p ä i s c h e n Ve rwand ten ; 

er paart sich i m Wasser u n d laicht dort . Sobald die Quappen 
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ihre Verwandlung beendet haben, besteigen sie die G e w ä c h s e , 

was sie dank der grossen Haftscheiden v e r m ö g e n , mi t welchen 

ihre Zehen ausgestattet s ind. D ie feuchten Schluchten und H o h l 

wege , welche von der Hochebene ausgehen , bewohnt häuf ig ein 

brauner, mehr oder minder gelblich gesprenkelter Erdsalamander 

(Spelerpes adspersus) m i t auffallend kurzen Beinen-und verwachsenen 

Zehen und einem stumpfen K o p f mi t stark hervortretenden Augen, 

welcher dem A x o l o t l nahesteht. I n den Gebirgen von Mexiko 

leben noch zwei Klapperschlangen (Crotalus scutulatus und trise-

riatus) 2 7 0 0 — 2 8 0 0 m ü b e r dem Meeresspiegel. Meines Wissens 

s ind diese g e f ä h r l i c h e n G e s c h ö p f e , wie ü b e r h a u p t die Vipern , i n 

den columbianischen A n d e n auf die Tier ra caliente uud templada 

b e s c h r ä n k t , und i n der kalten Region hausen nur einige völ l ig 

harmlose Nattern aus dem Geschlechte Liophis und Atr actus. 

Die gemeinste, welche auf keinem Potrero und i n keiner Buschung 

der Savanna fehlt, ist die » s a b a n e r a « (Atractus crassicaudatus), 
eine dicke, gelegentlich l l

j 2 m lange Schlange mi t sehr kurzem, 

spitzen Schwanz, schwarzbraunem R ü c k e n und schwarz und lebhaft 

orangenrot geflecktem Bauch. Die » c a z a d o r a « (Liophis albiventris), 

welche be t r äch t l i ch grösser w i r d als jene, ist auch i n Ecuador 
noch ü b e r 2800 m heimisch. 

Unter den Steinen finden wir sehr grosse, schwarze, un

gef lügel te Orthopteren, riesige Forf icul iden und Staphyliniden und 

k l e ine , graue u n d schwarze Nacktschnecken. A n den Brombeer

b lü t en summen Dipteren vo rübe r , wie .wir sie noch nicht so bunt 

und dichtpelzig gesehen haben , und auffal lend dickleibige Libe l len . 

D ie sonnige Mittagsstunde e rhä l t die Schmetterlingswelt i n leb

haf tem Fluge. Welch ein Unterschied gegen die Herr l ichkei t der 

T ie r r a caliente ! Welch ein Unterschied selbst gegen das bunte 

Schmetterlingstreiben auf einer deutschen sommerlichen Waldwiese! 

Befinden wi r uns noch i n den Tropen, oder sind wi r an eine, 

trotz ihrer Sommerzeit lebensarme, g r ö n l ä n d i s c h e K ü s t e verschlagen ? 

Die Falter, welche an uns vorüber f la t t e rn , s ind vorwiegend ü b e r a u s 

k l e i n ; die meisten über t re f fen unsere Bläu l inge nur wenig, und 

s ind d ü n k e l oder doch jedenfalls selten grell ge fä rb t . Die ver

hä l t n i smäss ige I n d i v i d u e n f ü l l e vermag eine grosse Typenarmut nur 

auf kurze Zeit zu masquieren. Vorherrschend sind kleine Pieriden 

m i t schwarzgerahmten, gelben oder orangefarbenen F l ü g e l n , welche 
Bürger , »Reisen eines Naturforschers«. 12 
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zur Gattung Pieris und Colias *) g e h ö r e n . Das letztere artenreiche 

Geschlecht besitzt seine H e i m a t i n der Arct is u n d k o m m t i n den 

T r o p e n nur i n der kalten Region der Hochgebirge vor. Eine 

andere , noch k le ine re , aber häu f ige F o r m dieser Sippe ist die 

g r ü n g e l b e oder orangefarbene, ebenfalls re ichl ich m i t Schwarz ge

zeichnete Nathalis plauta. Z u den bezeichnendsten Tagfa l tern nicht 

nur der Savanna, sondern der gesamten a lpinen Andenregion ge

h ö r e n die i n der Regel schwarzbraunen oder schwarzen Satyriden, 

Corades, Steroma, Limanopoda und vor a l lem Pedaliodes, welche 

die Kuhaugen der alten Wel t vertreten mag. Pedaliodes ist das 

artenreichste Geschlecht der s ü d a m e r i k a n i s c h e n Hochgebirgsfalter 

u n d von Guatemala bis Bo l iv i en verbreitet. Begegnen wi r i hm, 

aus der w ä r m e r e n T ie fe aufsteigend, so d ü r f e n wi r sicher sein, 

ba ld die s i lbe rb lä t t r igen Frayle jon zu erbl icken. A u f der Hoch

ebene von B o g o t ä ist Limanopoda samius da rum eine Merkwür

digkeit , we i l dieser kleine Schmetterl ing durch g l ä n z e n d b l a u e 

F l ü g e l d e c k e n von seinen dunklen Verwandten auffä l l ig abweicht. 

Die starke, schwarze B e s t ä u b u n g oder das Vorherrschen d ü s t e r e r 

Farben ist auch i n der Schmetterlingsfauna des tropischen H o c h 

gebirges unverkennbar, indessen sind leuchtende Ar t en keineswegs 

selten. Die Nympha l iden p r ä s e n t i e r e n sich durch einige auffä l l ig 

g l ä n z e n d e . Dione moneta, welche besonders i n den Schluchten 

f l iegt und bis 3000 m keine Seltenheit i s t , besitzt rotbraune 

F l ü g e l d e c k e n u n d eine dichte T ä f e l u n g von grossen Silberflecken 

auf der Unterseite, sodass sie lebhaft an unseren Perlmutterfalter 

erinnert. A u c h jene m i t unserer Vanessa cardui z iemlich über

einst immenden columbianischen Hochgebirgsbewohner, Pyrameis 

terpsichore u n d carye, b i l den lebhaft g e f ä r b t e Ausnahmen ebenso 

wie die braunrote Euploieta Claudia u n d die dunkle Adelpha col-

lina durch lebhafte gelbe u n d weisse L ä n g s b i n d e n , w ä h r e n d die 

kleine Microtia elva zu den melanistischen F o r m e n g e h ö r t . Die 

wenigen B läu l inge und Hesperiden, welche auf der Savanna fliegen, 

(z. B . die blaue Lycaena hanno, die braune Hesperts biforis) sind 

bescheiden g e f ä r b t wie ihre Verwandten i n der g e m ä s s i g t e n - Z o n e . 

Dagegen verleugnet der i n der T ie r ra f r i a heimische Papilio amc-

rikanus nicht das g l ä n z e n d e Schuppenkleid seines s c h ö n e n Ge-

*) P. eleone, C. dimera, lesbia. 
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schlechtes — man betrachtet i h n als den Vertreter unseres 

Schwalbenschwanzes — und noch weniger der perlmutterblaue 

Morpho sulkowskyi, welcher i n der Nachbarschaft von Fon t ibon 
ö f t e r s gefangen wurde. 

Bei unserer He imkehr erzeugt die Sonne schon lange Schatten, 

aber die durch die Kape l len g e k r ö n t e n Berggipfel bestrahlt sie m i t 

vo l l em G l ä n z e ; wunderbar klar erkennen wir sogar noch das Kreuz 

der K i r c h l e i n , obwohl sie uns nicht g rösse r erscheinen, wie 

H ä u s c h e n aus einer Kinderspielschachtel. Das Farbenspiel wechselt 

i n der Stunde vor Sonnenuntergang f o r t w ä h r e n d . Zuerst s ind 

die Berge wie bronzier t , dann violet t und schliesslich schwarz

blau. U m 6 U h r u m f ä n g t sie die Nacht. I n unserem Ge

d ä c h t n i s steigt ein anderes B i l d auf, das wir zur gleichen Stunde 

o f t von der V i a Tasso oder Camaldol i i n uns aufgenommen 

haben : der Vesuv und die sorrentinische Ha lb inse l , i n dieselbe 

Farbenpracht getaucht. Aber hier kam zur Farbe ein duft iger 

Schmelz; i n unseren T r o p e n h ö h e n indessen, i n der reinen, d ü n n e n 

L u f t , fehlt die Gazewolke, und auch die dunklen T ö n e wi rken 

völ l ig re in und darum bei aller Pracht küh l . 

Der liebste und gewinnbringendste Spaziergang war mi r das 

Boqueron des R io San Francisco, ein t ief zwischen Monserrate 

und Guadalupe einschneidendes T h a l . Der Weg füh r t sanft an

steigend an einem cypressenreichen Landsitze vorbei , woh in sich 

einst S imon Bolivar v o r ü b e r g e h e n d z u r ü c k g e z o g e n ha t te , und 

windet s i ch , hinter einer M ü h l e i n das T h a l e ind r ingend , als 

schmaler Saumpfad an dem schnel len, kaskadenreichen Bache 

entlang. V o n hier aus erblicken wir i n hellen Morgenstunden 

.am westlichen Horizonte die weissen H ä u p t e r des Ruiz und 
T o l i m a . 

Das T h a l w i r d schon nach einer Viertelstunde so verengt, 

dass nur Bach und Weg Platz haben, und die Berge steigen fast 

so steil wie Mauern h immelhoch an. Eine ü p p i g e Strauch

vegetation begleitet uns, w i r d ü r f e n sagen, aus der Savanna hier

her , aber sie klettert kaum einige Meter an den B e r g e s h ä n g e n 

hinauf. Diese tragen die F lora des P ä r a m o , welche sich von 

derjenigen der Savanna, der T ie r ra f r ia , stark unterscheidet u n d 

scharf abgrenzt. I n das Boqueron dr ingt auch die Fauna der 

Savanna h i n e i n ; aber sie ist hier viel reicher en twickel t , wie 
12* 
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ü b e r h a u p t i n den von der Savanna ausgehenden Schluchten. Fast 

unter j edem Steine verbergen sich die schwarzen Molche und 

verschiedene A r t e n dunke l fa rb iger ' F r ö s c h e u n d K r ö t e n : M i t 

ihnen zusammen sind dunkle , gelbzehige Eidechsen {Anadia bogo

tensis u n d Oreosaurus striatus) h ä u f i g , welche sich i m Gegensatz 

fcu ihren f l inken Verwandten aus den heissen Regionen äusse r s t 

t r ä g e bewegen. A n den B e r g e s h ä n g e n s t ö b e r n w i r ' k le ine , braun

gelbe Skorp ione , Tityus columbianus, au f , Zwerge i m Vergle ich 

zu ihren Vet te rn i n den w ä r m e r e n Niederungen. D ie S t r ä u c h e r 

s ind reicher an den verschiedensten Insekten als i n . der Savanna 

selbst. A u c h die Schmetterlinge und Fliegen haben sich vermehrt . 

D ie Savanna von B o g o t ä ist vor langen Zeiten ein gewaltiger 

See gewesen , der v o n dem aus N o r d e n kommenden R i o Funza 

gespeist wurde, u n d dessen F lu ten die Gebirge, i n die T ie fe ab

s t ü r z e n d , dor t durchbrachen, w o jener Fluss heute den gewalt igen 

Tequendamafal l b i lde t . Wei len w i r i n einer f r ü h e n Morgenstunde 

auf den Bergen , die sich hinter B o g o t ä a u f t ü r m e n , so k ö n n e n 

•wir uns i n die Vors te l lung hineinwiegen, als ob noch ü b e r a l l der 

Wasserspiegel vorhanden sei. D ie weite Ebene bedeckt ein 

dichter, weisser Dunstschleier , i n welchen sich die A u s l ä u f e r der 

Randgebirge wie Landzungen, vorstrecken u n d oftmals m i t so 

steilen W ä n d e n ab fa l l en , wie sie die Brandung erzeugt. V i e l 

le icht zerreissen dann hier u n d da die Nebelmassen, u n d es 

g l ä n z e n die Wasser der Lagune v o n Serrezuela oder v o n F o n t i b o n 

he rvo r , die Reste des verschwundenen Hochgebirgssees. Die 

Savanna v o n B o g o t ä umfasst etwa 900 Quadratki lometer und 

w i r d rings von Gebirgen begrenzt , die i m N o r d e n a l l m ä h l i c h , 

sonst aber steil abfal len u n d am h ö c h s t e n i m S ü d o s t e n ansteigen. 

H i e r l iegen die P ä s s e verschiedener Strassen 3 2 0 0 — 3 5 0 0 m hoch. 

Die K o n t u r e n der Gebirge sind ü b e r a u s mannigfa l t ig . I m S ü d e n 

schliesst ein gewaltiger B e r g r ü c k e n die Fernsicht ab, dessen H ö h e 

uns dadurch zum Bewusstsein k o m m t , dass er sich i n den W o l k e n 

verl iert . A n ihn grenzen i m S ü d w e s t e n u n d Westen vielfach ge

zackte H ä u p t e r , die schroff abfal len "und nackte Felsen oder 

kahles E rd re i ch zu Tage treten lassen. I m Osten ragen die Ge

birge wie Mauern auf , sie sind blauschwarz, u n d i m N o r d e n er

kennen w i r von B o g o t ä aus die Berge nur schleierhaft i n weiter 

Ferne am Hor izon te . Wer i n der Stadt einigermassen hoch 
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w o h n t , geniesst' dieses B i l d von seinem Fenster aus und über 

b l i ck t dann auch die S t ä d t e und vielen D ö r f e r der Savanna und 

die Hacienden mi t ihren E u k a l y p t u s w ä l d c h e n u n d den aus
gedehnten Saatenfeldern. 

A n einem M ä r z t a g e begleitete ich einen Landsmann einige 

Mei l en ü b e r Chapinero hinaus, n o r d w ä r t s zu einer grossen Hacienda, 

welche der i h m verwandten, um Columbien hochverdienten Famil ie 

Paredes gehör t . W i r r i t ten von den Bergen entfernt i n der 

Ebene, b a l d an grossen, wohlbestellten K a r t o f f e l ä c k e r n , ba ld an aus

gedehnten Getreidefeldern v o r ü b e r , auf der die junge Saat ü p p i g 

aufgegangen war. Alles machte einen geordneten und wohl 

habenden Eindruck und liess auf maschinellen Betrieb schliessen. 

V o n den ös t l i chen Bergen her g rüs s t en uns die S t ä d t c h e n Ch icö , 

Usaquen und Serrazuela, malerisch an ihrem Fusse gelegen, von 

herrl ichen Bergmatten umgeben, an die sich der W a l d anschliesst. 

I m k ü h n e n Zickzack k l i m m e n steile Pfade von den Orten zu den 
Gebirgen empor. 

« E l O t o n o , « der H e r b s t , ist der Landsitz genannt , dessen 

W o h n g e b ä u d e i n Vi l l ens t i l gehalten sind. I n der B l ü t e n p r a c h t 

der G ä r t e n vereinigten sich drei unserer Jahreszeiten; denn es 

dufteten Vei lchen und Goldlack zusammen mi t Rosen und N e l k e n ; 

blaue Schi l fb lumen stritten mi t Georginen und S p ä t a s t e r n um 

P la tz ; b l ü h e n d e Hel io t ropen bi ldeten mannshohe G e b ü s c h e zu

sammen m i t leuchtenden Geranien und Jasmin. Koni fe ren sind 

Nachbarn von Palmen. A n den Git tern rankten einheimische 

Clematisarten und Passifloren, darunter die prachtvolle P. antio-

quensis, deren dunkelrote B l ü t e n g l o c k e n an l a n g e n , fadenartigen 

Stielen h ä n g e n . Das w ä c h s t und b l ü h t das ganze Jahr; der 

G ä r t n e r hat nur den Boden rein und locker zu erhal ten, die 

Schere zu f ü h r e n und h in und wieder etwas zu ersetzen. E i n 

T u r m , welcher die V i l l a übe r r ag t , l äss t uns das weite Gebiet der 

Ö k o n o m i e umfassen, welches sich fast durch die ganze Hochebene 

von Osten nach Westen ausdehnt u n d vor al lem reich an Weiden 

ist, die stattliche Rinderherden e r n ä h r e n . A n einigen Stellen ver

läuf t eine niedrige H ü g e l w e l l e , auf der sich noch ha r tb l ä t t r iges 

G e s t r ü p p erhalten hat, zwischen dem zwerghafter Fraylejon hervor, 

schimmert , t ha lwär t s strebende Pioniere des P ä r a m o . 
* * 

* 
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Bogota l iegt an der Grenze von T i e r r a f r i a u n d P ä r a m o . 

D o r t herrscht ein K l i m a u n d eine Vegeta t ion wie etwa i n 

unseren M i t t e l g e b i r g e n , hier entschieden i n be iden alpiner 

Charakter. Abe r die Grenze ist s c h ä r f e r , wie be i den ü b r i g e n 

Zonen i n den A n d e n , und k o m m t vor al len D ingen auffa l lend 

zum Ausdruck durch best immte, f ü r die be iden Regionen typische 

G e w ä c h s e . I n der Savanna ist es der rote F inge rhu t , welcher 

so dicht u n d b l ü t e n v o l l wuche r t , dass er an den B e r g e s h ä n g e n 

der T i e r r a f r i a geradezu einen roten Saum als Grenze schafft. 

D e n P ä r a m o kennzeichnet der F r a y l e j o n , eine Compos i t e , die 

einen W i r t e l von s i l b e r g l ä n z e n d e n , wol l igen B l ä t t e r n auf einem 

öf te r s mehrere Fuss hohen S t ä m m c h e n t r äg t , so dass diese Staude 

wie eine Palme aus dem Li l ipu taner re ich aussieht. Aus der 

K r o n e schiessen i n den ersten Monaten des Jahres eine Reihe 

gelber B l ü t e n d o l d e n auf. Fingerhut u n d Fray le jon schliessen sich 

aus. Der P ä r a m o beginnt fast unmit te lbar ü b e r B o g o t ä u n d 

ku lmin i e r t i n dem bis zu 3600 m ansteigenden P ä r a m o de Cruz 

V e r d e , welchen w i r mehrmals ü b e r s t e i g e n muss teh , u m i n die 

ös t l i che T i e r r a caliente zu gelangen. E r reicht an verschiedenen 

Punkten, welche man , n o r d w ä r t s nach Z i p a q u i r ä reisend, b e r ü h r t , 

bis i n die Savanna hinunter, so dass sein vertikales Verbrei tungs

gebiet i n der Umgebung von B o g o t ä etwa 1000 m umfasst. W o 

die K o r d i l l e r e n h ö h e r s i n d , t r i t t er an die Schneegrenze hinan. 

N u r wenige Palmen, wie Ceroxylon andicola, die h immelhohe 

Wachspalme, u n d die schlanke, g raz iöse » p a l m i t o « , Oreodoxa 

friedet, d r ingen i n den A n d e n Columbiens i n die niederen Striche 

des P ä r a m o e i n , am Q u i n d i u 2800 — 2900 m emporsteigend. 

A u c h von dem Heer der Cinchonen des andinen Bergwaldes 

der T i e r r a , templada folgten uns nur wenige , so Cinchona offici-

nälis, cordifolia und corymbosa, letztere m i t dunkelroten Blü ten

d o l d e n , i n k r ü p p e l h a f t e m Wuchs bis i n die Nebelregion der 

T r o p e n . Aus der Savanna begleiten uns die n ä m l i c h e Weide 

u n d Er le , letztere am h ö c h s t e n , bis etwa 3200 m ; auch die Ar aha 

mutisiana ü b e r s c h r e i t e t das rote B a n d v o n Digitalis purpurea, und 

von den Lauraceen Persea macropoda. Aus der T i e r r a caliente 

steigt die Aqave americana i n diese unwir t l i chen H ö h e n empor. 

Nirgends habe i ch ein solches B l ü h e n gesehen wie i m Bereiche 

des P ä r a m o , u n d nirgends k o m m e n e u r o p ä i s c h e Pflanzengestalten 
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auffal lender zur Geltung. Die l e d e r b l ä t t r i g e n S t r ä u c h e r , welche 

oft auch durch die rostfarbene Unterseite ihrer Blä t t e r an unsere 

Alpenpflanzen e r inne rn , s ind ü b e r s ä t mi t weissen, ge lben , ro ten 

oder blauen B l ü t e n r i s p e n und Do lden . A m Boden spriesst 

Valeriana, Ranunculus, Anemone, Hcpatica, Draba, Senecio, 

Alchemilla, Geranium, Thymus. Sie gehen bis zur Schneegrenze. 

A u c h Veronica und Campanula s ind hier heimisch. Geranium 

b l ü h t i n einer unserem Storchschnabel, Campanula i n einer unserer 

C. rotundifolia nahe verwandten A r t . E i n a lp in - andiner Stein

brech ist Saxifraga andicola; ein Enzian, Gentiana corymbosa, m i t 

violetten Blü tenwi r t e ln . Eine andere Gentiane besitzt gespornte 

B l ü t e n . Die auffallende Ä h n l i c h k e i t dieser Pflanzendecke m i t 

unserer alpinen w i r d ve r s t ä rk t durch den gleichen Habi tus vieler 

K r ä u t e r : sie bleiben ungemein n i e d r i g , die Blä t te r schmiegen 

sich i n einer Rosette dicht der Erde a n , und aus ihrer Mi t t e 

schiesst, fast ohne Stengel, die Blü te empor. So wachsen Geranium 

acaule und die blaue Lupinus andicohcs. Frei l ich verbirgt sich 

der neotropische Charakter n i rgends , vielmehr ist er auch i m 

P ä r a m o der herrschende. 

Die Leitpflanze des P ä r a m o ist eine ausschliesslich süd

amerikanische K o m p o s i t e , der F ray le jon , Espeletia grandiflora, 

welche i n den columbianischen Hochgebirgen ihre eigentliche 

He ima t besitzt. Diese seltsame Pflanze w i r d gelegentlich drei 

Meter hoch. Die grauf i lz igen, schmalen Blä t t e r b i lden einen 

e inz igen , vol len W i r t e l als Krone eines einzigen Stammes, 

welcher sich nach oben durch die vielen verwelkten Blä t t e r 

m ä c h t i g verdickt . V o n September bis Februar schiessen aus der 

K r o n e eine Anzahl (5 — 1 0 ) langgestielter, gelber B l ü t e n d o l d e n 

hervor. Nament l ich i n den h ö h e r e n Regionen n i m m t diese baum

artige Pflanze weite Strecken ein und lässt nur G r ä s e r zwischen 

sich au fkommen . Viele S t ä m m e hat der Sturm umgeworfen, aber 

sie gedeihen wei ter , nachdem sich der Wip fe l wieder empor

richtete. Die ä l t es ten sind Kolosse , die nur m i t der A x t ge

hauen werden k ö n n e n und ein M a n n nur m ü h s e l i g fortzuschleppen 

vermag. Der Frayle jon e n t h ä l t ein gelbes Harz, welches ihn auch 

ganz frisch gut brennen läss t und hierdurch zu einer Nutzpflanze 

ersten Ranges fü r den Bewohner des Hochgebirges macht. A u f 

dem P ä r a m o der H ö h e n nö rd l i ch von Z ipaqu i rä w ä c h s t eine 
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kleinere A r t (E. argentea), und v ie l tiefer steigt nach H u m b o l d t 

eine dr i t te (E. corymbosa) die A n d e n h inun te r ; sie w i r d bereits 

i n einer H ö h e v o n 2100 m angetroffen. 
D i e Composi ten offenbaren einen ü b e r a u s wechselnden Hab i tus ; 

unter den hohen Stauden von Espeletia u n d Helianthus, einer 

Sonnenblume, u n d den S t r ä u c h e r n , w ie Baccharis, b i lde t Senecio 

humillimus niedrige Rasen. E i g e n t ü m l i c h verkappt haben sich 

die Hyper icaceen , i ndem sie durch Bla t twerk u n d Wuchs A n 

g e h ö r i g e weitentfernter Fami l i en kopieren. H u m b o l d t u n d B o n p -

1 a n d brachten diese E i g e n t ü m l i c h k e i t sehr bezeichnend i n der Be

nennung zum Ausdruck. I n der T h a t , Hypericum juniperinum 

gleicht einem Wachholder u n d thuyoides einer Cypresse bis auf 

die gelben R o s e n b l ü t e n , welche i m Win te r an den Zweigenden 

erscheinen; andere ä h n e l n t ä u s c h e n d unserer He ide . D ie Pracht 

unserer Alpenrosen ersetzt dem P ä r a m o v o l l s t ä n d i g die Gat tung 

Bejaria, wie Rhododendron eine l e d e r b l ä t t r i g e Ericacee m i t pur

purnem oder ro tem B l ü t e n b ü s c h e l . Bei B o g o t ä ist es die 2 m 

hohe » p a y a m a « (B. aestuans). Zu ihr gesellen sich als nahe 

Verwandte Thibaudia cordifolia und floribunda, beides ebenfalls 

r o t b l ü h e n d e S t r äuche r , w ä h r e n d Vaccinium, ein H e i d e l b e e r g e w ä c h s , 

auf dem Boden hinkr iecht . 
Jener Strauch m i t dem zierl ich gefiederten Bla t twerk u n d 

blauen B l ü t e n ä h r e n ist eine Leguminose (Dalea mutisii) u n d jener 

m i t gelben B l ü t e n d o l d e n u n d schmalen B l ä t t e r n , die sich wie 

Schuppen dem Stengel anschmiegen, ein Ba ld r i an (Porteria 

oblongifolia), der m i t den violet ten B l ü t e n w i r t e l n eine Solanacee 

(Oestrum buxifolium), u n d j e n e , m i t den weissrotgelben Blü ten

glocken sind Campanulaceen, n ä m l i c h riesige Lobe l i en (Lobelia 

gigantea, grandis, foetida, glabrata). Besondere W i c k e n und 

Brombeeren, Clematis u n d Passifloren unterscheiden den P ä r a m o 

von der Savanna. N u r hier oben gedeiht die Vicia andicola, 

welche fast bis an die Schneegrenze geht , Rubus nubigera und 

die » c u r u b i t a « , Tacsonia speciosa u n d mollissima, beides Passions

b lumen , welche die Wall fahr tspfade zu den Kape l l en Monserrate 

u n d Guadalupe b e k r ä n z e n . D i e Melastomaceen nehmen i n ganz 

hervorragender Weise an der Zusammensetzung der alpinen 

Pflanzenwelt tei l u n d sind vornehml ich durch die Rhexien ver

treten, welche in erstaunlicher Vielgestal t igkei t b a l d wie Castratella 



— 185 — 

piloselloides m i t ' der b o d e n s t ä n d i g e n B lä t t ro se t t e und den d ü n n e n , 

langen Stengeln m i t e n d s t ä n d i g e n , gelben B lü t en an unsere 

Pr imeln e r inne rn , b a l d zierlich verzweigte Stauden wie Rhexia 

microphylla m i t orangefarbenen B lü t en oder hohe, dichte S t r ä u c h e r 

vorstellen. Die Orchideen, so herr l ich i m Walde der Tier ra templada 

en t fa l t e t , s ind i m Gebiete des P ä r a m o seltener, unscheinbar u n d 

meist Bodenbewohner. D a erzeugen sie an manchen Orten wie 

die gelbe Masdevallia coriacea und mehr violette caudata auf 

moosigem Untergrunde Rasen. I n den B ä u m e n , z. B . i n den 

Zweigen einer Myrica arguta (unserem Gagel verwandt) schmarotzt 

häu f ig ein Mis t e lgewächs (Loranthus mutisii) » t a g u a « . Sehr selten 

sind Zwiebelpflanzen. H i n u n d wieder begegnet man einer pur

purnen Amary l l idee (Astroemer'ia pauciflord), ö f te rs einer hohen, 

blauen Li l iacee (Dianella), den Boden bekleidet und s c h m ü c k t 

noch häu f ig Mimulus andicolus, eine kleine Scrophulariacee. Be

sonders eigenartig sind die i n den h ö h e r n Regionen des P ä r a m o 

wieder auftretenden W ä l d e r hoher , schlanker Bambusen, der 

» c h u s q u e « oder »car izo« der Eingeborenen, Nastus chusque, aus 

welcher die Parameros das Sparrenwerk ihrer H ü t t e n herstellen. 

Ü p p i g entfaltet ist die kryptogamische Pflanzenwelt. D ie ver

schiedenartigsten Polypodiaceen (Jamesana, Gymnogramme, Poly-

podium, Hypolepsis) ü b e r z i e h e n Boden und Fe l s , morsche Baum

s t ä m m e und verrottende Fraylejons. Zur herrlichsten Entwick lung ge

langen i n der Region der Nebel und S t ü r m e und selbst der Schnee

schauer die Farne i n den p r ä c h t i g e n Cyatheaceen. Das Plateau 

des M ö n s Guadalupe ist die He imat von Cyathea patens, eines 

schlanken 3—4 m hohen Baumfarn mi t schirmartiger Krone , und 

von Dicksonia gigantea, nach K a r s t e n vielleicht der k rä f t igs te 

und ü p p i g s t e Baumfarn S ü d a m e r i k a s . Sein u n g e w ö h n l i c h umfang

re icher , s äu l ena r t i ge r Stamm t räg t w o h l ü b e r 40 d u n k e l g r ü n e , 

lederharte B l ä t t e r , welche aufrecht wie be i einem Federbusche 

stehen. Die Blä t t e r werden etwa i 2 / 3 m lang und 1 m breit ; 

das sind wahrhaf t ig riesige Dimensionen. Unter den wenigen 

B ä u m e n der alpinen Region befindet sich einer, welcher zu den 

Charakterpflanzen des P ä r a m o zäh l t . Es ist der »a rbo l de ag i« , 

Drymis wintert, eine 6 — 8 m hohe Magnoliacee mi t dunkel

g r ü n e m , k l e inb l ä t t r i gem Laube und weissen B l ü t e n . Der Extrakt 

ihrer Rinde w i r d gegen Skorbut gebraucht. 
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D e m reichen Pflanzenleben entspricht eine i m ganzen statt

l iche T i e r w e l t , aber sie h ä l t sich sehr verborgen u n d ist ver

h ä l t n i s m ä s s i g a rm an A r t e n . Al les verkriecht s i ch ; Cikaden, 

K ä f e r , Wanzen und Fl iegen haben sich unter Steine zurück

gezogen, nur sonnige M i t t a g e , an denen die Hi t ze selbst hier 

oben noch empf ind l i ch w i r d , locken sie hervor . I n seinen 

h ö c h s t e n Regionen aber s ind besonders K r ö t e n u n d F r ö s c h e noch 

re ichl ich vertreten. A n der unteren Grenze des P ä r a m o t r i f f t 

man unter morschem H o l z und Steinen o f t sehr zahlreiche Land

planarien (Geoplana i n vielen Ar ten) u n d Landblu tegel (Centropygus 

joseense) a n , zusammen m i t solch riesenhaften R e g e n w ü r m e r n 

(Antens columbianus), dass unser Peon sie für Schlangen hä l t , 

grossen Nacktschnecken, verschiedenen, sehr d ü n n w a n d i g e n 

G e h ä u s e s c h n e c k e n , K ä f e r n — besonders Staphyl iniden — u n d ausser

dem Spinnen u n d Weberknechten. 

D ie Säuge t i e rwe l t hat sich auch i n der a lpinen Reg ion der 

K o r d i l l e r e n n ich t a l le in eigenartig, sondern selbst v e r h ä l t n i s m ä s s i g 

reich en twicke l t , wenn wi r bedenken , dass dieser h ö c h s t e T ie r 

typus i n der s ü d l i c h e n H ä l f t e der neuen Wel t anderen g e g e n ü b e r 

zurück t r i t t . Aber das Gebiet der charakteristischen Hochgebirgs-

s ä u g e r b e s c h r ä n k t sich fast auf die A n d e n v o n Peru u n d Chi le . 

H i e r l iegt i n einer H ö h e v o n 4000— 5300 m das Reich der 

L a m a s , welche auf den ausgedehnten Hochebenen weiden, hier 

wohnt der Andenhirsch * ) , u n d befindet sich die H e i m a t der 

H a s e n m ä u s e * * ) , die i n Scharen v o n Tausenden angetroffen werden 

u n d unseren Kan inchen i n Gestalt und Lebensweise ä h n e l n . Diese 

F ü l l e an W i e d e r k ä u e r n und Nagern lock t die R ä u b e r aus den 

w ä r m e r e n Regionen bis zur Schneegrenze herauf : P u m a , Jagua-

rund i***) , dem Puma ä h n l i c h aber bedeutend kleiner, Pardelkatze f ) , 

e inen schwarzen, starken B ä r e n f f ) und den brasilianischen F u c h s f f f ) . 

Dagegen s ind die columbianischen P ä r a m o s auffa l lend arm an 

S ä u g e t i e r e n , u n d die wenigen nicht e i g e n t ü m l i c h , sondern ü b e r 

• *) Cariacus antisiensis. 
**) Lagidium und Chinchilla. 

***) Felis yaguarundi. 
f ) Felis pardalis. 

f f ) Tremarctos (Ursus) ornatus. 
t t t ) Canis azarae, 
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Ecuador hinaus süd l i ch bis nach Chile und weiter verbreitet. I n 

den P ä r a m o s , welche die B o g o t ä umgrenzenden Gebirgsketten 

k r ö n e n , hausen zwischen G e s t r ü p p und F e l s e n g e r ö l l ein paar 

kleine Raubtiere, welche den V ö g e l n und ihren Nestern nach

stellen. Das g rösse re ist eine weit i n N o r d - S ü d a m e r i k a verbreitete 

Beutelratte, Didelphys marsupialis, welche i m lang w i r d , wovon 

f re i l i ch die H ä l f t e auf den Schwanz kommt . Der spitze K o p f 

m i t den grossen Ohren ist weiss, der R ü c k e n schwärz l ich , die 

Brust gelb oder rot . Sie saugt den erlegten V ö g e l n das Blu t 

aus und macht sich auch ü b e r die Eier her. Ziemlich h ä u f i g ist 

auch ein kleiner Voge l j äge r , ein ü b e r a u s schlankes Wiesel, Mustela 

aureoventris, m i t dunklem R ü c k e n und hel l farbig oder rö t l i ch an 

Brust und Bauch. D o r t , wo der P ä r a m o ausgedehnte Ebenen 

b i lde t , u n d seine Vegetation einen waldigen Charakter annimmt, 

k o m m e n Spiesshirsche vor, sogenannt, wei l ihr Geweih nur aus 

zwei kurzen, einfachen, i n eine scharfe Spitze auslaufenden Stangen 

besteht. Der rote Spiesshirsch, Cariacus rufus, welcher nebst 

einer kleineren V a r i e t ä t (C. rufinus) i n diesen H ö h e n angetroffen 

w i r d , ist ein ungeselliges, scheues Tier . Er lebt einzeln oder 

paarweis, niemals i n Rudeln . A m Tage hä l t er sich i m G e s t r ü p p 

verborgen und sucht erst mi t Sonnenuntergang lichtere P lä tze 

zum Ä s e n auf. E r k o m m t unserem Rehbock an G r ö s s e gleich. 

Sein glattes Fe l l ist g l ä n z e n d braunrot . I n B o g o t ä sah ich ein 

jung eingefangenes u n d mi t gutem Er fo lg g e z ä h m t e s T ie r , das 

sich gegen seinen H e r r n zutraulich, dagegen trotz langer Bekannt

schaft ablehnend und ängs t l i ch gegen dessen H u n d zeigte. Der 

rote Spiesshirsch ist eine ungemein verbreitete A r t . Sein Wohn

gebiet umfasst sowohl die Ebene, als auch die Gebirge. E r geht 

von den Llanos bis an die Schneegrenze, lebt i n den H ü g e l 

l ä n d e r n von Guyana und durchsetzt Brasilien bis zu dem Gran 

Chaco von Paraguay. Dasselbe Wohngebiet tei l t eine nahver

wandte A r t , der braune Spiesshirsch (C. nemorivagus), welcher 

sich v o n ' dem roten ausser durch seine dunklere, graubraune 

F ä r b u n g durch plumperen Bau und k ü r z e r e Beine unterscheidet. 

E r lebt wie jener, ist aber leichter z ä h m b a r . 

Wenn wi r von den Geiern und Falken absehen, welche die 

am h ö c h s t e n steigenden S ä u g e r begleiten, m ü s s e n wir die Grenze 

der V ö g e l i n den tropischen Kord i l l e r en etwas niedriger , auf 
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etwa 4600 m setzen. ' A n den A b h ä n g e n des Chimborazo lebt 

4 7 0 0 m hoch ein kleiner , grauer F i n k (Oreomanes fraseri) und 

eine Tyrannenar t (Muscisaxicola alpina), welche durch ih r Ä u s s e r e s 

u n d ihre Gewohnhei ten an unsere Bachstelze erinnert . I n gleicher 

H ö h e b e v ö l k e r t i n Peru eine Haubenente (Anas cristdta) die Seen, 

u n d fast so hoch befindet sich i n Neu-Granada die H e i m a t einer 

Bekassine (Gallinago jamesoni). D i e peruanische Puna ist i n einer 

H ö h e von 3 6 0 0 — 4 7 0 0 m das Wohngebie t eines Spechtes (Co-

laptes puna). D ie K o l i b r i s s ind noch 4000 m ü b e r dem Meeres

spiegel angetroffen u n d sogar durch besondere Gattungen i n der 

a lpinen Region vertreten. Solche sind Oreotrochilus, welche nur 

i n den h ö c h s t e n A n d e n von Ecuador bis Chile wohnt , den Glet

schern des Ch imborazo , Pichincha u n d Cotopaxi benachbart , 

Oxypogon der alpinen Reg ion von Venezuela u n d Columbien 

e i g e n t ü m l i c h , v o n der O. cyanolaeuius i n einer H ö h e von 3700 m 

i n der Sierra Nevada von Santa .Marta u n d guerini i n der Nach

barschaft B o g o t ä s lebt und die auf das Hochgebirge v o n Ecuador 

bis Bol iv ien b e s c h r ä n k t e Diphlogaena, welche zwischen 2 0 0 0 — 

3700 m f l iegt . 

P ä r a m o u n d Savanna trennen sich durch ihre reichere Ornis 

s c h ä r f e r , als durch ihre ä r m l i c h e S ä u g e t i e r f a u n a . W ä h r e n d der 

Aasgeier (gallinazo) auf der Savanna noch massenhaft vo rkommt , 

fehlt er i m P ä r a m o v o l l s t ä n d i g . Dass er die Einsiedeleien aufzu

suchen n icht v e r s c h m ä h t , wissen w i r v o n der T i e r r a caliente her, 

wo die entlegenen Urwaldranchos von den schwarzen K a h l k ö p f e n 

inspiziert wurden . Die B lü t en fü l l e der a lpinen Vegetation, die 

Samen u n d F r ü c h t e , welche ih r nachfolgen, der Re i ch tum an 

al lerhand Kerb t ie ren giebt Gl iedern der verschiedensten Vogel

fami l i en i n diesen H ö h e n noch g ü n s t i g e Existenzbedingungen, 

welche dichte G e s t r ü p p e und G r a s f l ä c h e n , Sch lupfwinke l i n Felsen 

u n d B ä u m e n w ä h r e n d der schlechtesten Jahreszeit wesentlich ver

bessern. W e n n aber die Sonne ihre Strahlen ü b e r den P ä r a m o 

ausgiesst, w i r d sein K l i m a mi lde und e inladend und seine Land

schaft so lachend, wie w i r sie i n unserer Vors te l lung m i t einer 

bunten Voge lwe l t v e r k n ü p f e n . E inen solchen T a g haben wir ge

t ro f fen . H o c h i n die L ü f t e steigt musizierend eine L e r c h e , K o l i b r i s 

umschwir ren die Gentianenkelche, »el carpintero de p ä r a m o « , der 

Z i m m e r m a n n des P ä r a m o s , ein Specht (Colaptes cinerereicapillus), 



— 189 — 

ist e i f r ig bei der A r b e i t . W i r vernehmen Drosselrufe (Catharus) 

und das Gi r ren von Tauben (Columba speciosa u n d Zenaida rufi-

cauda), den Weg kreuzen t r ippelnd braune Pieper (Anthus bogo

tensis) und f l i egend , auf der Insektenjagd begriffene Coerebiden, 

sehr kleine, finkenähnliche V ö g e l (die schwarzen, metallisch g län

zenden Diglossa humeralis, D. lafresnayi und die »chul i to« D. 

atcrrima, die purpurne »c la r ine ro« Conirostrum sitticolor, graue 

C. rufum und die grau-olivenfarbene Certhiola mexicana). V o n 

den Prachtf inken dieser Region ist Calliste larvata m i t schwarz

blau-goldenem Gefieder der s chöns t e , die üb r igen (C. vitriolina, 
Chlorospingus flavigularis und goeringi) sind weniger auffal lend : 

g r a u g r ü n , gelbolive oder schieferfarben. V o n dem gewaltigen 

Heere der Tyrannen der neuen Wel t kommen ve rhä l tn i smäss ig 

wenig auf den P ä r a m o . Unter ihnen befinden sich der » p a p a r o t e « 

(lyrannus melancholicus), ausserdem der grau-olivenfarbene, schwarz-
köpf ige Myriarchus nigriceps, welcher von der Mee re sküs t e durch 

alle K l i m a t e n aufsteigt, und einige Ar ten der schon e r w ä h n t e n 

Gat tung Muscisaxicola, we'che, i n Patagonien beheimatet, auf den 

h ö c h s t e n Andenket ten in die T ropen vordr ingen. N u r eine ein

z ige , wenig auffa l lende, g r ü n e und gelbe A r t g e h ö r t von den 

S c h m u c k v ö g e l n dem P ä r a m o (Chlor opipö holochlora)' an und auch 

nur eine S ä g e r a c k e (Momotus aequatorialis), welche aber durch ih r 

p r ä c h t i g e s Gefieder zu den s c h ö n s t e n ihres Geschlechtes zähl t . 

I h r R ü c k e n ist d u n k e l g r ü n , die Brust zitronenfarbig, der K o p f 

t r äg t eine lazurblaue Kappe , und der Schwanz, dessen zwei 

mi t t leren, stark ve r l änge r t en Federn spa t e i fö rmig enden, schillert 

b l a u g r ü n . Die morastigen Hochebenen mi t dem hohen P ä r a m o -

grase beherbergen lohefarbene Bekassinen (Gallinago nobilis u n d 
jamesoni). 

I n der D ä m m e r u n g erwachen kleine K ä u z c h e n »cabr i l las« 

(Glaucidium jardinii) und dunkelfarbige Nachtschwalben von Tauben-

g rös se (Stenopsis ruficervix und Lurocalis rufiventris), von denen 

bei einer A r t (Macropsalis segmentata) der Schwanz i n zwei Federn 

aus l äu f t , die mindestens doppelt so lang als der K ö r p e r s ind. 

I n den A n d e n von Ecuador und Peru befindet sich zwischen 

3 0 0 0 — 5 0 0 0 m H ö h e das Reich des Kondors , des gewaltigsten 

Raubvogels der neuen Welt . Die alpine Region Columbiens 

w i r d nur von einigen kleineren F a l k e n , unter anderen einem 
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sperbergrossen Ibycter (I. carunculatus) u n d einem Bussard (Butcö 

montanus) aufgesucht; letzterer ist ein Wintergast aus dem west

l ichen Nordamer ika . 
Der P ä r a m o ist m i t Bezug auf seine Amphib ien fauna fast 

noch ein unerforschtes Gebiet, o b w o h l dieselbe ü b e r r a s c h e n d reich 

u n d mannigfa l t ig is t . D i e von m i r gefundenen T ie r e waren m i t 

wenigen Ausnahmen, neu u n d s ind von H e r r n D r . W e r n e r , 

e inem Spezialisten i n W i e n , bearbeitet worden . Diese T ie rwe l t 

hat scheinbar i n der alpinen Tropenregion eher eine Steigerung 

als eine Abnahme hins icht l ich der Artenzahl u n d nament l ich der 

I n d i v i d u e n f ü l l e erfahren, jedenfalls i m Vergleich m i t den ü b r i g e n 

T ie rgruppen . D ie F r ö s c h e f ü h r e n i m allgemeinen ein verborgenes 

Leben unter Steinen u n d vorzugsweise morschen Baumfarnen, 

unter welchen sie zu Dutzenden zusammenhocken. A u f den 

Randgebirgen der Savanna ist zwischen 2 6 0 0 — 3 0 0 0 m ü b e r a l l 

eine kleine Ranide (Prostherapis variabilis) häu f ig , welche sich 

durch die V e r ä n d e r l i c h k e i t ihrer F ä r b u n g u n d Ornament ik aus

zeichnet und eine A r t Brutpflege aufweist. D ie Weibchen tragen 

n ä m l i c h den L a i c h auf dem R ü c k e n , so dass sich die Kaulquappen 

v o l l s t ä n d ig am m ü t t e r l i c h e n Le ibe entwickeln . F re i l i ch ist dieses 

V e r h ä l t n i s nicht entfernt so inn ig wie bei der m e r k w ü r d i g e n , i n 

Nordvenezuela, Guyana u n d Brasil ien heimischen Geburtshelfer

k r ö t e , wo die H a u t des m ü t t e r l i c h e n R ü c k e n s die Eier umwuchert , 

und es somit zu einer, jedenfalls physiologisch der. Plazenta gleich

wertigen B i l d u n g k o m m t . I n ihrer Gesellschaft lebt eine grössere 

Cystignathide (Hylodes buergeri), u n d bis 3500 m verfolgt man 

von der Savanna eine kleinere, meist düs t e r marmorier te , mitunter 

aber durch zinnoberfarbene Keh le u n d Brust g e s c h m ü c k t e A r t 

( f f . bogotensis). Ü b r i g e n s reicht die obere Grenze bedeutend 

h ö h e r . C o p e hat zwei peruanische Cystignathiden (Jelmatobius 

pustulosus u n d angusticeps) aus einer H ö h e von 3800 und 4170 m 

beschrieben, eine andere, Paludicula cinerea, geht nach demselben 

Forscher fast 4200 m hoch u n d Hylodes whymperi steigt am 

Chimborazo bis zu 4400 m empor. Dagegen s ind die Eidechsen 

spä r l i ch . I n der unteren Region dr ingt von der Savanna her 

die » L a g a r t o b o g o t a n a « (Anadia bogotensis) vor , i n den h ö h e r e n 

lebt eine t r äge , k l e ine , g r ü n e Iguanide (Xiphoccrcus heterodermus) 

m i t Greifschwanz. I n den A n d e n v o n Ecuador hat man eine 
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Tejueidechse (Ecpleopus affinis) 3700 m hoch angetroffen. Das 

ist die bisher bekannte h ö c h s t e Erhebungsgrenze der Saurier i n 

den K o r d i l l e r e n . Die Schlangen bleiben weit unter ihr zu rück . 

A m h ö c h s t e n steigt wahrscheinlich die harmlose » S a b a n e r a « 

(Atractus crassicaudatus), welche ich noch 3000 m hoch h ä u f i g 

i n ihren Verstecken au f s töbe r t e , und jedenfalls kommen ihr die 

auf der Hochebene von B o g o t ä heimischen Liophisaxten nahe. 

I n die untere Region des P ä r a m o folgen uns die Falter der 

Savanna, darunter der g l ä n z e n d e Perlmutterfalter und der p r äch t ige 

Schwalbenschwanz; i n der oberen s ind nur noch einige Pieriden 

u n d Lycaeniden heimisch. Vorherrschend bleiben die d ü s t e r e n 

Pedaliodes. Das Schmetterlingsleben reicht bis 5000 m, aber 

die Formen werden an der Grenze des ewigen Schnees zwerg

haft . D ie Bläu l inge sind bedeutend kleiner als die unserer Zone, 

und die Weisslinge (Phulia nymphula) übe r t r e f f en jene kaum. 

V i e l reicher ist der P ä r a m o an Mot ten . Die Spanner sind haupt

säch l i ch durch bunte A r t e n aus der Gattung Larentia vertreten ; 

die Eulen ziemlich mannigfal t ig durch Leucania, Agrotis u n d 

Caradrina\ die Spinner durch Dirphia, welche die g röss t en 

Schmetterlinge der alpinen Region besitzt, Lasiocampa und Moma 

r e p r ä s e n t i e r t . D ie beiden letzten Geschlechter g e h ö r e n auch 

unserer Fauna an. 

V o n den K ä f e r n g e h ö r e n die meisten zu den Staphyliniden-

geschlechtern Aleochara, Oxypoda, Phloeopora, Staphylinus und 

Paederus; letzteres en thä l t arboreale Formen und geht m i t am 

h ö c h s t e n . Die mehrfach e r w ä h n t e , grosse Lucanide Veturius 

platyrhinus ist selbst i n der h ö h e r e n alpinen Region noch ein 

häuf ige r Bewohner morscher B a u m s t ä m m e . Auch kleine Mis tkäfe r 

aus dem Geschlechte Ontophagus sind ziemlich gemein und einige 

S a m e n k ä f e r der Gat tung Bruchus. 

Neben Libe l l en m i t auffal lend grossen Leibern und glashellen 

F l ü g e l n und sehr stark behaarten, bunten Fliegen sind kleine, lebhaft 

g e f ä r b t e Cicaden recht charakteristisch für den P ä r a m o . Die 

grellen F ä r b u n g e n mancher harmonieren ausserordentlich mi t den 

leuchtend g e f ä r b t e n L a u b b l ä t t e r n , welche bei vielen S t r ä u c h e r n i n 

der N ä h e der B l ü t e n s t ä n d e auftreten. Die ü b e r w i e g e n d e Mehrzahl 

der P ä r a m o c i c a d e n g e h ö r t zu den Buckelzirpen, dieser beinah 

re in amerikanischen F a m i l i e , die sich aus den wunderlichsten 
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Gestalten zusammensetzt. I n der a lpinen Reg ion leben Glieder 

der verschiedensten Geschlechter. K l e i n e Aconophora m i t langem, 

v o r w ä r t s g e r i c h t e t e m D o r n , durch welchen sie k ä m p f bereiten Turn ie r 

fechtern gleichen, Umbonia m i t hohem, a u f w ä r t s gerichtetem D o r n 

und die frappierenden Sphongophorns, be i denen R ü c k e n - und 

St irnschi ld m i t a l lerhand A u s w ü c h s e n : S t r ü n k e n , S t ü m p f e n , 

K n o t e n u n d Lappen besetzt s i n d , die oftmals g e t ü p f e l t , den 

G e s c h ö p f e n eine ü b e r r a s c h e n d e Ä h n l i c h k e i t m i t d ü r r e n Zweig

spitzen , rissiger R i n d e , Gal len u n d sonstigen Pflanzen-

g e s c h w ü l s t e n geben , welche entsprechend dunkele oder graue 

Farben vol lenden. 
I n den h ö h e r e n Gebirgsregionen werden die Schaben seltener, 

dagegen mehren sich die Asseln b e t r ä c h t l i c h , u n d zwar treten 

Fo rmen auf, welche mi t den unseren identisch s ind , wie auf der 

Savanna die Kellerassel (Porcellio scaber) oder nahe Verwandte 

z. B . Philoscia nitida, die i n T i e r r a f r ia u n d P ä r a m o massenhaft 

verbreitet ist. Der P ä r a m o ist reicher m i t Weberknechten als 

Spinnen b e v ö l k e r t und besitzt eine Anzah l h ö c h s t charakteri

stischer T a u s e n d f ü s s e r . V o n den Skolopendr iden t r i f f t man regel

mäss ig auf zwei d ü n n e , zierliche A r t e n , v o n denen die eine gelb

braun, die andere t ie f blauschwarz g e f ä r b t ist u n d v o n den Juliden 

rund l i che , unserem gemeinen Tausendfuss nahestehende * ) , nebst 

einer Anzahl breiter u n d platter **) (Po lydesmoiden) , welche i n 

der H ö h e k l e in sind, aber i n der T ie r r a caliente m i t den Skolo-

pendren an G r ö s s e wetteifern. 

Als Le i tmolusken des andinen Hochgebirges d ü r f e n zwei 

grosse He l i c iden ge l t en . Plecochilus pulicarius u n d succingides, 

von denen nament l ich die letztere sich durch die ungemein weite 

M u n d ö f i f n u n g u n d das sehr d ü n n e G e h ä u s e m e r k w ü r d i g v o n ihren 

Verwandten i n den w ä r m e r e n Regionen unterscheidet. 

Das K l i m a des P ä r a m o ist u n w i r t l i c h . Nasskalte Winde 

fegen ü b e r i hn hinweg, W o l k e n u m h ü l l e n i h n of t tagelang, und 

einige Male sah ich die Berge ü b e r B o g o t ä fast bis zur Savanna 

hinab beschneit. Aber t rotzdem ziehen sich die Ansiedlungen, 

den Pfaden fo lgend, fast bis i n die P a s s h ö h e n h inauf , freil ich 

*) Stetnmatoiulus monticola und cognatus Silv. 
**) Nannolene alticola, bifasciata Silv.; Trachclorhachis hybrida Pet. 
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sehen sie ü b e r a u s ä r m l i c h aus, denn i n diesen H ö h e n gedeiht 

das Getreide k ü m m e r l i c h , u n d nur der Anbau der K a r to f f e l w i r f t 

einigen Gewinst ab. D o c h ist die Landwir tschaf t bei den meisten 

Nebensache. Die Eremiten des P ä r a m o rechnen auf den ewig 

chichadurstigen Peon oder Arr ie ro der Savanna; u n d i n der That , 

so viele es von jenen giebt, man t r i f f t fast bei allen m i t einigen 

Savanneros zusammen, die gerade die T o t u m a umgehen lassen. 

Bürger , »Reisen eines Naturforschers«. 13 



Z e h n t e s K a p i t e l . 

Ein Ausflug nach dem Tequendamafall und der 

natürlichen Brücke von Pandi. 

Die sommerliche Savanna. — Tierra negra. — Hotel »Colombia«. — Thal 
des Rio Funza. — Salto de Tequendama: seine grossartige und eigenartige 
Schönheit; Vergleich mit den Niagarafällen. — Krüppelwald des Päramo. — 
Urwald der Tierra templada: Chinabäume (Sorten, Raubbau und Ende der 
Chinazeit); Rubiaceen und Melastomaceen; Kletterpflanzen; Wachspalme, 
Palmito und Stelzenpalmen; Pracht der Baumfarne; Orchideen. — Fusagasugä: 
Landschaft; Vegetation der Berglehnen. — Fasagasugä als Badeort. — Leben 
und Treiben der Kurgäste. — Die heilige Nacht; Feuerwerk und Seiltänzer. — 
Klima. — Fauna: Reichtum an Schlangen; Vogelwelt (Prachtfinken, Stär
linge, Molothrus, das neue weltliche Kuckucksgeschlecht, Ameisenvögel, Trogo-
niden); Schmetterlinge und Libellen. — Totumabaum und Calebassenkürbis. — 
Nach Pandi. — Eine unverschämte Herbergsmutter. — Die natürliche Brücke. — 

Felsen mit Hieroglyphen. — Trübe Sylvester. 

Mitte Dezember verliess ich zum erstenmale Bogotä, um 

wiederum die westliche T ie r ra caliente aufzusuchen. M e i n End

ziel war die b e r ü h m t e , n a t ü r l i c h e B r ü c k e von P a n d i ; auf dem 

Wege dahin wol l t e ich auch den Wasserfall des Tequendama be

suchen u n d mich l ä n g e r e Zeit i n F u s a g a s u g ä , einem Orte der 

T ie r r a templada, aufha l ten . 

W i r r i t t en i n s ü d w e s t l i c h e r R ich tung z u n ä c h s t stundenlang" 

i n der Savanna. E n d l i c h ist der Sommer auf der Hochebene 

eingezogen; w i r d ü r f e n den wasserdichten Cautchu mi t der 

leichteren Ruana vertauschen. D ie Sonne vergoldet die Gerste, 

welche auf grossen Feldern r e i f t ; K a r t o f f e l n b l ü h e n , u n d wo wir 
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einem W e i d e n g e b ü s c h nahe k o m m e n , h ö r e n wir muntere Vogel

st immen. W i r haben H o c h s o m m e r , u n d i n der Heimat , welcher 

wir be im A n b l i c k dieser lachenden Gegend gedenken, ist's 

Winter . Abe r da r ü s t e t man nun schon zum Weihnachtsfeste 

u n d bedar f des Sonnenscheines zur Freude nicht . Das Almuerzo 

nahmen wir i n Soacha, einem L a n d s t ä d t c h e n , ein, wo die Jugend 

ebenso wie i n B o g a t ä ihrer Weihnachtsvorfreude am hellen Tage 

i n S c h w ä r m e r n und anderen Feuer- und Knal le f fek ten Ausdruck 

gab. Wi r wandten uns dann fast genau süd l i ch und bogen i n 

einen spitzen Z ip fe l der Savanna e in , welcher von Gebirgen eng 

umschlossen ist und sich durch tiefschwarzen, morastigen Boden 

auszeichnet. Unmi t t e lba r an den A b h ä n g e n der westlichen Rand

gebirge winde t sich der R io Funza entlang. A m S p ä t n a c h m i t t a g e 

gelangten wi r an das Ende des Zipfels und damit an den Fuss 

der s ü d l i c h e n Berge u n d fanden bei Tier ra negra, einem K o m p l e x 

d ü r f t i g e r H ä u s e r , Un te rkunf t i m H o t e l » C o l o m b i a « , einer der 
besten Herbergen, die ich kennengelernt habe. 

Die Posada war gut besetzt, denn wir befanden uns i n der 

Z e i t , wo der bemittel te Bogotaner m i t seiner gesamten Famil ie 

aufs L a n d geht. F u s a g a s u g ä ist eine der beliebtesten Sommer

fr ischen u n d das H o t e l » C o l o m b i a « für diejenigen ein Rastpunkt, 

welche den anstrengenden R i t t do r th in auf zwei Tage verteilen 

w o l l e n . Manche machen den Weg von der Hauptstadt bis Tierra 

negra i n einem der wenigen s c h w e r f ä l l i g e n Landauer, die i n der 

Haupts tad t zu vermieten sind. Der vo l l s t änd ig geschlossene 

Wagen saust trotz der unebenen Wege i n Karr iere vo rwär t s , ba ld 

hochf l i egend , ba ld auf einer Seite i n Morast und Schlamm ver

s i n k e n d , dass w i r meinen , er m ü s s e u m s t ü r z e n . Aber die w i l d 

gepeitschten Pferde reissen das schwankende Fuhrwerk wieder 

empor und weiter. Hin te r i h m fo lgen , an langen Seilen vom 

Wagen aus gezerrt, ledige Mault iere , auf denen die Reise ü b e r 

das Gebirge fortgesetzt werden soll . Dann reitet alles bis auf 

die Babys , die ein berittener Peon auf dem Schosse m i t f ü h r t . 

D e r kleine s echs j äh r ige Bogotaner sitzt schon ebenso stattlich i n 

Ruana, Zamarros oder langen Ledergamaschen auf seinem Tiere, 

wie sein Vater . Eine ganze Aussteuer t ü r m t sich auf den R ü c k e n 

der Lastmault iere auf, denn selbst Betten werden mi tgenommen, 

und fast immer k r ö n t das bunte Inven ta r , völ l ig ungeniert, 
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jedermanns Bl icken preisgegeben, ein unzerbrechliches u n d u n 

aussprechliches Emailgeschirr . 
D i e Fremdenzimmer unseres Gasthofes ö f f n e n sich sämt l i ch 

auf die Veranden des P a t i o , welche m i t bun ten D r u c k e n ausge

stattet s ind. A l l e stammen aus Deutschland, u n d w i r kennen sie 

von den heimat l ichen Dorfschenken her recht gut. D a sahen w i r 

die, » S t ä n d e « , das widersinnige » J ä g e r s h o c h z e i t « u n d » J ä g e r s t o d « , 

» G e n o v e v a « u n d die » H o f s z e n e aus Reinecke F u c h s « . I n einer 

Ecke der offenen U m g ä n g e bef indet sich das einzige W a s c h g e f ä s s 

u n d H a n d t u c h , welches fü r alle G ä s t e existiert. D a sich der 

Columbianer aber auf Reisen n ich t w ä s c h t , so hatte ich es 

morgens u n b e r ü h r t fü r m i c h al le in . I m Comedor machte uns 

eine gross gedruckte K a r t e m i t den Preisen aller G e n ü s s e bekannt . 

Sogar ein Konversat ionszimmer giebt es, u n d fü r die Un te rha l tung 

sorgt eine Spieluhr, der man erst nachts Ruhe g ö n n t . 

V o m H o t e l aus wol l te i ch am folgenden Morgen den 

Wasserfall besuchen , u n d es hiess sehr f r ü h aufstehen, da sich 

sein imposantes B i l d gegen 9 U h r zu verschleiern pflegt. W i r 

brachen noch be i Dunkelhe i t auf u n d lenkten m i t Sonnenaufgang 

i n das T h a l des R i o B o g o t ä oder R i o Funza ein, welches den 

als Tequendama b e r ü h m t e n F a l l b i lde t . W i r mussten i n diesem 

Tha le fast noch zwei Stunden r e i t e n , die uns be i seiner ba ld 

wi lden , b a l d l iebl ichen Natur einen hohen Vorgenuss g e w ä h r t e n . 

Der Fluss , welcher noch wasserreich i s t , braust donnernd i n 

seinem Felsenbette d a h i n , gewaltige B l ö c k e umtosend u n d o f t 

schon i n t iefen F ä l l e n u n d langen Kaskaden v o r w ä r t s s t ü r z e n d ; 

dann erweitert er sich zu einem See, dann verschwindet er 

wieder i n einer Felsschlucht. D ie Vegeta t ion ist ü p p i g und 

b l ü t e n r e i c h . Strauchartige Kompos i t en , Fuchsien, Scrophulariaceen 

und Rh inan theen , k l immende Passionsblumen u n d W i c k e n nebst 

Labiaten Stauden stehen i m farbigen Schmucke. D ie vorspringenden 

Felsen ve rhü l l t Hymenophyllum, e in Farngeschlecht. Freundliche 

Hacienden g r ü s s e n u n s , die aus l i ch tem G r ü n m i t ih ren weissen 

Mauern hervorleuchten. Ö f t e r s begegneten w i r schweren, m i t 

Steinkohlen beladenen Ochsenkarren, denn dieses T h a l ist reich 

an dem wertvol len M i n e r a l . E t w a eine Vier te ls tunde vor unserer 

A n k u n f t am Fa l l h ö r t e n w i r sein D o n n e r n . I c h r i t t ü b e r i hn 

hinaus an den Bergen e m p o r , wo sich m i r , wie ich vermutet 
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hatte, eine vollständige Aussicht auf die grandiose, natürliche 

Wasserkunst bot . Der Fluss t r i t t aus einem . ü b e r a u s schmalen 

Felsenthor heraus und s türz t dann senkrecht 146 m i n die 

T i e f e . N o c h war ke in N e b e l w ö l k c h e n aufgestiegen; i ch ver

mochte die weissen Wassermassen bis i n den A b g r u n d zu ver

folgen, wo sie sich i n einem Risentopfe sammeln und ihren L a u f 

zum Magdalena fortsetzen. Die Pflanzenwelt ist noch prachtvoller 

geworden u n d bekleidet ü b e r a l l die B e r g w ä n d e , welche den 

k ü h n e n Salto begrenzen. So fehlt es auch n icht an einer 

p r ä c h t i g e n Staffage. S p ä t e r besuchte i ch die Schwelle des Falles. 

H i e r hatte sich bereits ein lustiges V ö l k c h e n von Burschen und 

M ä d c h e n eingefunden, die trotz des Donners der Wasser auf dem 

T i p l e k l imper ten . W i e m i r gesagt worden war , hü l l t e sich der 

F a l l m i t der h ö h e r steigenden Sonne v o l l s t ä n d i g i n Nebel . 

Der Tequendama gi l t als eine der g röss t en S e h e n s w ü r d i g 

ke i ten Columbiens , u n d n i e m a n d , der i n seine N ä h e k a m , hat 

v e r s ä u m t , i hn zu besuchen. H u m b o l d t , Th ie lmann u n d Hettner 

bewunderten u n d beschrieben seine Grossartigkeit und S c h ö n h e i t . 

D i e Columbianer s ind stolz auf i h n . F re i l i ch g i l t ihre Be

wunderung nur der H ö h e seines Falles. Jeden Fremden fragen 

sie s i che r l i ch , ob er den Tequendama' oder die N iaga ra fä l l e 

grossartiger f inde. I c h durfte nach meinen geographischen 

Schulkenntnissen b e s t ä t i g e n , dass der columbianische Wasserfall 

durch die Tiefe seines Sturzes die nordamerikanischen F ä l l e weit 

ü b e r t r e f f e . Sodann machen sie .sich gern dami t wicht ig , dass sie 

dem Fremden e r z ä h l e n , der Fluss s türze sich durch seinen Fa l l 

aus der T ie r ra f r i a i n die t emplada ; manche gelehrteren warten 

sogar m i t H u m b o l d t au f , der auf den Hochgebirgscharakter der 

Vegeta t ion an der Schwelle , den tropischen am Fusse des Salto 

hingewiesen habe. Der Wasserfall g e h ö r t aber, w o r i n i ch Hettner 

durchaus be i s t imme, ganz u n d gar der T ie r ra f r ia an.' Seme 

Schwelle l iegt etwa 2350 m hoch. Aber die G e w ä c h s e der 

ka l ten Zone pflegen sich i n g e s c h ü t z t e n T h ä l e r n ü b e r a u s ü p p i g 

zu en twicke ln ; u n d wie wir be i unserem Aufs t iege nach B o g o t ä 

sahen, schieben sich A n g e h ö r i g e der heissen oder w ä r m e r e n 

Regionen i n feuchten Schluchten weit i n obere vor. 

Der Salto de Tequendama ist grossartig und l iebl ich zugleich. 

Das Donnern seiner Wassermassen, der A n b l i c k des j ä h e n A b -
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Sturzes, der aus m ä c h t i g e n Sandsteinquadern aufgebauten Felsen

w ä n d e , die i h n einfassen, das wi lde Aufschiessen der i n der 

T i e f e auf das harte Gestein niederpral lenden W a s s e r s ä u l e n läss t 

uns erschauern ; aber wenn w i r uns an den Rhythmus des Brausens 

g e w ö h n t haben und m i t der aufsteigenden Sonne W o l k e n feinen 

Wasserstaubes an den Felsen niederschweben, zerfiiessenden 

Regenbogen g l e i c h , u n d das L a u b der f ä c h e r p a l m e n a r t i g e n 

Carludovica e rg länz t , welches den i m Abgrunde w e i t e r s t ü r m e n d e n 

Fluss beinahe v e r h ü l l t , seinen Zugang umfasst u n d auch seinen 

F a l l b e k r ä n z t , werden w i r nur noch durch einen l ieb l ichen Zauber 
gebannt sein. 

Nach einer zweiten Nacht i m H o t e l » C o l o m b i a « r i t t en wi r 

die s ü d l i c h e n Randgebirge h i n a n , welche hier sanft zur Savanna 

abfal len, u n d erreichten den A l t o von Sibate, ein welliges Plateau, 

welches sich nur wenig ü b e r 2800 m erhebt. P ä r a m o u n d Sa

vannenvegetation streiten hier oben u m Platz. Grosse Weiden , 

auf denen die S t ä m m e gewaltiger Baumfarn modern , werden v o n 

k r ü p p e l h a f t e m W a l d umheg t , der von Bromeliaceen (Tillandsia) 

u n d Flechten e r d r ü c k t w i r d . Jeder der zwerghaften B ä u m e ist 

von den w e i s s g r ü n e n Schmarotzern derart e i n g e h ü l l t , dass sein 

L a u b kaum hervortr i t t , und nur h i n und wieder einige l e d e r b l ä t t r i g e 

B ü s c h e g r ü n e Flecken b i lden . Diese harten S t r ä u c h e r erwehren 

sich der Saftsauger. I m schwarzen Morast w ä c h s t an offenen 

Stellen Fray le jon . Nur diese H ö h e l iegt zwischen T ie r ra negra 

u n d dem Tha le v o n F u s a g a s u g ä . A n die Hochebene schliesst 

sich unmit te lbar ein sehr steiler Abs t ieg an. Der roh gepflasterte 

W e g füh r t i n u n r e g e l m ä s s i g e m Zickzack bergab. Es ist ein enger 

H o h l w e g , der uns i n arge B e d r ä n g n i s f ü h r t , da f o r t w ä h r e n d 

schwer beladene Lastt iere den Weg h e r a u f k o m m e n , denen aus

zuweichen nur auf Kos t en unserer Gliedmassen , die entsetzliche 

S tös se e rha l ten , m ö g l i c h ist. W i r gelangen rasch i n die Tierra 

templada u n d dami t i n den herrl ichsten Geb i rgswa ld , welchen 

ich i n der g e m ä s s i g t e n Region durchr i t ten habe. D u r c h seinen 

wunderbaren Re ich tum an riesigen Farnen glauben wi r uns i n 

eine l ä n g s t v e r g a n g e n e Wel t versetzt. 

Der Gebirgswald der T i e r r a templada ist die eigentliche 

He ima t der Cinchonen, dieses Rubiaceentribus, der ehemals von 

so eminenter wirtschaft l icher Bedeutung für Neugranada war. 
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D i e C h i n a b ä u m e gedeihen vornehml ich i n einer H ö h e von 1600 bis 

2400 m m i t einer Durchschnittstemperatur von 1 8 0 C , wenn auch 

einzelne, wie schon H u m b o l d t und B o n p l a n d erkannten, 

bis i n den P ä r a m o vordr ingen oder a b w ä r t s i n die T ie r ra caliente 

steigen. M a n unterscheidet 60 — 70 Ar t en C h i n a b ä u m e , welche 

der Gat tung Cinchona u n d Ladenbergia a n g e h ö r e n , von denen 

aber nur wenige reich genug an Chinin sind, dass sich der 

Expor t ihrer R inde verlohnte. Als wertvollste galten die weit 

i n den tropischen Anden verbreiteten C. ofßcinalis und calisaya 

u n d C. succirubra vom Chimborazo. Die beiden letzteren wurden 

m i t solchem Erfolge namentl ich auf Ceylon und Java kul t iv ier t , 

dass sie die Ausfuhr von S ü d a m e r i k a völ l ig vernichteten. V o n 

den Ladenbergien verlohnte L. pedunculata, i n Columbien etwa 

1000 m hoch gedeihend, den Export . Heute geht ke in Mensch 

mehr i n den U r w a l d , um C h i n a b ä u m e zu schlagen. V o r 20 Jahren 

war man daran, die W ä l d e r zu ve rwüs ten , denn dem sinnlosen 

Vordr ingen fielen auch M i l l i o n e n von S t ä m m e n zum Opfer , 

welche nach der Analyse völ l ig wertlos waren. Damals zogen 

Scharen von Indios , welche man Cascarilleros oder Cascadores 

nannte, unter F ü h r u n g eines baumkundigen Weissen, häuf ig eines 

e u r o p ä i s c h e n G ä r t n e r s , der wiederum von einem unternehmungs

lustigen K a u f m a n n ausge rüs t e t war, i n die W ä l d e r . Es g e h ö r t 

einige Kenntn i s und Ü b u n g dazu, die C h i n a b ä u m e , welche ein

zeln oder i n kleinen Gruppen den U r w a l d durchschiessen, zu 

entdecken, da ih r besonderes Merkmal , die weisse Rinde , m i t 

dem Al te r stark Moos ansetzt, und ü b e r d i e s eine Anzahl fremder 

G e w ä c h s e den Stamm umwickel t . Der Baum w i r d an Or t und 

Stelle entrindet. D ie Rinde (cascarill) wurde i n S tücken von 

doppelter Handbrei te und fast ein Meter L ä n g e a b g e s c h ä l t u n d 

i n Bal len verpackt. I n den besten Chinajahren war die Gewin

nung der R inde ein Raubbau sondergleichen. M a n nahm den 

B ä u m e n die R inde nur so hoch als man reichen konnte oder 

fäl l te sie, entrindete aber nur soweit dies anging, ohne den Stamm 

umdrehen zu m ü s s e n . Die Besorgnis, bei solcher Wirtschaft m ö c h t e 

es b a l d mi t den C h i n a b ä u m e n i n S ü d a m e r i k a zu Ende gehen, 

gab m i t die Veranlassung, diese wertvollen G e w ä c h s e anderswo 

anzusiedeln und i n K u l t u r zu nehmen. Der erste, f re i l ich miss

g lück te Versuch wurde schon um die Mi t t e unseres Jahrhunderts 
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i n A lg i e r gemacht. Erfolgreiche Pflanzungen legte man 15 Jahre 

s p ä t e r ausser auf den obengenannten Inseln an den A b h ä n g e n des 

H i m a l a y a an. 

D ie Cinchonen sind zumeist schlanke, 1 0 — 3 0 m hohe, 

s i lberr indige B ä u m e m i t einer dichtbelaubten, i m m e r g r ü n e n K r o n e 

aus lanzet t l ichen oder el l ipt ischen, ganzrandigen, harten B lä t t e rn , 

welche zur Blü teze i t einen auffal lenden Schmuck des Urwaldes 

b i l den . D a n n entfal ten sich ü b e r a l l an den Zweigspitzen weisse 

oder r ö t l i c h e B l ü t e n r i s p e n , welche meistens einen intensiven D u f t 

ausatmen. D i e Cinchonen wachsen i n der Regel e inze ln , nur 

C. corymbosa, welche zu den Waldriesen g e h ö r t , da m a n n i ch t 

selten B ä u m e v o n 35 m H ö h e u n d 1 m Dicke a n t r i f f t , k o m m t 

nach K a r s t e n i n g r ö s s e r e n B e s t ä n d e n vor. Sonst f inde t sie 

sich i n Gesellschaft m i t anderen Rub iaceen , A r t e n der nahe 

verwandten Ladenbergia, Remijia, Joosia, Hippoüs, Schachtia u n d 

A n g e h ö r i g e n der zahlreichen Fami l i en , welche den h ö h e r e n andinen 

Gebirgswald zusammensetzen; unter diesen sind neben Palmen 

u n d Baumfarnen die Melastomaceen m i t ihren starknervigen, ganz-

r and igen , ovalen B l ä t t e r n , deren Oberseite o f t h e l l g r ü n aussieht, 

w ä h r e n d die untere braun oder gelb i s t , gewissermassen tonan

gebend , wenigstens i n jenem von den S t r ä u c h e r n gebi ldeten 

Stockwerke. I n dem H a l b d u n k e l dieser Wald reg ion erscheinen 

die rosenartigen, leuchtend dunkelroten oder purpurnen B l ü t e n , 

z. B . v o n Meriania oder Monochetum, beides Melastomaceen, wie 

F lammen . Dazwischen d r ä n g t sich hier u n d d o r t , nahe der 

Grenze der T ie r r a f r i a , der 12 bis 15 m hohe Stamm von 

Verbesina arborea, einer Kompos i t e m i t d i c h t e n , gelben Blü ten 

dolden , u n d das Schlingwerk v o n Mutisia clematis und grandifllora 

m i t p r ä c h t i g e n , h ä n g e n d e n , ro ten Glocken oder verschiedener Passi

floren, deren grosse, w e i t g e ö f f n e t e , weisse, gelbe oder brennend 

rote Ke lche am auffallendsten i n dem g r ü n e n W i r r w a r r wirken 

u n d das Auge abziehen von den zarten Ranken u n d orange

fa rbenen , gespornten B l ü t e n einer Kapuzinerkresse , Tropaeolum 

digitatum, die siegreich viele Meter bis zum L i c h t e empork l immt . 

D ie K ö n i g i n n e n des T ropenwa ldes , die P a l m e n , haben uns 

noch n icht verlassen, u n d eine der s c h ö n s t e n u n d n ü t z l i c h s t e n 

ihres Geschlechtes ist vornehml ich i n der g e m ä s s i g t e n u n d kal ten 

Gebirgsregion verbreitet. Es ist die Wachspa lme , Ceroxylon 
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andicola, » p a l m a de c e r a « . Ih re zierliche K r o n e ragt weit ü b e r 

alle U r w a l d b ä u m e hinaus; 30 m und h ö h e r hebt sie den 

schlanken, s ä u l e n f ö r m i g e n Stamm empor, der, o f t leicht gebogen, 

dieser A r t etwas ungemein Anmutiges verleiht. Stamm und 

F r ü c h t e sind m i t einer d ü n n e n Wachsschicht bekleidet , welcher 

von den Eingeborenen nachgegangen w i r d . Dieses Palmenwachs 

soll dem der Bienen nicht vie l nachstehen. Jener Palme sind 

verschiedene A r t e n der Gattung Klopstockia sehr ä h n l i c h , welche 

nicht a l le in das Verbreitungsgebiet der Wachspalmen teilen, 

sondern auch wie diese Wachs absondern. K a u m minder 

m a j e s t ä t i s c h n i m m t sich die » p a l m i t o « , Oreodoxa frigida, aus, 

von welcher wi r bereits eine sehr ä h n l i c h e A r t i n der » p a l m a 

rea l« auf St. Thomas kennen lernten. , Ausserdem wachsen i n 

den G e b i r g s w ä l d e r n der tierra templada schlanke u n d hohe 

Stelzenpalmen (Iriartea) und die kleinen meist s tammlosen, aber 

durch die S c h ö n h e i t ihrer Blä t te r hervorragenden Geonoma-Arten 

u n d besonders die den Palmen nahe verwandten und ä h n l i c h e n 

Cyclanthaceen. Diese wuchern als üpp iges Schlingwerk oder i n 
p r ä c h t i g e n Bosquetten. 

Wie der W a l d der T ie r ra caliente , sei es, dass er i n den 

T h ä l e r n die F l ü s s e begleitet oder an den Gebirgen hinaufzieht, 

das eigentliche Vegetationsgebiet der Palmen i s t , und sein 

Charakter durch keine andere Famil ie mehr als diese best immt 

w i r d , so herrschen i m Walde der Tier ra templada die Baumfarne. 

Sie w 7erden u m so p r ä c h t i g e r und gigantischer, jemehr wir uns 

der T ie r ra f r ia n ä h e r n ; einige treten i n sie ü b e r . K e i n e m 

anderen G e w ä c h s e der T r o p e n , die Palmen ausgenommen , hat 

man i n solch entusiastischer Weise gehuldigt wie den Cyatheaceen, 

u n d manches hohe L i e d ist auf die Grazie und zarte Pracht 

ihrer wunderbaren K r o n e n gesungen, die zu jeder Stunde so 

lebensfrisch , wie eben geschaffen, sich ausbreiten. Dazu k o m m t 

die weihevolle S t i m m u n g , i n welche sie den Nuturbewanderten 

unwi l lkü r l i ch versetzen. Sie sind die Epigonen einer versunkenen 

Pf lanzenwel t , welche die ganze Erde von Po l zu Pol i n ü b e r -

s c h w ä n g l i c h tropischem Wachsen u n d Gedeihen umfasste. Die 

uns heute i n den columbianischen K o r d i l l e r e n begegnenden ge

h ö r e n den Gattungen Cyathea und Alsophila an. Jenes Geschlecht 

offenbart eine ü b e r r a s c h e n d e Mannigfal t igkei t an Erscheinungen. 



M i t den Pa lmen h i m m e l w ä r t s s t r e b e n d e , ü b e r s c h l a n k e , 15 bis 

20 m hohe Riesen u n d k a u m mannshohe , n i e d r i g e , u n f ö r m i g 

dicke Kolosse. B a l d tragen die b r a u n e n , g e t ü p f e l t e n S t ä m m e 

eine K r o n e , die sich wie ein Schirm ausspannt u n d sich aus 

30 bis 40 W e d e l n zusammensetzt, b a l d b i l d e n nur wenige (7 

bis 10) einen flachen T e l l e r , oder den Stamm k r ö n t e in Wedel

b ü s c h e l , der sieb wie eine Helmzie r ausnimmt. Oder es fal len 

d i e l a n g e n , schmalen Spitzen der B l ä t t e r senkrecht herab wie 

die Zweige einer Traueresche. W i e verschieden g e f o r m t , wie 

verschieden i n ih rem G r ü n s ind die Wede l selbst! Manche sind 

so zart gef ieder t , dass sie l u f t i g wie Brüs se l e r Spitzen aussehen. 

Ins Gebirge wei t h inauf steigen Cyathea frondosa, deren Stamm 

10 m hoch w i r d u n d 60 bis 70 c m U m f a n g hat u n d eine ü p p i g e , 

v i e lb lä t t r ige Schirmkrone t r ä g t , u n d die schlanke, 4 m hohe 

C. incana, bei welcher die aufgerichteten Wede l minder zahlreich 

s i n d , aber ganz gewaltige Dimensionen besitzen. E i n Blatt ist 

3 m lang u n d a n n ä h e r n d 1 m breit ( K a r s t e n ) . Bei Alsophila 

ver t r i t t den Stamm gelegentlich ein kurzer S t u m p f , aber die 

K r o n e ist so p r ä c h t i g wie be i Cyathea. Das Wachs tum der 

Farne erreicht i n der T i e r r a templada seinen H ö h e p u n k t . Vie le 

Polypodiaceen wetteifern m i t Baumfarnen an G r ö s s e u n d i n der 

E n t w i c k l u n g der K r o n e . Der zierliche Stamm v o n Asplenium 

bogotense w i r d zwei Meter hoch u n d t r äg t 6 bis 7 B lä t t e r von 

2 m L ä n g e . I n der Regel f re i l i ch erhebt sich der S tamm wenig 

ü b e r M e t e r h ö h e ü b e r den Erdboden . Die" Wede l s ind allgemein 

r iesige, wie bei A. subnudum, magnum, neglectum , attenuatum. 

Manche Phegopteris besitzen ebenfalls den Habi tus der Baumfarne. 

Massenhaft wuchern ü b e r a l l kriechende, niedere Polypodiaceen, wie 

Polypodium, Adiantum, die zierl ichen Gymnogrammen , hirsch-

zungenartige Acrost ichen. Hymenophyl laceen bekleiden die 

Felsen. 
Der temperierte Bergwald ist v ie l mehr als die T ie r r a caliente 

das Reich der Orchideen , » p a r a s i t o s « , wie sie der Columbianer 

nennt . H i e r schmarotzen i n den Baumwipfe ln die p r äch t igen 

u n d artenreichen Geschlechter der Cattleyaen m i t ihren riesigen 

B l ü t e n , Odontoglossen u n d Onc id ien m i t den ü b e r v o l l e n Blüten

trauben- u n d Rispen. Dazu gesellen sich Bromeliaceen mi t 

leuchtenden B l ü t e n und bizarren Formen . So w i r k t i n der 
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k ä l t e r e n Region fast mehr noch als i n der heissen die tropische 

Natur s innbestr ickend, und mehr noch als an den Ufern des 

Magdalena erscheint unsere Umgebung wie eine M ä r c h e n w e l t . 

Dieser herrliche W a l d begleitet uns fast bis nach F u s a g a s u g ä . 

H i n und wieder sind einige Morgen i n Acker- und Weide land 

verwandelt, das zu einem G e h ö f t gehö r t , welches seine Front dem 

Wege zukehrt, und i n dem wir Chicha, und wenn wir zur rechten 

Zeit e in t re f fen , auch Mazamorra vorgesetzt bekommen. Die 

n iedr igen H ä u s e r s tü tzen die S t ä m m e der Baumfarne , denen 

man nur Wurzel und K r o n e abzuschlagen b rauch t , u m Säu len 

zu e r l f a l t en , w ü r d i g s c h ö n e r e n Bauwerken als Strebepfeiler zu 

dienen. Der Weg fällt bis zum Orte n o o m ; aber wie bei 

allen columbianischen Gebirgspfaden haben wi r auch hier noch 

manche H ö h e zu ü b e r w i n d e n und manches T h a l zu durch

schneiden , ehe wi r am Ziele s ind. Mittewegs ü b e r s c h r e i t e n wil

den R i o Barro blanco, dessen Wasser nach F u s a g a s u g ä ' hinunter 

s t ü r m e n . E r t re ibt hier mi t ten i m Walde eine S ä g e m ü h l e , die 

i n eifriger T h ä t i g k e i t begriffen ist. Es ist ein s c h ö n e r Punkt 

zur Rast und fü r uns besonders einladend , da das B i l d vor 

unseren Augen lebhaft an einen Harzb l ick erinnert. Das tiefe 

T h a l des Flusses, welches wi r zwischen steilen G e b i r g s z ü g e n , 

die m i t d ichtem Walde bedeckt sind, weit a u f w ä r t s verfolgen, die 

Fernsicht, die sich uns f lus sabwär t s ö f fne t und t ie fb laue Gebirgs

z ü g e ze igt , das moosige Gestein zu unseren F ü s s e n , die Adler 

farne und dichtbelaubten Waldr iesen , deren schlanke S t ä m m e 

m i t ihrer hellgrauen Borke d icht vor uns h i m m e l w ä r t s streben 

u n d dazu das Stampfen und Schnarren der S ä g e , alles w i r k t 
zusammen. 

V o r F u s a g a s u g ä n i m m t uns eine tiefschattige Al lee auf und 

geleitet uns bis zu den ersten H ä u s e r n . W i r trafen an einem 

Sonntagnachmittage ein und fanden die Strassen und vor al lem 

die riesige Plaza so stark be leb t , dass wir M ü h e hatten, uns 

d u r c h z u d r ä n g e n . A u c h etliche Buden waren aufgeschlagen, i n 

denen al lerhand Dulces feilgeboten wurden. D ie reifere m ä n n 

l iche Jugend hatte dem Anisado und der Chicha bereits tapfer 

zugesprochen und johl te und torkelte umher wie be i uns nach 

einer K i r c h w e i h . Ü b r i g e n s begegneten wi r auch vielen haupt

s t ä d t i s c h eleganten Her ren und D a m e n , ein Zeichen für die 
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florierende Badesaison. I n der T h a t , der O r t war v o n Fremden 

ü b e r f ü l l t , Pr ivat logis waren n ich t mehr zu haben u n d i c h durf te 

f r o h s e i n , e in leidl iches Z immer i n einer Posada 2. Ranges zu 

erlangen. F u s a g a s u g ä ist e in schmucker , grosser O r t , welcher 

an dem Ende einer ausgedehnten H o c h e b e n e , einer Mesa, auf

gebaut i s t , die a n n ä h e r n d i n s ü d w e s t l i c h e r R i c h t u n g verstreicht. 

M a n mag w o h l eine Stunde gebrauchen , u m sie i n der Quere, 

aber 5 bis 6 , u m sie der L ä n g e nach zu durchrei ten . West l ich 

begrenzt sie der R i o Chocho, i n den sie m i t e inem steilen D a m m 

a b f ä l l t , ö s t l i ch der R i o Cuja . Beide umfliessen die Mesa u n d 

vereinigen sich hinter i h r em s ü d l i c h e n Ende . E i n kleinerer 

F luss , jenen beinahe pa ra l l e l l au fend , durchschneidet sie i n der 

M i t t e . D i e beiden Grenz f lü s se besitzen so t iefe Betten, dass w i r 

ihre Wasser von einer massigen A n h ö h e aus n ich t sehen k ö n n e n 

u n d me inen , an das Plateau t r ä t e n rings unmi t te lbar die hohen 

Gebirge h i n a n , welche sich nur i m S ü d w e s t e n ein wenig aus

einander schieben. D i e G e b i r g s z ü g e , welche auch hier du rch 

ihre abwechslungsreichen K o n t u r e n unser E n t z ü c k e n s ind , fa l len 

meistens schroff zur Ebene ab. Jedoch ü b e r F u s a g a s u g ä gehen 

sie i n well ige H ü g e l ü b e r , an denen sich noch einige Strassen 

hinaufziehen. W o der nackte Fels n ich t hervorragt , bedeckt die 

Berge dichter U r w a l d . Der Fels b i lde t h ä u f i g den Gra t i n ge

wal t igen , o f t zersprengten, schroffen Mauern . Der U r w a l d 

scheint hier weniger, als i n anderen T e i l e n der columbianischen 

A n d e n bezwungen zu sein, denn nur an vereinzelten Punkten hat er 

Ansiedelungen Platz gemacht. 

D i e Ebene g e w ä h r t einen ü b e r a u s f ruch tbaren u n d heiteren 

A n b l i c k . Es ist eine frische g r ü n e W e i d e f l ä c h e v o n niedr igen, 

cyklopischen Mauern durchzogen, du rch welche die Besitzer ihre 

Ante i le markier ten . D i e ü b e r a l l zerstreuten F r u c h t b ä u m e be

schatten hier u n d dor t einen kolossalen Felsblock , der aus dem 

Felsengrat heraussprang u n d hier seine Ruhe fand . D ie B ä c h e 

fliessen i m Schatten niedriger A k a z i e n b ä u m e m i t d ichtem, 

d u n k e l g r ü n e m , g l ä n z e n d e m B l a t t w e r k ; an den B e r g e s h ä n g e n 

ziehen sich G e b ü s c h e von Melastomaceen, M y r t e n u n d Fuchsien, 

durchrankt von Pepcromia hinauf. Krau t ige , n iedr ige Z)aturaaxten 

m i t g r ü n b r a u n e n B l ä t t e r n u n d S o l a n u m s t r ä u c h e r f ü l l en die 

schmalen W e g e , an welchen Lobe l i en b l ü h e n . A n den ver-
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schiedenen Strassen der Mesa liegen i n u n r e g e l m ä s s i g e n A b 

s t ä n d e n Hacienden m i t weiss oder rosenrot g e t ü n c h t e n , massiven 

H ä u s e r n von l iebl ichen B l u m e n - G ä r t e n u n d ausgedehnten Kaffee

pflanzungen umgeben. F u s a g a s u g ä soll den besten Kaffee des 

an u n d fü r sich sehr ge schä t z t en B o g o t ä k a f f e e s erzeugen. H i e r 

scheint auch ein jeder ein kleines cafetal zu besitzen, und selbst 

der ä r m s t e H ä u s l e r hat fü r ein halbes Dutzend B ä u m e i n seinem 

engen H o f r a u m Platz geschaffen, dessen E r t r ä g n i s er zu einem 

der vielen A u f k ä u f e r b r i n g t , die sich mi t grossen Plakaten i n 

den Strassen bekannt m ä c h e n . I n der n ä c h s t e n Umgebung des 

Ortes t r i t t der W a l d zu rück , aber n icht so w e i t , dass w i r uns 

nicht an dem A n b l i c k seiner schlanken B ä u m e freuen k ö n n t e n . 

Die herrl ichsten F r ü c h t e bietet man i n dieser gesegneten 

Gegend selbst m i r , dem L a n d f r e m d e n , umsonst oder f ü r ein 

winziges Entgelt an. Orangen pf lück t mein Peon , so viel w i r 

wol len , nur fü r ein » m u c h a s g r a c i a s ! « von einem Riesenbaume — 

er ü b e r r a g t unser zweis töckiges Haus — der i m Garten meiner 

Posada steht; fü r einen Medio b r ing t er eine ausgewachsene, 

prachtvolle Ananas v o m Markte heim und für einen weiteren be
ladet er sich m i t Bananen. 

F u s a g a s u g ä erfreut sich als Badeort eines g l ä n z e n d e n Rufes, 

t rotzdem man weder ein Badehaus noch eine Kurverwal tung 

kennt . Dennoch giebt es B ä d e r von den verschiedenartigsten 

Temperaturen. Wer kal t zu baden w ünsch t , reitet eine Vier te l 

stunde weit zum J o r d a n , ein w ä r m e r e s Bad spendet i h m der 

R io Cuja, den er i n einer halben Stunde erreicht, und ein soge

nanntes heisses der R i o Chocho , zu welchem er auf dem Maul 

tier i n einer Stunde eilt . U n d er braucht nicht ängs t l i ch zu 

se in , das Bad zu verfehlen , wenn er nur den Fluss t r i f f t ; man 

taucht i n das Wasser, wo es geeignet erscheint. A u c h ein Ver

g n ü g u n g s k o m i t e e hat sich bisher nicht gebildet. Aber die G ä s t e 

a m ü s i e r e n sich dennoch. Welche Lust g e w ä h r t ihnen schon der 

R i t t zum Bade! Der junge G e s c h ä f t s m a n n , welcher i n B o g o t ä 

Dreivier tel jahr T a g für T a g hinter dem Ladentische stand , kann 

jetzt hier sein Reiterblut austoben lassen, das i n den A d e r n eines 

jeden Columbianers g lüh t . Er g ö n n t seinem Ross oder Maultiere 

nun aber auch nur Ruhe, wenn er badet, isst oder schläf t . Selbst 

die beliebten Bier- oder Brandyrunden n i m m t er i m Sattel ein. 
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W i e eine wi lde Jagd s t ü r m t die jeunesse doree v o n B o g o t ä , der 

sich die b e r u f s m ä s s i g e n Nichts thuer des Ortes anschliessen — 

jedes columbianische S t ä d t c h e n besitzt eine solche creme — i n 

den Strassen umher. Jetzt hal ten sie, m i t einem k r ä f t i g e n Ruck 

die rasenden Pferde z ü g e l n d , vor der bel iebten T i e n d a von 

Arbela iz y hi jos a n ; ein J ü n g l i n g ru f t eine Anzah l Biere von 

K o p p i n die offene T h ü r h i n e i n , welche i n ein paar Sekunden 

geleert s ind. Wi r denken, die Kavalkade hatte es ei l ig , sie w i l l 

noch einen R i t t v o n einigen Mei len un te rnehmen , denn schon 

wieder geht es i n Kar r i e re davon ü b e r das unebene Pflaster, dass 

es von al len E n d e n der Plaza laut widerha l l t . A b e r nach 5 

oder 10 M i n u t e n schiessen die Rosse keuchend und s c h ä u m e n d 

wieder daher , ein anderer pon ie r t , u n d so geht es stundenlang, 

von neuem Zuzug ve r s t ä rk t , f o r t , bis jeder Revanche genommen 

hat. Diejenigen, welche es n icht vorziehen, den A b e n d i m Kreise 

einer Fami l i e zu verp laudern , u m dor t etwa das Minnespie l m i t 

einer Senorita fortzusetzen, welches sie be i gelegentlichen Aus

r i t ten e i n f ä d e l t e n , t reffen w o h l wiederum bei Arbela iz zusammem 

D a sitzt oder steht man vor dem Tresen, auf dem selbst es sich 

die hoffnungsvol len S p r ö s s l i n g e , Gymnasiasten B o g o t ä s , bequem 

gemacht h a b e n , u n d p l aude r t , oder lauscht dem s c h ö n e n Zwie-

spiel der G e b r ü d e r Arbela iz auf T i p l e u n d M a n d o l i n e , das sie 

meisterhaft beherrschen. Sonst dreht sich die Unte rha l tung um 

Kla t sch u n d P o l i t i k , i n der jeder Columbianer eifert . Verzehrt 

w i r d k a u m etwas. Andere verziehen sich i n einen Nebenraum, 

u m leidenschaft l ich und hoch zu jeuen. 

I n F u s a g a s u g ä erlebte i ch ein ü b e r a u s eigenartiges Weih

nachtsfest. A m hei l igen A b e n d drang i n meine stille Herberge 

solch lautes L ä r m e n von der Plaza her, dass i ch m i c h neugierig 

au fmach te , u m m i c h von der Ursache zu unterr ichten. Der 

kolossale Platz, an dessen einer Seite sich, wie immer , die Ki rche 

erhebt, war ganz er fü l l t von V o l k , auf das viele Pechfackeln, die 

an festgerammten S t ä b e n u m den ganzen Platz herum angebunden 

waren , einen roten Schein werfen. V o n der brei ten Freitreppe 

der K i r c h e s c h ö s s e n f o r t w ä h r e n d Raketen auf. D a aber brach 

i n der Volksmasse eine m ä c h t i g e Bewegung los : ein Rennen und 

Kre ischen erhob s i c h , u n d wie D ä m o n e n erschienen g l ü h e n d e 

H ä u p t e r m i t l ichter lohbrennenden H ö r n e r n . Es waren Burschen, 
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welche i n Ochsenfellen staken und O c h s e n s c h ä d e l m i t H ö r n e r n 

t r u g e n , d i e , mi t Werg und Harz ausgestopft und nun i n Brand 

gesetzt, ihnen das Aussehen von Teufe ln gaben. R ü c k s i c h t s l o s 

drangen sie besonders i n die Gruppen der M ä d c h e n u n d Frauen 

e i n , und i ch war i n steter Ve rwunde rung , dass sie scheinbar 

nichts an K l e i d e r n entf lammten und sengten. M i r wurde es 

dennoch unheiml ich , u n d ich folgte gern der E in ladung der 

G e b r ü d e r Arbelaiz i n ihre T i e n d a , als einen sicheren Port, 

v o n dem aus wi r das ge fäh r l i che Schauspiel weiter verfolgen 
konnten. 

Aber es erwartete uns noch ein h ö h e r e r Genuss. A u f 

9 U h r hatte eine Bande Se i l t änzer und Luftgymnast iker ihre 

Produkt ionen zur Erbauung der christfrohen Einwohner unseres 

A n d e n s t ä d t c h e n s a n g e k ü n d i g t . U n d siehe, es war ganz so wie 

bei uns ; und h ä t t e n icht das süd l i che Kreuz übe r die D ä c h e r 

der N a c h b a r h ä u s e r geb l i ck t , und w ä r e n uns nicht die endlosen,. 

gereimten Reden f remdar t ig gewesen, die ein zierlicher Knabe 

v o n der B ü h n e her als Vor- und Zwischenspiel an das Publ ikum 

h i e l t , das i hn oft u n d lebhaft beklatschte, so wäre die I l lus ion 

vollends geg lück t . Nur eine Nummer war mi r neu , aber durch

aus dem columbianischen Geschmack für al les, was knal l t und 
brennt, angemessen. 

E i n altes Ind ioweib von ausgesuchter Häss l i chke i t , aber ver

b l ü f f e n d e r Geschicklicheit i m Seiltanzen, n i m m t mi t ten auf dem 

Seile i n einem hochlehnigen Sessel Pla tz , an dem uns allerlei 

Gerank auf fä l l t . Die Musik — ü b r i g e n s von entsetzlicher Qual i 

t ä t — beginnt piano eine gefüh lvo l le Weise, und m i t einemmale 

kracht und zischt es, und der ganze Sessel s p r ü h t von F lammen, 

S c h w ä r m e r n u n d Raketen. Das Ind ioweib aber sitzt wie gebannt 

u n d läss t den H ö l l e n r e g e n ohne Bewegung ü b e r ihre nackten 

Schultern und A r m e ergehen. E i n frenetischer Beifallssturm be
lohn t ihren Heroismus. 

Das war die Glanznummer der hei l igen Nacht zu F u s a g a s u g ä . 

Diese Lustbarkeiten endeten erst nach Mit ternacht und hatten 

alles herbeigelockt , was wandeln und die paar Reale Eint r i t t s 

geld erschwingen konnte. A m folgenden Morgen ging das Krachen 

i m Orte unentwegt for t . I n der K i r c h e w i r d gebetet und ge

predigt , und eine, wie mi r schien, sogar s c h ö n e , ein wenig leiden-
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schaftl iche Streichmusik zur h ö h e r e n Feier veranstal tet , und vor 

den offenen T h ü r e n , unmit te lbar vor der hei l igen Schwelle auf 

der Treppe lassen Burschen u n g e z ä h l t e S c h w ä r m e r u n d Raketen 

verpuffen u n d schleudern Knal le rbsen . Dabe i scheint die Sonne 

am wolkenlosen H i m m e l . 
F u s a g a s u g ä l ieg t i n der T i e r r a templada u n d erfreut sich 

eines warmen u n d gesunden K l i m a s . D a wir die Palme ver

missen u n d die O r a n g e n b ä u m e so ü p p i g u n d m ä c h t i g entfaltet 

sehen, wie i n keiner anderen R e g i o n , u n d ü b e r a l l Oleander

g e b ü s c h e i n roter B l ü t e n p r a c h t zwischen den H ä u s e r n hervor

l euch ten , glauben w i r uns nach I t a l i en versetzt. Der H i m m e l 

zeigt dasselbe tiefe Blau , u n d die fernen Berge verschwimmen i n 

denselben Farben wie d o r t , b l endend leuchten- die g e t ü n c h t e n 

W ä n d e der H ä u s e r , u n d grel l hebt sich die sonnige Strassenmitte 

aus den schwarzen Schatten heraus, die Wohnungen u n d B ä u m e 

werfen. Aber die Tagestemperatur übe r t r i f f t die des i tal ienischen 

Sommers , nament l ich i n den Mi t tagss tunden , e rheb l ich ; nachts 

dagegen k ü h l t es sich empf ind l i ch ab. D ie warme oder laue 

italienische Nacht 'stellt sich nur als V o r b o t i n der Gewit ter i n 

den Regenmonaten ein. 
D ie Fauna ist ausserordentlich v ie l reicher als auf der H o c h 

ebene von B o g o t ä u n d regt sich offener i n der Sonnenhelle. Die 

Umgebung ist besonders v o n Rep t i l i en u n d vornehml ich Schlangen 

b e v ö l k e r t . I n der U m g e b u n g v o n B o g o t ä giebt es wahrscheinlich 

nur zwei oder dre i A r t e n , hier habe i c h i n der Bot ica des 

D r . Gamboa ü b e r 30 A r t e n gezäh l t , die alle aus der n ä c h s t e n U m 

gebung des Ortes stammen. Dieser J ü n g e r Aeskulaps hat n ä m l i c h 

i n seiner A p o t h e k e , recht i n die Augen fa l lend , 60 G l ä s e r auf

gestellt, die Schlangen i n Spiritus konserviert enthalten. Sie ver

le ihen seinem L a d e n jenen gruseligen N i m b u s , der dem Volke , 

das j a auch bei uns i m Arzte am liebsten einen Zauberer sieht, 

ein besonderes Zutrauen e inf löss t . Das schien der w ü r d i g e Doktor 

auch w o h l zu wissen, denn sonst w ä r e m i r der imense Preis 

u n v e r s t ä n d l i c h , m i t dem er m i r meine K a u f g e l ü s t e auf diesen selt

samen Pharmacieschmuck g r ü n d l i c h austrieb. 

Das hunder ts t immige Schnattern der Papageien verstummt 

i n der T ie r ra t emplada , und das gellende K r ä c h z e n der Araras, 

welche uns noch ein wenig begleiteten (bis 1500 m ) , w i r d seltener. 
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Scharen kleiner Sper l ingsvöge l m i t gedrungenem, starkem Schnabel, 

der Oberschnabel m i t einem Zahnausschnitt an der Spitze, treten 

auf. Es sind die Prachtf inken (Tanagridae), welche den echten 

F i n k e n sehr nahe stehen. V o n allem, was die Natur an Farben 

auf ihrer Palette ha t te , teilte sie diesen zierlichen G e s c h ö p f e n 

mi t , v o n denen die g rös s t en einen Star, die kleinsten einen Zaun

k ö n i g wenig übe r t r e f f en . Insbesondere ist der W a l d der ge

m ä s s i g t e n Region das Reich der d ü n n s c h n ä b l i g e n Tanagr iden, 

von welchen i n den columbianischen A n d e n etwa hundert A r t e n 

wohnen. B läu l i ch bleifarbene Tangaras (lanagra); Rhamphocoelus, 
der » c a r d e n a l « , m i t sammetart igem, scharlachrotem, rotbraunem, 

orangefarbenem oder schwefelgelbem Gefieder ; brennend rote 

Feuertangaras, von den Indios » s o l d a d o « oder » t o c h e de m o n t e « 

genannt (Pyranga); dunkel o l ivgrüne Chlor othr aupis ; schwarze 

Poenicothraupis m i t gelbem oder rotem Bauch und blauem Kreuz

fleck ; einfarbige, schwarzblaue oder schwarze m i t leuchtend rotem 

oder gelbem K o p f s c h o p f gezierte Tachyphonus*); Buarremon m i t 

graublauem u n d i n mannigfal t iger Mischung rostfarben, g rün , gelb, 

schwarz und weiss gezeichnetem K l e i d e ; die o l i veng rünen , grau 

und braunen Saltator, gelegentlich m i t purpurner Brust und 

schwarzer K a p p e , und vor allem das artenreichste Geschlecht, 

die Callisten. Es ist auch das bunteste. Ba ld herrscht ein 

metallisches G r ü n , ein goldiges Gelb oder intensives Blau vor, 

oder tiefes, g l ä n z e n d e s Schwarz. Aber immer treten einige dieser 

Farben u n d häu f ig alle nebeneinander und i n Abstufungen u n d 

Mischungen auf u n d werden noch von B r a u n , Gelb und Orange 

durchbrochen. Aber selten wi rk t die Viel farbigkei t derart reizvoll , 

wie bei Calliste, denn die Farben kolorieren den K ö r p e r n icht 

i n scharf umschriebenen F lecken , sondern i n Sprenkeln und 

Schattierungen. Manche der g rös se ren Tanagr iden weichen durch 

Gefieder u n d Habi tus m e r k w ü r d i g vom allgemeinen Typus der 

Prachtf inken ab. D a einige derselben zu den häuf igs t en V ö g e l n 

g e h ö r e n , verdienen sie ebenfalls einige Worte . Eine A r t , der 

» b a b a b u y « (Cissopis leveriana), welcher von Venezuela bis Peru 

und Bol iv ien und ausserdem auch i n den Gebirgen von Guyana 

verbreitet i s t , erinnert an unseren Würge r . Das Gefieder ist 

*) Z. B. »Chulito« (T. melaleucus) und »clavellino« (T. cristatus). 
Bürger , »Reisen eines Naturforschers«. 14 
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schwarz u n d weiss. E ine schwarze Chemisette fäl l t i n Fransen 

auf den weissen Bauch herab u n d ebenso eine schwarze Kapuze 

auf den weissen R ü c k e n . D i e Schwungfedern u n d der Schwanz 

s ind schwarz, aber den letzteren zieren weisse Spitzen. Das 

»po l lo de m o n t e « (Sericossypha albicristata) mag so gross wie 

eine Drossel sein u n d ist sammetschwarz bis auf eine schnee-

weisse Haube u n d einen rubinroten , grossen K e h l - u n d Brustfleck. 

W i e kleine Papageien nehmen sich die intensiv d u n k e l g r ü n e n 

Psittospiza riefferi aus. 

V o n den Tanagr iden m i t brei tem, p l a t t g e d r ü c k t e m Schnabel 

wetteifern die Chlorophonien i n G e l b , Blau u n d G r ü n ; die 

Euphon ien* ) i n Schwarz, U l t r a m a r i n , Weiss u n d Orange m i t 

einander i n leuchtender Farbenpracht. D i e Pracht f inken beleben 

nicht nur durch ihren Farbenglanz die g e m ä s s i g t e n B e r g w ä l d e r , 

sondern auch durch ihre v ie ls t immigen T r i l l e r , denn sie b i lden 

die g rös s t e S ä n g e r f a m i l i e der neuen Wel t . Zu den Prach t fmken 

gesellen sich die 'nah verwandten u n d ebenfalls g l ä n z e n d ge

f ä r b t e n Coerebiden ( » p a t i a m a r i l l o « ) u n d eine Anzah l S t ä r l i n g e . 

D ie S t ä r l i nge oder Troupia le vertreten die Stare i n der neuen 

W e l t , übe r f l üge ln sie aber zum tei l b e t r ä c h t l i c h an G r ö s s e und 

S t ä r k e . E i n paar Geschlechter (Gymnostinops, Ostinops) s ind grösse r 

wie K r ä h e n . I m allgemeinen ist ein tiefes Schwarz die Grund

farbe ihres Gefieders, aber m i t wenigen Ausnahmen w i r d dasselbe 

v o n lebhaf t gelben oder orangefarbenen Stellen durchbrochen, 

u n d mitunter brei ten sich diese derart aus, das viele Icterus, oder, 

u m m i t dem Columbianer zu r e d e n , » toches« unsere Pirole 

nachzuahmen scheinen. D i e S t ä r l i nge leben streng monogam, 

aber gesellig, und fertigen i n ehelicher Gemeinschaft solch kunst

vol le Nester wie die afrikanischen W e b e r v ö g e l an. Sie gelten 

m i t Recht als die Weber der neotropischen Region . D ie be

sonders i m Inne rn Columbiens i m ant ioquenichen Berglande 

heimischen Cassicinen **) weben b e u t e i f ö r m i g e Nester, welche sie 

ungemein lu f t i g an den äus se r s t en Zweigen der h ö c h s t e n Wald-

*) »Ingerto« {Euphonia nigricollis) und »chisga caleutana« [E. chlo-
roticd) u. a. 

**) Gymnostinops gtiatimozinus, Ostinops salmoni (»guapa« oder 
»Oropendula«), Cassicus uropygialis. 
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b ä u m e a u f h ä n g e n . Diese t Vöge l nennen die Eingeborenen 

» m o c h i l e r o s « . Die häu f ige Sturnella magna (»ch i r lob i r lo« oder 

» j a q u e c o « ) , welche von den Vereinigten Staaten bis Columbien 

u n d Guyana verbreitet i s t , bevorzugt offene P l ä t z e und baut ihr 

Nest am Erdboden . Sie weicht durch das verwaschene, hel l bis 

dunke lbraun g e f ä r b t e R ü c k e n k l e i d und den stummelartigen Schwanz 

au f fä l l i g von den ü b r i g e n S tä r l ingen ab. Die schwarzgelb oder 

orange g e f ä r b t e n , stargrossen Troupia le (Icterus mesomelas) fertigen 

i n kunstvoller Weise b e c h e r f ö r m i g e oder H ä n g e n e s t e r i n der A r t 

der Cassici an. Unter den S tä r l ingen befindet sich eine Gattung 

(Molothrus), welche die seltsame Gewohnheit unseres Kuckucks be

s i tz t , die Eier i n fremde Nester zu legen. V o n den 10 Ar t en 

dieser zierlichen, meist g l ä n z e n d blauschwarz g e f ä r b t e n V ö g e l , die 

v o n Nordamer ika bis Argent in ien verbreitet s i n d , bewohnt nur 
eine (Molothrus Cassini) Columbien. 

V o n den F inken steigt eine sehr kleine A r t , »ch i sga n e g r a « 

{Volatinia jacarini), welche i n Centraiamerika und S ü d a m e r i k a 

bis Peru, Bol iv ien und Südbra s i l i en zu Hause ist, gegen 1700 m 

i n den A n d e n empor, der ein ausgezeichneter sexueller F ä r b u n g s 

unterschied e igen tüml i ch ist. W ä h r e n d die M ä n n c h e n ein schwarz

blaues , m i t braun u n d weiss gezeichnetes Gefieder haben , sind 

die Weibchen schlicht erdfarben. Die A m e i s e n v ö g e l sind durch 

verschiedene e in fö rmig braun g e f ä r b t e Gral lar ien (G. rußceps, 

rtifocinerea, flavotincta) und einige m i t leuchtend g e f ä r b t e m Bauch 

(G. rußcapilla) h ö h e r i m Gebirge vertreten, aber mehr i m Westen 

als Osten. I n den Grallarien k o m m t der e i g e n t ü m l i c h e Typus 

der F a m i l i e , welcher eher auf Verwandtschaft m i t H ü l m e r v o l k 

als auf Zugehör igke i t zu den Sper l ingsvöge ln h inweis t , besonders 

a u g e n f ä l l i g zum Ausdruck. D ie starken und ve rhä l t n i smäss ig 

hohen L ä u f e , die kurzen F lüge l , der Stummelschwanz geben ihnen 

das Aussehen von K ü c k e n . Wie i n den W ä l d e r n der Tier ra f r ia 

g e h ö r e n auch i n denen der g e m ä s s i g t e n Region die Trogoniden , 

» c o t o r r a « , zu den g l ä n z e n d s t e n V ö g e l n ; i n der Ostkordil lere T. 

personatus m i t s m a r a g d g r ü n e m R ü c k e n , s c h w a r z g r ü n e r , weissge-

s ä u m t e r Brust u n d blendendrotem Bauch, eine häu f ige Erscheinung 

i n den W ä l d e r n von F u s a g a s u g ä ; i n der Centralkordil lere T. 

chionurus m i t dunkelul t ramarinem K o p f e , g r ü n e m R ü c k e n und 

b l a u g r ü n irisierenden Steuerfedern, lazurblauer Brust und grell-
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orangegelbem Bauch ; er ist besonders i n A n t i o q u i e n heimisch. 

Beide über t r i f f t aber der » c o g u a y de cola n e g r a « {Pharomacrus 

auriceps). Dieser Prachtvogel w i r d so gross wie eine Taube . 

Sein g r ü n e s , metal l isch g l ä n z e n d e s Gefieder fä l l t an den Seiten 

wie ein Spitzenbesatz ü b e r die schwarzbraunen F l ü g e l , u n d ebenso 

bedeckt es den langen Schwanz. A u c h die K o p f k a p p e u n d d ie 

Brust s ind g r ü n , der Bauch aber intensiv zinnoberrot . V o n 

Columbien bis Peru ist der Coguay i n al len Andenke t ten einer 

der herrl ichsten V ö g e l der mi t t le ren G e b i r g s w ä l d e r . 

Die Schmetterlinge zeigen andere Farbenkleider als auf der 

Savanna. Sie t u m m e l n sich i n grosser Menge i n den G ä r t e n , 

dem Buschwerk der Vorberge u n d auf den Weiden der Mesa, 

aber sie s ind j e t z t , i n der trockenen Z e i t , besonders ar tenarm 

u n d n ich t entfernt so bun t und auffa l lend wie i n der T ie r ra 

caliente. Es ist m i r unwahrscheinlich, dass auch nur eine einzige 

Schmetterlingsart durch alle vier K l i m a t e verbreitet i s t , was i c h 

bei einigen K ä f e r n beobachtete. D i e Mehrzahl der Schmetter

l inge besitzt sogar e in z iemlich enges vertikales Verbrei tungs

gebiet , u n d ich habe den E ind ruck gewonnen , dass n ä c h s t den 

Pflanzen die Tagfal ter am auf fä l l igs ten die verschiedenen H ö h e n 

kennzeichen. M i t jener S c h ä r f e , welche sich i n der Scheidung 

der F lo ra von Tie r ra fr ia u n d P ä r a m o bemerkbar macht, grenzen 

sich ö f t e r s , selbst innerhalb einer Gebi rgsregion , verschiedene 

Schmetterlingsfaunen gegen einander ab. F re i l i ch t reten ebenso 

wenig wie i n jenen beiden Florengebieten durchweg neue T y p e n 

a u f , sondern einige i n ü b e r r a s c h e n d e r F ü l l e , gewissermassen als 

Lei t fa l ter . So erscheint, wenn w i r die westl ichen A b h ä n g e der 

K o r d i l l e r e von B o g o t ä hinabrei ten, m i t 1700 m i n offenen 

Gegenden die gelbbraune, schwarzgerandete Acraea anteas i n 

erstaunlicher Anzah l u n d an schattigen P l ä t z e n , nament l ich i n 

cafetales, Cithaerias menander, eine durchsichtige Satyride, deren 

H i n t e r f l ü g e l ein blaues Auge besi tzen, das ein prachtvolles 

Rosenrot umgiebt . Etwas unter 1000 m ü b e r r a s c h e n uns auf 

L ich tungen die e i g e n t ü m l i c h e n Ageronien u n d ein brauner 

Fuchs m i t d u n k e l r o t e n , leuchtenden L ä n g s b i n d e n (Anartia 

amalthed). 

A u f den Waldpfaden begleiten uns von n u n an nament l ich die 

schwarzen Papi l ionen m i t rotgefleckten H i n t e r f l ü g e l n (P. sesostris) 
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u n d der s a m m e t g l ä n z e n d e , schwarzbraune oder blauschwarze 

Heliconius melpomene m i t feuerroten Flecken auf den Vorder

flügeln. Einige der gemeinsten Falter beherrschen die gesamte 

warme und heisse R e g i o n , indem sie von der M e e r e s k ü s t e ,bis 

2000 m hoch i m Gebirge fliegen. Es sind vornehmlich solche, 

welche Wiesen- u n d Buschlandschaften bevorzugen, wie die 

neotropischen Citronenfalter (Catopsilia rurina und argante), einige 

bis nach Nordamer ika verbreitete Danaiden (D. berenice und 

plexippus) und g e s c h w ä n z t e Hesperiden (Thymeh proteus und 

eurycles), die fast durch die ganze neotropische Region gehen. 

Mannigfal t iger schienen mi r die zarten, meist leuchtend ge

fleckten L ibe l l en zu sein, die, wo ein Pachtern fliesst, zahlreich 
v o n Ufer zu Ufer schiessen. 

Die za r tb l ä t t r i gen G e w ä c h s e werden auch i n dieser Zone 

nament l ich durch Solanaceen und zwar meistens Stechapfelge

w ä c h s e r e p r ä s e n t i e r t , die of t m i t K ä f e r n ü b e r s ä t s ind und häuf ig 

riesige Wanzen m i t blat tar t ig verbreiterten Beinen tragen. 

A m zweiten Weihnachtstage brach ich nach Pandi au f , um 

d ie n a t ü r l i c h e B r ü c k e zu besuchen. Pandi liegt nur noch 940 m 

hoch u n d ist von F u s a g a s u g ä i n einem Tagesritte zu erreichen. 

W i r r i t ten i n fast süd l i che r Rich tung und durchquerten die Ebene 

auf einer, breiten Strasse, welche niedrige Mauern einfassen. W i r 

passierten eine Reihe von L a n d g ü t e r n , die alle einen wohl 

habenden und mi tunter reichen Eindruck machten. Sie erinnerten 

an heimatliche Herrschaftssitze durch das weite Gartenportal, 

welches durch m ä c h t i g e S t e in säu l en eingefasst w i r d , i n denen 

schwere G i t t e r t h ü r e n h ä n g e n , u n d die l ieblichen V o r g ä r t e n , aus 

denen uns eine verwirrende B l u m e n f ü l l e entgegenstrahlt, deren 

D ü f t e die Winde uns noch wei th in nachsenden. Nachdem wil

den R io Cuja ü b e r s c h r i t t e n ha t t en , eilten wir an den H ä n g e n 

eines Gebirgszuges weiter, von welchem sich uns fü r die n ä c h s t e n 

Stunden eine kös t l i che Aussicht darbot. Ü b e r die K e t t e n , die 

uns nach Westen vom Magdalena t rennen, ragen die Schnee

h ä u p t e r der Centra lkordi l lere , T o l i m a und R u i z , hoch hinaus. 

Jener wie ein Zuckerhut , dieser breit und massig. Sie zeichnen 

sich schemenhaft v o m blauen Morgenhimmel a b , trotzdem wir 

ihnen n ä h e r s ind als je und wi r sie klar und deutl ich begrenzen 

k ö n n e n . V o r uns haben sich die Gebirgskulissen soweit aus-
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einander geschoben, dass w i r i n das Magdalenenthal h ine in sehen 

k ö n n e n . Es ist die Gegend v o n I rardot , welche sich ö f fne t , aber 

ein feiner Dunstschleier , der i n der T ie fe l age r t , verbi rg t den 

Fluss. Die Z ü g e der Centralkordi l lere s ind indessen vö l l i g 

sichtbar u n d schliessen das Panorama ab. D e n V o r d e r g r u n d 

b i l d en die auch noch i n dieser Region gigantischen Ket ten 

der Ostkordi l lere und eine neue Mesa , wTelche aber völ l ig ö d e 

daliegt. 

I c h unterbrach meine Reise mittewegs i n Arbe laez , wo i c h 

i n der Posada der Senora Mar i a Hor t i s Arbelaez Obdach f and . 

H i e r erlebte i ch es zum ersten u n d einzigen Male i n Columbien , 

am folgenden Morgen + m i t den u n v e r s c h ä m t e s t e n Preisen ü b e r 

rascht zu werden. Dabei hatte ich einen Empfehlungsbr ie f an 

die Dame abgegeben, die m i r aber unsichtbar geblieben war . 

Ü b r i g e n s machte ich kurzer H a n d nun die Rechnung selbst, be

zahlte diese Summe u n d r i t t v o n dannen. Al s i ch bei der 

R ü c k k e h r hier t rotzdem wieder ü b e r n a c h t e t e , habe i ch die 

S c h ä t z u n g der Pa t rona , die einem Schweizerhotel Ehre machen 

w ü r d e , gar nicht ve r lang t , sondern nach eigenem G u t d ü n k e n 

berichtigt . 

Arbelaez l iegt 1350 m h o c h ; um aber nach Pandi zu ge

langen, m ü s s e n wi r drei N e b e n f l ü s s e des R i o Cuja schneiden, die 

uns auf 1000 m hinunter f ü h r e n u n d durch B e r g r ü c k e n getrennt 

s i n d , welche uns wieder ü b e r 1 4 0 0 — 1 5 0 0 m h inau f zu steigen 

zwingen. Der W e g ist einer der schrecklichsten der Repub l ik . 

W i r haben Felsen- u n d G e r ö l l t r e p p e n zu ü b e r w i n d e n , deren Stufen 

gelegentlich einen Meter auseinander l iegen. Niemals habe ich 

die K r a f t u n d Ausdauer und die k l u g e , behutsame Berechnung 

meines Maultieres so bewunder t , wie auf diesem Ri t te . Der 

k r ä f t i g e Bursche , welcher mich begleitete, k l o m m diese entsetz

l ichen Saliten langsamer hinunter wie jenes. A u f dem B e r g r ü c k e n 

hatten sich Colonen angebaut. W o deren Besitz a u f h ö r t , be

ginnt der Urwa ld , der uns i n unendlicher Ausdehnung l inks und 

rechts begleitet. Zu unserer L i n k e n , nach Osten l iegt der P ä r a m o 

de la Suma Paz. V o n seinem R ü c k e n k o m m e n die G e w ä s s e r 

he rab , welchen wi r begegnen. I n den T h ä l e r n herrscht die 

Vegetat ion der T ie r ra caliente, die H ö h e n bekleiden B ä u m e und 

S t r ä u c h e r der f r ia . Nachdem wir den R i o N e g r o , den letzten 
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der N e b e n f l ü s s e des Cuja, erreicht haben, bleiben wir i m heissen 

Lande , i n dem auch Pandi , ein elendes Dorf , gelegen ist, dessen 

K i r c h e sogar verf iel . Es erhebt sich auf einem Plateau, das be

sonders nach S ü d w e s t e n steil ab fä l l t . Die G e b i r g s k ä m m e treten 

rings weit zu rück , so dass unser B l i ck erst gehemmt w i r d , nach

dem er meilenweit ü b e r wellige H ü g e l schweifte, die m i t U r w a l d 

bedeckt s i n d , der aber an unzäh l igen Punkten Hacienden m i t 

Zuckerrohr u n d Mais und grossen Kaffeepflanzungen Platz machte. 

Die g rö s se r en Besitzer w idmen sich fast ausschliesslich dem Kaffee-

bau und ü b e r l a s s e n die K u l t u r von Cana, Mais u n d Pasto (einem 

Futtergras, Sorghum) den Bauern. H i e r und dort sehen wi r Ge

b ü s c h e eines z ier l ichen, luft igen Strauches, der wie m i t riesigen 

Schneeflocken ü b e r s ä t i s t , und erkennen i n i h m die Baumwol l 

staude , welche ü b r i g e n s nur i n kleinen B e s t ä n d e n gepflegt w i r d , 

um den Hausbedarf an Wat te zu befr iedigen. 

I m H o f e unserer Herberge wachsen ausser Orangen und 

L i m o n e n , diesen i n der Belaubung ä h n l i c h e n B ä u m e (Crescentia 

cujete, eine Bignoniacee), welche g r ü n e F r ü c h t e tragen, von denen 

manche so gross wie der K o p f eines Kindes sind. Sie besitzen 

eine de rbe , z ä h e Schale u n d l iefern die T o t u m a s , indem man 

sie der L ä n g e nach te i l t und a u s h ö h l t . D i e kolossalen F r ü c h t e 

entwickeln sich aus einer sehr k l e i n e n , z u n g e n f ö r m i g e n , g rün

l ichen B l ü t e , die zu unserer Verwunderung di rekt am Stamm 

oder einem starken Aste hervorbricht . Die tropische Natur ist 

n icht a l le in ü b e r r e i c h an t r inkbaren Säf t en , sondern spendet auch 

gleich die Ge fä s se dazu. Die Becher liefert der To tumabaum, 

u n d die Flaschen (Calebassen) eine K ü r b i s a r t (Lagenaria vulgaris), 

welche aus der heissen Zone der alten Wel t nach S ü d a m e r i k a 

verpflanzt wurde und hier i n den w ä r m e r e n Regionen ü b e r a l l 

gezogen w i r d . D ie Calebassen fehlen auf keinem Markte und 

i n keinem l ä n d l i c h e n Haushalte. D ie l angen , b i r n e n f ö r m i g e n 

oder retortenartigen F r ü c h t e des F l a s c h e n k ü r b i s brauchen nur 

angebohrt u n d t ü c h t i g ausgeschwenkt zu w e r d e n , u m ihrer Be

s t immung dienl ich zu sein. 

W i r stiegen wiederum bei einer Senora a b , aber sie erwies 

sich als das l i e b e n s w ü r d i g s t e G e g e n s t ü c k der Herbergsmutter i n 

Arbelaez. Der F r e m d e , welcher nach Pandi k o m m t , w i l l die 

n a t ü r l i c h e B r ü c k e aufsuchen, die H u m b o l d t s Schilderung ihre 
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W e l t b e r ü h m t h e i t verdankt . Ü b e r dieses konst rukt ive Natur

wunder f ü h r t der W e g von Pand i nach dem D o r f e Icononzo, der 

sich dann weiter i n s ü d w e s t l i c h e r R i ch tung zum Magdalena hinab

winde t . N a c h einigen steilen A b - u n d Anst iegen haben wir die 

» P u e n t e n a t u r a l « i n einer guten Stunde erreicht. Der Reisende, 

welcher nichts v o n ih r weiss, w i r d sie schwerlich bemerken, denn 

die n a t ü r l i c h e B r ü c k e ist seit langem durch eine k ü n s t l i c h e ü b e r 

baut . Erst wenn wir eine Seitenansicht g e w i n n e n , oder nicht 

scheuen, an der B r ü c k e ein wenig h inabzukr iechen , was ein 

steiler P fad e r l aub t , ü b e r z e u g e n w i r u n s , dass das Mauerwerk, 

welches die B r ü c k e stützt , die wi r ü b e r s c h r i t t e n , v o n Felsmassen 

getragen w i r d , die an dieser Stelle i n eine ungeheuerl ich tiefe 

u n d enge Schlucht eingekeilt s ind . Es s ind, w o r i n i ch H e t t n e r 

durchaus b e i s t i m m e , n ich t Reste anstehender Gesteinsmassen, 

sondern F e l s b l ö c k e , welche sich hier be im Sturz i n die T i e f e 

festpressten. Unsere Bewunderung u n d unser Erstaunen g i l t der 

Schlucht, diesem engen, d ü s t e r n Abgrunde , aus dem der Spiegel 

eines Flusses unhe iml ich h e r a u f g l ä n z t u n d das h ä s s l i c h e Geschrei 

u n z ä h l i g e r , k r ä h e n g r o s s e r V ö g e l , der » g u ä c h a r o s « (Steatornis 
caripensis), emporge l l t , die i n der T ie fe ihre Nester haben. Die 

Felsen fa l len jederseits völ l ig senkrecht ab. D i e Schlucht ist 

v o n der B r ü c k e aus gemessen ü b e r 80 m t ie f u n d dabei an 

dieser Stelle nur 12 m brei t . D e n Felsenengpass d u r c h s t r ö m t 

der R i o Sumapaz. S t r o m a u f w ä r t s b le ib t er , so wei t w i r sehen 

k ö n n e n , e n g , a b w ä r t s aber r ü c k e n die Felsmassen bedeutend 
auseinander. 

Die Felsenschlucht von Pand i ist eine wahre H ö l l e n s c h l u c h t . 

D i e grausige T ie fe zwischen den n a c k t e n , schroffen F e l s w ä n d e n , 

an denen H a n d u n d Fuss nirgends sich festhalten k ö n n e n , die 

schwarzen Wasser u n d das wider l i che G e k r ä c h z der rotbraunen 

V ö g e l mi t dem Adlerschnabel , deren Gefieder g l i m m t , wenn ein 

L ich t s t r ah l es t r i f f t , das alles ist, als ob es aus dem Reiche der 

Finsternis heraufgestiegen w ä r e . D ie E ingeborenen , welche vom 

Mark te zu Pandi auf ih rem Maul t iere dahergeri t ten kommen , 

s ind l ä n g s t gegen die Schauer der T ie fe abgestumpft. Schwatzend 

u n d lachend und auf dem T i p l e k l i m p e r n d , re i ten sie ü b e r die 

B r ü c k e dem heimatl ichen Dor fe z u , auf das w i r v o m n ä c h s t e n 

Bergeshang hinabsehen. 
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Pandi besitzt noch eine zweite S e h e n s w ü r d i g k e i t i n einem 

» p i e d r a p i n t a d a « . Das ist ein Felsen , welcher , wie das V o l k 

sagt, Hie rog lyphen der Indianer t r äg t . Es sind die indianischen 

Ure inwohner gemeint. Solche Felsen sind i n Columbien keine 

Seltenheiten. Der von Pandi ist ein riesiger Fe l sb lock , welcher 

einen ziemlich isolierten H ü g e l k r ö n t , dessen Spitze wir vom 

Orte i n einer halben Stunde erreichen. Der H ü g e l ist m i t Fels

b l ö c k e n b e s ä t , der bemalte ist der g röss te unter ihnen. Die Hie ro 

glyphen sind rote Zeichnungen, welche sich am Fusse des ge

wal t igen Steines befinden. Sie machten auf mich den Eindruck 

sehr einfacher Ornamente , wie sie als Gravierungen die Spinn-

wir te l s c h m ü c k e n , welche die Chibchas i n grosser Anzahl hinter

lassen haben. R ö t h l i s b e r g e r hat die m e r k w ü r d i g e n , noch völ l ig 

r ä t s e l h a f t e n Inschr i f ten eingehender studiert und i n dem L i n i e n 

werk das B i l d des Skorp ions , der Eidechse und des Frosches 

entdeckt. Der Frosch genoss als Wetterbote gö t t l i che Ver

eh rung , der Skorpion ist vielleicht das Symbol eines b ö s e n 

Prinzipes. Heute werden die Zeichen völ l ig von Buschwerk 

versteckt; als ich es auseinander b o g , scheuchte i ch ganze 

Wespenscharen auf , welche mich durch ihre Feindseligkeiten zur 
F luch t n ö t i g t e n . 

A m Sylvestertage erreichte ich wiederum die Savanna v o n 

B o g o t ä . Schon beim Passieren der Randgebirge machte sich bei 

mi r das Fieber bemerkbar, von dem ich nichts i m heissen Lande 

g e s p ü r t ha t te , u n d auf der Savanna angelangt, musste ich f rüh 

morgens i n einer kleinen Posada Zuflucht und Erho lung suchen. 

Erst am S p ä t n a c h m i t t a g hatte ich mich m i t G l ü h w e i n u n d Chin in 

soweit wieder hergestellt , dass ich den Ri t t nach B o g o t ä fort

setzen konnte. Der H i m m e l hatte sich b e w ö l k t , und ein kalter 

W i n d wirbelte den Staub hoch. Die F rauen , denen ich be

gegnete, vermummten ihr Gesicht wie T ü r k i n n e n . Dann brach 

der Regen l o s , ganz wider alle Regel der Jahreszeit, aber trotz

dem m i t tropischer K r a f t und Dichte . Die Strassen von B o g o t ä 

gl ichen F l ü s s e n , als w i r einzogen. I m H o t e l war grosses Leben. 

Die l ieben Landsleute hatten den letzten Jahrestag bei H e r r n 

K o p p i n der Bavaria beim sogenannten Saufrass verbracht. So 

w i r d m i t deutscher Kernhaf t igke i t v o m Gastgeber selbst das 

Essen genannt , zu dem derselbe ein starkes Schwein schlachten 
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u n d i n al len seinen T e i l e n nach deutscher A r t verkochen und 

braten läss t u n d m i t deutschen Zu tha t en , also vor a l lem Sauer

kraut , versieht. 
Dass dabei einige F ä s s e r Koppscher Bierauslese fliessen, 

ist s e l b s t v e r s t ä n d l i c h , u n d die n a t ü r l i c h e F o l g e , dass die 

Deutschen i m fernen Wel t t e i l das neue Jahr o f t ebenso schwer

m ü t i g b e g r ü s s e n , wie ihre B r ü d e r i n der H e i m a t . 
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Anhang: Tabelle der vertikalen Verbreitung charakteristischer Schmetterlinge 
in den columbianischen Anden. 

Wer von Bogotä in die Llanos reisen will, muss die Monate 

Dezember bis M ä r z benutzen, da die Regenzeit ös t l i ch der K o r -

dil lere nur diese eine Periode aussetzt, u n d w i r d gut thun , Ende 

Dezember oder die erste H ä l f t e des Januar zu w ä h l e n , da dann 

die Wege schon trocken s ind, u n d die Vegetat ion der Ebene noch 

nicht v o m Sonnenbrande versengt ist. I c h war Mi t t e Januar reise

fer t ig . O b w o h l der Abst ieg von B o g o t ä i n die Ebene i n drei 

Tagen bewerkstelligt werden kann , betrachtet man i n der Haupt

stadt diese Reise als besonderes Unternehmen, da die Wege fü r 

sehr ge fäh r l i ch gelten u n d die Lianeros als r ä u b e r i s c h e s Gesindel 

geschildert werden. Abe r nur wenige fanden auch Veranlassung, 

diesen W e g zu machen ; denn die Handelsbeziehungen B o g o t ä s 

zu den Llanos s ind sehr gering u n d v e r k ü m m e r n , jemehr sich 

sich der I m p o r t auf der Wasserstrasse des Or inoco u n d Meta ent

wickel t ; er reicht jetzt schon bis an den Fuss der Gebirge. V o n 

der Tiefebene nach der Haupts tadt besteht f r e i l i ch ein lebhaftes 

G e s c h ä f t , i ndem diese u n d die volkreiche Savanna h a u p t s ä c h l i c h 

von den Llanos aus m i t Schlachtvieh versorgt werden. Vie le 

Tausend Rinder werden in den trockenen Mona ten die Gebirgs-

pfade hinaufgetr ieben. So k o m m t es, dass v o n den G e s c h ä f t s 

leuten B o g o t ä s nur h i n u n d wieder ein O r c h i d e e n h ä n d l e r die 

Grenze der Llanos gestreift hat . Z ieml i ch r e g e l m ä s s i g w i r d sie 

indessen v o n bogotanischen Ind ios aufgesucht, u m dort V ö g e l 

und Schmetterlinge zu jagen. 

Als Ziel haben wi r fürers t Vi l lav icenc io ins Auge gefasst, 

einen Ort , der nur noch 400 m hoch südös t l i ch v o n B o g o t ä , 

gelegen ist. Nach langwier igem Suchen hatte ich auf die E m 

pfehlung eines Landsmannes h i n einen I n d i o als F ü h r e r und 

T r ä g e r genommen , der m i c h am Reisemorgen m i t der Bit te um 

Vorschuss von 10 Fuertes fü r seine Frau ü b e r r a s c h t e . D ie Tiere 

scharrten gesattelt u n d bepackt i m H o f e des Hotels , u n d unter 

solchen Mahnru fen einigten wi r uns auf 7 , t rotz der warnenden 

Miene und Einsprache meiner columbianischen Pensionsmutter, 

die sich nicht durch die Versicherung meines bedm-ftigen Peons, 
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er sei ein Ehrenmann, umst immen liess. I m Hausportal sah ich 

dann auch die Gat t in meines etwa f ü n f u n d z w a n z i g j ä h r i g e n F ü h r e r s , 

welche die erhaltenen Scheine in Empfang nahm und rasch, 

ohne sonderlichen Abschied, verschwand. W i r durchri t ten i n der 

M o r g e n f r ü h e die Vors tadt Las Cruces, wo bereits munteres Leben 

herrschte, da Mark t tag war. Die von Osten und S ü d e n kommen

den Bauern d r ä n g t e n sich m i t ihren Ochsenkarren oder schwer

bepackten Eseln, Mault ieren und Pferden i n den engen Strassen 

so dicht zusammen, dass wir M ü h e hatten, unseren Weg durch 

diesen Gegenstrom zu bahnen , zumal unsere Tiere lebhaft nach 

ih rem Potrero zu rück strebten. Kasernen sind die äusse r s t en 

Bauten ; man exerzierte schon regsam. D a n n verliessen wir mi t 

dem Weichbi lde der Stadt auch die Savanna, und schlugen den 

neuen W e g nach Chipaque e i n , der z u n ä c h s t i n südwes t l i che r 

R ich tung sanft an den ös t l i chen Grenzbergen ansteigt. W i r er

k l i m m e n gelbe L e h m h ü g e l , welche übe ra l l von engen und tiefen 

Rinnsalen durchschnitten sind. Die Vegetation ist k ü m m e r l i c h , 

vereinzelt erheben sich einige Eucalyptus m i t d ü n n b e l a u b t e n 

W i p f e l n übe r niedriges, spär l i ches Buschwerk. D ü n n e r Graswuchs 

übe rz i eh t die A b h ä n g e , deren B ö s c h u n g e n nackt hervortreten, 

heute grell von der Sonne beleuchtet. Aber trotzdem fehlen A n -

siedlungen nicht. F re i l i ch sind sie dür f t ig , wie die Natur. Stroh

d ä c h e r schirmen die H ü t t e n m i t den W ä n d e n aus Brackenwerk, 

zwischen denen die L e h m f ü l l u n g gelockert u n d verfallen ist. 

W ä s c h e f e t z e n flattern wie F ä h n c h e n an den Dachsparren, deren 

Pfeiler B a u m s t ä m m e vorstellen, welche man i n die Erde rammte, 

wie sie der W a l d l iefer te ; sie sind nicht behauen und kaum ent

r indet ; ihre etwas gestutzten Ä s t e dienen als Haken , Stumpf

sinnig starren uns die K i n d e r an, welche vor den armseligen Be

hausungen hocken, aber keines naht, u m zu betteln. Beim Anstieg 

gewinnen wi r einen B l i ck ü b e r B o g o t ä u n d die Hochebene. Nach 

einer Stunde wendet sich unser Weg südös t l i ch . W i r behalten 

diese Rich tung für die n ä c h s t e n Tage be i . Der Pfad zieht sich 

i n weiten Windungen an einem Aus l äu fe r des P ä r a m o . de la Suma 

Paz hinauf. Zu unserer Rechten schauen wi r i n ein liebliches 

Wiesenthal nieder, das von einem Bache du rch f lö s sen w i r d , und 

aus dem uns das Ö r t c h e n Usme f reundl ich grüss t . L i n k s b l icken 

wir an den schroffen F e l s w ä n d e n der C ü s p i d e de la Pena hinauf, 
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jenes gewaltigen Gebirgsstockes i m R ü c k e n B o g o t ä s , dessen west 

l iehe Terrasse v o n der Kape l le Guadalupe g e k r ö n t w i r d . 

W i r treten i n die ü p p i g e P ä r a m o - V e g e t a t i o n e i n , die ihre 

Blü teze i t hat. Uebera l l entsprossen dem Fray le jon gelbe Dolden , 

t m d wenn wi r die S t r ä u c h e r streifen, bedecken sie uns m i t buntem 

B l ü t h e n s t a u b u n d B l ä t t e r n . Selbst die niedr igen B ä u m e m i t ihren 

knor r ig v e r k r ü p p e l t e n S t ä m m e n u n d wei t ausgebreiteten K r o n e n 

b l ü h e n . D i e ha r ten , g l ä n z e n d e n B l ä t t e r des Buschwerks b l inken 

i n der Sonne, unbewegt v o m W i n d e , der uns bereits k r ä f t i g ent

g e g e n f ä h r t u n d die Weiden schü t te l t , die uns aus der Savanna 

das Geleite i n diese H ö h e n geben. Fast bis zu 3000 m steigen 

die Ansiedlungen h inan , meistens der Strasse fo lgend. Sie machten 

m i r oben einen bedeutend gepflegteren E i n d r u c k als am Fusse 

der Berge. D ie Natur zwingt die Menschen, auf ihre Wohnungen 

i n diesen Regionen mehr Sorgfalt zu ve rwenden , D a c h u n d 

Mauern , gut zu erhal ten , denn wo w i r uns bef inden , herrschen 

Nebel , Regen u n d S t u r m , Hagel u n d Schneeschauer. I n dieser 

H ö h e treffen w i r sogar meistens grosse G e h ö f t e an, die ihre vol le 

F r o n t der Strasse zuwenden , von deren' Verkehr sie zum T e i l 

leben. Sie besitzen ausgedehnte W e i d e f l ä c h e n u n d sorglich ein

gefriedigte G ä r t c h e n , i n denen zur Zeit Erbsen u n d K a r t o f f e l n 

b l ü h e n ; aber diesen werden sie nebst den paar Morgen Gerste 

-und der schmalen Breite W e i z e n , die ihnen i n g e s c h ü t z t e n 

Schluchten allenfalls noch z u w ä c h s t , ihre Wohlhabenhei t nicht 

v e r d a n k e n , sondern vie lmehr dem Anisado u n d der Chicha, 

welche sie an den V o r ü b e r z i e h e n d e n a u s s c h ä n k e n . Ausserdem 

f ü h r e n sie auch eine kleine T ienda , i n der wi r o r d i n ä r e Cigarren, 

S t r e i chhö lze r , Kerzen, Panela, K ä s e u n d vie l le icht auch etwas 

Brot erhalten k ö n n e n . Gegen die Zeit des Almuerzo hatte ich 

das eine oder andere G e h ö f t äusse r l i ch auf die Q u a l i t ä t seines 

F r ü h s t ü c k s zu beurteilen versucht, v o n dessen Berei tung aufsteigen

der Rauch Zeugnis gab, u n d meinem I n d i o wiederhol t einen 

Vorschlag zur Rast gemacht. A l l e i n er v e r t r ö s t e t e mich fort

gesetzt auf eine besonders gute Posada, die wi r nun b a l d er

reichen m ü s s t e n . Sie k a m n i c h t , u n d schliesslich wurden wir 

gezwungen, i n einer ganz elenden Baracke einzukehren, wenn wir 

die ü b l i c h e Zeit n icht ü b e r h a u p t verpassen wol l t en . Es gab weder 

Stuhl noch T i sch . F ü r uns war eine T o t u m a v o l l Mazamorra zu 
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haben, fü r die Tiere nichts. Ferner hatten wi r die W a h l zwischen 

Chicha u n d Rosa blanca. I c h hockte i n tü rk i sche r A r t vor der 

T h ü r auf der Erde u n d löffe l te meine Mazamor ra , diese dicke 

Suppe, i n der sich alles vereinigt, was den Bewohnern hier oben 

z u w ä c h s t : K a r t o f f e l n , Erbsen u n d namentl ich M a i s ; einige schmale 

S t ü c k c h e n Fleisch hatten die W ü r z e gegeben u n d bildeten ihren ge

s c h ä t z t e s t e n Bestandteil. D e r P e o n fischte dieselben behutsam heraus 

und verzehrte sie, nachdem er sie mi t den H ä n d e n zerpf lückt 

hatte. M e i n I n d i o trank Chicha, i ch versuchte die Rosa blanca, 

e in bogotanisches, m i t Panela versetztes, ü b e r a u s stark moussieren

des Maisbier. Dazu schrien die Mault iere nach Futter, u n w i l l i g 

ü b e r unsere Tafel f reuden ihre H ä u p t e r s c h ü t t e l n d u n d an ihren 

Banden zerrend. Der A u f b r u c h war fü r mich ebenso' e r l ö s e n d 

wie für die Tiere . Aber uns standen neue Schrecken bevor. 

I n der Ferne h ö r t e n wir dumpfe H ö r n e r k l ä n g e . A u f mein 

Befragen erfuhr i c h , dass es die Signale jener Treiber seien, 

welche V i e h v o n den Llanos h e r a u f f ü h r e n . B a l d gewannen wir 

einen Ausbl ick auf weite Strecken des Weges. Es war eine ge

waltige R inderhe rde , die uns entgegenzog; t ruppweis , ba ld i n 

m ü d e m Schlendern, ba ld i n w i l d e m Jagen. Dazwischen peitschende, 

johlende u n d blasende Burschen. W i r fassten vor läuf ig an einer 

g ü n s t i g e n Stelle Posto, um den Ans turm zu erwarten. Aber die 

gehetzten Tiere wichen uns aus, u n d wi r zogen langsam zwischen 

der Herde h i n d u r c h , denn der Weg war hier breit genug, um 

Z u s a m m e n s t ö s s e zu vermeiden. Welch eine. Marter war dieser 

Aufst ieg fü r das V i e h ! D e n meisten t r o f f der Schaum i n Bal len 

v o m M a u l e ; die Brust dieser i n der Ebene aufgezogenen Tiere 

krampf te sich i n den d ü n n e n Luftschichten i n Atemnot zusammen. 

Die Beine zitterten durch das tagelange Schreiten auf Stein und 

Fels. H i e r rann das B lu t aus den N ü s t e r n , dor t von den auf

geschundenen F ü s s e n u n d Kn ieen . Viele S tücke waren gefallen, 

die weiter eilenden Treiber hatten ihnen Weidenzweige zugeworfen. 

Was aus ihnen w i r d , ist m i r r ä t se lha f t geblieben. 

Der T a g ist sonnenhell, aber der W i n d so heft ig, dass unsere 

Tiere gegen i h n a n k ä m p f e n m ü s s e n , und ich mi r meine schwere, 

wollene Ruana, die ich anstatt der d ü n n e n . von Le inen hier oben 

t r u g , ü b e r das Gesicht schlug. Nebel sausen i n Fetzen an uns 

v o r ü b e r , und ba ld sind wir völ l ig von ihnen e ingehü l l t . N u n 
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bef inden w i r uns i n der P a s s h ö h e . Der 3200 m hoch gelegene 

Pass ist das Boqueron de Chipaque, ein enges Felsenthor, welches 

den R ü c k e n des P ä r a m o de Cruz Verde durchbr ich t . De r Sturm 

heu l t , die Nebelmassen fahren m i t u n e r h ö r t e r Geschwindigkei t 

v o r ü b e r u n d bedecken uns m i t Wasserstaub. Sie w i r b e l n un

ab l ä s s ig i m Osten empor u n d w ä l z e n sich durch diese P fo r t e . 

nach Wes ten , j ä h i n die T i e f e s t ü r z e n d , dem Tha l e v o n Usme 

zu. I m Augenbl icke ü b e r s c h r e i t e n w i r die Wasserscheide des 

Magdalena u n d treten i n das Stromgebiet des Or inoco ein. Die 

G e w ä s s e r , m i t denen w i r nun ziehen, w ä l z e n ihre F lu t en dem 

Atlant ischen Ozean zu. Der Weg ü b e r den P ä r a m o erwies sich 

i m Januar l e id l i ch gangbar. Dennoch liess sein Zustand erkennen, 

wie entsetzlich er i n den Regenmonaten sein muss. W i r waren 

wiederhol t gezwungen, i h n auf wei ten U m w e g e n , uns i n die 

B ü s c h e schlagend, zu umgehen, we i l er stellenweis durch grund

lose , morastige S ü m p f e versperrt wurde . D a er vielfach ü b e r 

thonigen G r u n d f ü h r t e , begegneten w i r ü b e r a u s h ä u f i g den 

charakteristischen T r e p p e n , welche die Las t t i e re , Ochsen u n d 

Mault iere ausbi lde ten , i ndem sie sich genau i n ihren Hufspuren 

folgen. D ie Stufen sincV durch tiefe, enge W a s s e r g r ä b e n getrennt, 

die uns wie geschaffen dazu erscheinen, unsere Maulesel die 

Beine brechen oder verrenken zu lassen. 

Erst i n der P a s s h ö h e gewannen w i r steinigen G r u n d ; wi r 

suchten die Nebel zu durchdr ingen , u m die T i e r r a caliente des 

Ostens zu schauen. W i e w i r d sich der weitere W e g gestalten ? 

W i r d Gebirge auf Gebirge folgen u n d uns ein f o r t w ä h r e n d e s 

bergauf bergab beschieden se in , oder ö f fne t sich unter uns ein 

T h a l , i n dem w i r l e i d l i ch g e m ä c h l i c h unseren Abst ieg bewerk

stelligen k ö n n e n ? W i r s ind ü b e r a u s gespannt auf d ie andere 

Wel t zu unseren F ü s s e n , die sich i n die grenzenlosen Llanos 

fortsetzt u n d auf allen Gebieten noch so v ie l Unerforschtes bietet. 

Nach einer Viertelstunde des steilsten Abstieges werden die Nebel 

l ichter u n d zerteilen sich. Unser erster B l i c k fiel auf e in f reund

liches Ö r t c h e n t i e f unter uns u n d einen riesigen Gebirgsstock vor -

uns. E r zieht v o n Norden nach S ü d e n u n d deuchte uns h ö h e r , 

als alle bisher gesehenen. Dabe i v e r m ö g e n w i r i h n n icht völ l ig 

zu beur te i l en , denn sein K a m m verschwindet t rotz des hellen 

Wetters i n den W o l k e n . Es ist der P ä r a m o v o n Chingasa , der 
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sich ü b e r 3500 m erhebt. Der Or t ist Chipaque. T ro t zdem wir 

uns noch mindestens 1000 m ü b e r demselben befanden, p r ä sen 

tierte er sich uns nebst seiner Umgebung ü b e r a u s k l a r , so dass 

wir als Neu l ing i h n bedeutend n ä h e r ge schä t z t haben w ü r d e n . 

Die T ropen lu f t ist wunderbar durchs ich t ig , n icht a l le in nachts, 

wo sie den Sternenhimmel um so vieles g l ä n z e n d e r als bei uns 

sich offenbaren l ä s s t , sondern auch be i vol lem Sonnenschein. 

D a r u m w i r d es dem F remd l ing sehr schwer, hier Entfernungen 

r ich t ig zu s chä t zen , und ü b e r d i e s w i r d er noch durch t r üge r i s che 

Luftspiegelungen verwirr t . Das erfuhren wi r auch heute. Das 

D o r f wol l te und wol l te nicht n ä h e r r ü c k e n . W i r erreichten 

Chipaque be i fortgesetzt steilem Abst ieg i n den ersten Nach

mittagsstunden. Die alpine Vegetation geht ös t l ich nicht so t ief 

wie an der Westseite. Schon etliche hundert Meter unter dem 

Grat erscheinen wieder die za r tb l ä t t r i gen Stauden der T ie r r a f r ia . 

I n Chipaque befanden wi r uns nur noch 2400 m hoch. Das 

letzte S tück des Weges begleiteten wilde Bergwasser. A n dem 

Orte war mi r das reizvollste die Asistencia, eine Speisewirtschaft, 

i n der man allenfalls auch ü b e r n a c h t e n kann, G e t r ä n k e aber nicht 

vo r rä t ig f indet . M e i n Peon hatte grosse Neigung, schon i n diesem 

Dorfe den T a g zu beschliessen, indessen liess ich mich nicht 

davon abbringen, meinen Reiseplan einzuhalten, i n welchem das 

erste Nachtquart ier für C ä q u e z a festgesetzt war. I c h hatte am 

folgenden Tage alle Ursache, mich meiner Standhaftigkeit zu 

freuen. 

V o n Chipaque senkt sich die Strasse i m ganzen a l lmäh l i ch 

bis zu unserem n ä c h s t e n Ziele. Vor läuf ig ist unser Bl ick noch 

ziemlich f r e i , obgleich sich um uns ein gewaltiges Gebirgs-

panorama aufgethan hat. W o wir herkamen, erheben sich die 

steilen Massen des P ä r a m o de Cruz Verde , den kahle , schroffe 

Felsmauern nach A r t der Do lomi ten k r ö n e n . 

Nach Nordosten zu schweift unser Bl ick ü b e r wellige Berge 

h in , an deren A b h ä n g e n Ubaque liegt, i m S ü d e n ü b e r die wenig 

gegliederte Masse des P ä r a m o de la Suma Paz, und nur i m 

Norden w i r d er fast unmit telbar durch den P ä r a m o von Chingasa 

gehemmt. Aber zwischen den Bergen giebt es Landschaf t : 

D ö r f e r , Weiler und Hacienden mi t malerischen Baumgruppen. 

A u f a b s c h ü s s i g e n Weiden grasen Rinder. Maisfelder wechseln 
Bürger , »Reisen eines Naturforschers«, IJ 
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mit Kartoffeln, wo es der Boden erlaubte, denn viele Morgen 

grosse F l ä c h e n s ind m i t F e l s b l ö c k e n bedeck t , sie sehen wie die 

Walstat t einer Gigantenschlacht aus. D a das Wetter kös t l i ch 

war u n d ein wolkenloser H i m m e l sich ü b e r uns ausspannte, r i t t 

i ch zuversichtlich f ü r b a s s u n d liess mich durch die Sorge, welche 

die Begegnenden aussprachen, uns werde die Nacht ü b e r r a s c h e n , 

n ich t e i n s c h ü c h t e r n . So lange wir an den Wegen Columbiens 

auf H ä u s e r stossen, treffen wir auch Herbergen. U n d noch be-

g rüs s t en wir mindestens alle zehn M i n u t e n eine Ansiedlung. W i r 

r i t ten dem Thale des R io C ä q u e z a , dem Hauptnebenflusse des 

R i o Negro zu. Eine Stunde vor Sonnenuntergang waren w i r an 

seinen wi lden Wassern und seinem vie l wi lderen , ungemein breiten 

Bette angelangt , das er jetzt kaum zum vierten T e i l a n f ü l l t e . 

D a m i t traten wir i n ein T h a l , dessen Sohle Flussbett u n d Pfad 

fast a u s f ü l l t e n , und dessen Randgebirge gewalt ig steil u n d hoch 

anstiegen. I n diesem Engpass steigt die Hi tze der Llanos empor ; 

wi r merkten schon einen bedeutenden Temperaturunterschied be im 

Ein t r i t t . Es weht uns feuchtwarm entgegen. Die Vegeta t ion ist 

eine süd l i che . I n den Nischen, welche die Berge Hessen, bauten 

"Indios ausser Mais un'd Reis Zuckerrohr. I n ihren G ä r t e n stehen 

O r a n g e n b ä u m e so brechend v o l l von F r ü c h t e n , dass ihre K r o n e n 

goldenen R i e s e n b ä l l e n gleichen. B l ü h e n d e Fuchsien bi ldeten 

wi lde Boskette und Amary l l i s s c h ö s s e n am Wege auf u n d gaben 

ihre k ö n i g l i c h e n F e u e r b l ü t e n dem H u f e des Maultieres preis. Die 

Wohnungen der Menschen verfolgen wi r an den Bergen bis i n 

schwindelnde H ö h e n hinauf. Schmale , endlose Treppen bi lden 

die Z u g ä n g e zu den winzigen Plateaus u n d Nischen , welche die 

armen Indios l o c k t e n , sich an diesen unwir t l ichen F e l s w ä n d e n 

anzusiedeln, ä h n l i c h ihren Vor fahren i n Peru. 

Meist r i t ten wir unmit te lbar am Ufe r des Flusses entlang, 

der b a l d von abgeschliffenen B l ö c k e n , b a l d von schieferartigen, 

schwarzen F e l s v o r s p r ü n g e n zerrissen w i r d . Brausen und Grollen 

e r fü l l t e das enge T h a l , das m i r aber dennoch l ieb l ich erschien, 

da dichtes Gras die B e r g e s h ä n g e bekleidete, Mais und Zuckerrohr 

gleich den Orangen der Reife entgegen gingen und alles von der 

sinkenden Sonne beleuchtet und vergoldet wurde, welche in das 

südös t l i ch verlaufende T h a l fast noch v o l l e inf iel . Dabei machen 

die Leute vor ihren H ü t t e n einen Fest tagseindruck, wenigstens 
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sind sie u n g e w ö h n l i c h zahlreich vor ihren T h ü r e n versammelt 

und v e r g n ü g e n sich am Plaudern und dem T i p l e . 

W i r treiben unsere Tiere schär fe r a n , denn plötz l ich ver

breitet sich ein violetter Dunst i m T h a l e , und die Sonnen

strahlen k l i m m e n h ö h e r an den B e r g w ä n d e n hinauf, bis sie einen 

flüchtigen Augenbl ick lang ihre R ä n d e r vergolden und die kurze 

D ä m m e r u n g hereinbricht. D a ü b e r s c h r e i t e n wir den R io C ä q u e z a 

auf einer festen B r ü c k e , gelangen an sein rechtes Ufer und 

streben einer Hochebene zu, von der uns schon seit einer Viertel

stunde ein weisses K i r c h l e i n winkt . Es ist eine Kapel le von 

C ä q u e z a , die wir i n wenigen Minuten erreicht haben. W i r 

durchri t ten ein paar holprige Strassen und scheuchten einige 

Bettler aus ihrem Faulenzertum auf , dann waren wir auf dem 

gewaltigen Mark tp la tz , der hier um so grösser erscheint, als er 

m i t Ausnahme der zerfallenen K i r c h e , die ü b e r d i e s an einer 

Ecke l i eg t , von lauter ganz n iedr igen , e ins töck igen H ä u s e r n be

grenzt w i r d . Die Asistencia liegt an der Plaza und hat nicht 

nö t ig , sich durch i rgend ein Schild bemerkbar zu machen. Jeder

mann kennt sie. E i n brauner , ü b e r a u s zerlumpter Junge bejaht 

unsere A n f r a g e , ob es Herberge gebe, und w i l l uns die Züge l 

abnehmen. I c h zöger te , sie dieser jammervol len Gestalt zu über 

l iefern, und ahnte nicht , wie wicht ig sie mi r noch werden sollte. 

D a die Potreros weit und schlecht waren, beliessen wi r die 

Tiere i m H o f e der Posada und kauften von dem Futter, welches 

auf dem Markte einige Ind iof rauen feilhielten. Es giebt Pasto, 

worunter man eine fast meterlange Graminee (wahrscheinlich eine 

Sorghumsoxtt) versteht, die vor der Reife des Samens geschnitten 

w i r d . F ü r ein T ie r kauf t man etwa um 50 — 60 Pf. N u n erst, 

nachdem unsere Tiere befr iedigt sind und vor allen Dingen ent

lastet und entsattelt w u r d e n , streifen wir Zamarros und Ruana 

ab und erkundigen uns nach dem Lager. I c h w ü n s c h t e na tür 

l i ch ein Zimmer für mich . Alles wi rd von einer Senora be

wi l l i g t , welche dem Haufen von Weibsbi ldern vorsteht, der hier, 

wie fast i n allen Herbergen und columbianischen Haushaltungen, 

in K ü c h e , H o f u n d , Haus rumor t . A b e r , o Schrecken! Das 

Lager soll auf einem Tische bereitet werden, der ein Tafelklavier 

an H ö h e über t r i f f t und keinerlei Seitenschutz besitzt. 

Durch leidenschaftlichen Protest erreichte ich die Zusicherung 

15* 



eines anderen. E i n » c a m a « besteht i n der T i e r r a caliente oder 

templada i m g ü n s t i g s t e n Fal le aus einer einfachen Bettstelle m i t 

H o l z b o d e n , auf den eine Strohmatte und eine w o l l e n e , von 

Le inen tuch u m h ü l l t e Decke gelegt w i r d , eine andere d ien t zum 

Zudecken. Weich l iegt man gerade nicht , aber doch e r t r ä g l i c h ; 

so bekam ich es. D i e Comida war die l a n d e s ü b l i c h e . I c h 

teilte sie m i t verschiedenen C o l u m b i a n e r n , die ebenfalls auf der 

Reise begriffen w a r e n , m i c h g r ü n d l i c h auszufragen suchten u n d 

auf meine Erkundigungen m i t den s t ä rk s t en Ü b e r t r e i b u n g e n ant

worteten. D i e Reise v o n B o g o t ä nach Vi l lav icenc io wol l t en sie 

bequem i n zwei Tagen machen , von dem Schlangenreichtum 

weiter unten wussten sie Erstaunliches u n d Erschreckendes zu 

ber ich ten , sie sollten Rei tern n n d T i e r e n an die Schenkel 

spr ingen, vor den T i g e r n (Jaguars) sei man nirgends i n den 

Llanos sicher; sie logen n icht etwa, u m ihre Z u h ö r e r zum besten 

zu haben, sondern aus eitler Prahlsucht. 

C ä q u e z a l iegt 1630 m hoch. Es ist Distr iktshauptstadt u n d 

soll ü b e r 10 000 , E inwohner besi tzen, indessen pflegt i n die 

S c h ä t z u n g e n alles einbegriffen zu se in , was i m Umkre i s ver

schiedener Mei len wohnt . M a n sagt, C ä q u e z a sei eine alte 

Indianeransiedelung und das P la teau , auf dem es zum g r ö s s t e n 

T e i l l iegt , von den Ind iane rn k ü n s t l i c h hergerichtet. I c h durch

schlenderte die Strassen, obwoh l sie nichts besonderes bieten, 

da der helle M o n d am H i m m e l stand u n d die Bewohner aus 

ihren H ä u s e r n gelockt hatte, die munterer als g e w ö h n l i c h waren. 

V o n der Plaza trat i ch i n die zerfallene K i r c h e . N u r der hintere 

T e i l des grossen Bauwerkes ist noch e rha l ten , daraus schimmert 

uns das ewige L i c h t entgegen. M a n hat i h n n a c h t r ä g l i c h v o m 

vorderen durch eine W a n d abgesperrt. I n diesem fehl t das Dach 

v o l l s t ä n d i g , nur die R u n d b o g e n , welche auf massiven Säu len 

r u h e n , t rotzten dem Wetter u n d geben s c h ö n e Rahmen für die 

grandiose Gebirgsszenerie, die w i r ü b e r den O r t hinaus erblicken. 

Unmi t t e lba r vor uns p l ä t s c h e r t der B r u n n e n , welcher aus

nahmsweise nicht die M i t t e des Platzes e inn immt . A n der Ost

seite des Marktes lenkte das Haus des Pfarrers meine Aufmerksam

kei t durch grosse, bunte Bi lderbogen auf sich, die an der W a n d 

des Vorbaues sorgfä l t ig befestigt w a r e n , u n d i n halber Lebens-

g r ö s s e unseren Fr i tz , den K r o n p r i n z e n , u n d daneben M c . M a h o n 



i n voller U n i f o r m darstellen. Sie stehen gewissermassen jeder-

seits der Pforte Posten, durch welche der Cura hinaustritt . 

Dann erstieg i ch den H ü g e l , welchen die Kapel le k r ö n t . T i e f 

unter uns b l inken die Fluten des R io Cäqueza . E r fiiesst i n fast 

geradem L a u f nach S ü d o s t e n weiter. Das T h a l gleicht einem 

Engpass, nur den Fuss der B e r g w ä n d e zur Rechten trennt ein 

schmaler Saum hüge l igen Bodens vom Flusse, der aber bald zu 

verschwinden scheint. W o mag sich unser Weg fortsetzen? V o n 

nun ab soll er zum schmalen Saumpfade werden , der sich an 

F e l s w ä n d e n hinzieht. 

- A m folgenden Morgen sollte eine Stunde vor Tagesanbruch 

(5 U h r ) gesattelt werden. Der Peon blieb aus, und erst nach 

verschiedenem fruchtlosen Suchen gelang es mir , i hn wach zu be

k o m m e n ; vom Satteln verstand er n ichts , dagegen murmelte er 

allerlei von schlechten Wegen und Wetter. I n der Tha t herrschte 

ein S p r ü h r e g e n . Nach dem Desayuno woll ten wir aufbrechen. 

I c h begab mich i n meine Kammer , um noch einiges zu ordnen. 

Als ich zu rückkehr t e , f ie l mi r auf, dass jenes B ü n d e l , i n welchem 

der I n d i o seine Habseligkeiten mi t sich füh r t e , verschwunden war. 

I c h r ief und trat auf den Mark t hinaus zum Brunnen, wo sich die 

Peone zu waschen pf legten; nirgends war er zu sehen. Meine 

d ü s t e r e Vorahnung erfül l te s i ch ; als ich den zerlumpten Jungen, 

welcher inzwischen aufgetaucht w a r , nach meinem Burschen 

f rag te , erhielt ich ein lakonisches: »se fueM« zur Antwor t . »Er 

ist f o r t ! « I m ersten Zorne woll te ich i h m nachsetzen und seine 

U m k e h r m i t dem Revolver erzwingen. Dann sagte ich mir , dass 

sich der Mensch versteckt halten w ü r d e , und schickte den Buben 

auf die Suche nach einem Ersatz. E r kehrte mehreremals un-

verrichteter Sache heim, liess aber aus mancherlei Fragen durch

merken , dass er selbst mich weiter geleiten wol le . I c h nahm 

i h n , trotzdem er s c h w ä c h l i c h , zerlumpt und des Weges so un

kund ig war wie i c h , u n d hatte es nicht zu bereuen. Seine 

M u t t e r , eine a l te , fast taube I n d i e r i n , von zigeunerhaftem Aus

sehen, welche die Rol le einer Zugehefrau i n der Herberge spielen 

mochte , staffierte i hn m i t einem zerrissenen Hute u n d einer zer

fetzten Ruana aus. G e p ä c k hatte er nicht . Es gab noch eine 

Tasse Schokolade, und dann ging es for t . D e m Knaben standen 

die T h r ä n e n in den Augen, es war seine erste Reise in ' die Welt , 
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das heisst , ü b e r die Felder von C ä q u e z a hinaus. Barfuss, auf 

das dür f s t igs te gekleidet , trabte er dem f remden Senor vorauf, 

der n icht e inmal seine Sprache ordent l ich verstand. I c h be

wunderte seinen M u t . W i r r i t ten verschiedene Stunden an den 

Bergeslehnen h i n , h ö h e r und h ö h e r steigend. Der R i o Negro, 

wie der Fluss t i e f unter uns von jetzt ab genannt w i r d , ver

schwindet oft unseren Bl icken , so wei t f ü h r t uns unser Pfad in 

die Berge h ine in . B a u e r n h ö f e begleiten i h n , die von Mais

pflanzungen umgeben sind. 
Dann übe r sch r i t t en w i r den B e r g r ü c k e n , wahrscheinlich, um 

eine starke Biegung zu ersparen, und erbl ickten erst wieder gegen 

M i t t a g den schwarzen Fluss, welcher nun 400 m unter uns fliesst. 

I n einer steilen Steinschurre m ü s s e n wi r h inun te r , denn unser 

Weg übe r sch re i t e t i h n und füh r t auf der anderen Seite for t . Der 

Abstieg ist entsetzlich. V o r und hinter uns k o m m t das lose, 

schieferige Gestein ins Fliessen. W i r r i t ten die Schurre i m Zick

zack, jede Wendung scharf bewachend, denn an der einen Seite 

fäll t der Fels j äh l i ngs i n die Tie fe . Der Knabe leitet das Last

tier, das sonst ohne F ü h r u n g l ä u f t , kurz gefasst am Lasso. W i r 

trafen den Fluss bei Las Juntas (1380 m ) , wo w i r zuerst die 

Banane b e g r ü s s t e n , und der Junge i n grosse Freude g e r ä t , dass 

er fü r einen Cuart i l lo ein ebenso grosses B ü n d e l e r h ä l t , wie i n 

C ä q u e z a für einen Real . Das Almuerzo hatten wir bereits i n 

Gestalt einer Mazamorra, i n welcher das Maismehl vorwog, unter

wegs genommen. Das war ein G l ü c k , denn i n Las Juntas war 

nichts zu bekommen. D e n R i o Negro passierten wi r auf einer 

schwanKenden H ä n g e b r ü c k e . V o r Jahren hat eine fes tgefügte , 

eiserne exist ier t , bis sie durch ein f ü r c h t e r l i c h e s Hochwasser 

hinweggerissen wurde. N u r die n a t ü r l i c h e n Pfeiler, harte Felsen, 

sind gebl ieben , u n d an ihnen h ä n g e n noch T r ü m m e r des ver

schwundenen Ü b e r g a n g e s . A l s ich einige Monate spä t e r den

selben Weg machte , war auch die H ä n g e b r ü c k e ze rs tö r t worden, 

so dass wir an einer Fur t durch den Fluss mussten. Bei Be

ginn der n ä c h s t e n Trockenzei t w i r d man w o h l eine neue , aber 

keineswegs s t ä rke re B r ü c k e bauen u n d sich so Jahrzehnte lang 

von dem Flusse narren lassen. E i n B r ü c k e n z o l l w i r d auch er

hoben, wenn man sich das andere Ufer m i t Lebensgefahr, durch 

die brausenden Wogen rei tend, erobert hat. D ie gewaltigen Fels-
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und B e r g w ä n d e , an denen wir am l inken Ufer hinaufstarren, 

b i lden den schroffen Absturz des P ä r a m o von Chingasa. Etwa 

160 m ü b e r uns l iegt das Ö r t c h e n Quetame, ein derart ver

borgenes Felsennest, dass es sich unseren Bl icken entzieht. 

W i r setzten unseren Weg i m engen Thale des R io Negro 

fort , aber nicht in der Tiefe , sondern hoch oben an den riesigen 

B e r g e s h ä n g e n auf einem Saumpfade , der nur eben zwei Reitern 

einander auszuweichen erlaubt. Stundenlang ri t ten wir an A b 

g r ü n d e n h i n , die sich unmittelbar neben uns , 2 0 0 — 5 0 0 m tief, 

aufthun. W i r verlassen uns auf den sicheren Gang der T i e r e ; 

den Rand des Weges schütz t nichts als h in und wieder eine 

Agave. Nunmehr lauschen wir gespannt auf die Hornsignale der 

Viehtreiber, um uns zum Ausweichen an eine breitere Stelle oder 

i n eine na tü r l i che Nische der Felsen zu flüchten, welche l inker 

H a n d senkrecht emporsteigen. W o der Weg eine Biegung machte, 

r i t t ich v o r a n , um dem Jungen , welcher das Cargatier wiederum 

kurz am Lasso f ü h r t e , Bescheid zu geben, wenn uns Lasttiere 

oder Reiter entgegenkommen. E i n einziges Lasttier füllt die 

Wegesbreite fast vo l l s t änd ig aus, und so oft es den A b g r ü n d e n 

ausweichen w i l l , s tösst es mi t der Last krachend gegen die Fels

w ä n d e . Es ist gezwungen, am Saume des Weges zu schreiten, 

um Platz zu gewinnen. Den alten Hufspuren folgte auch mein 

Rei t t ie r ; es hiel t sich unmittelbar an der K a n t e , obwohl es 

Steine und Erdmassen vom Rande des Weges abstiess, die i n 

die Tiefe ko l le r t en ; nur widerwi l l ig liess es sich in des Weges 

Mi t te lenken. Einigemale kn ick t der Pfad fast rechtwinkl ig um, 

so dass wi r die Ä n d e r u n g seiner Richtung erst i n dem Augen

bl icke begre i fen , wo der Abgrund sich auch vor uns auf thut . 

Felsenmassen, die fast bis auf unser Haup t h e r a b h ä n g e n , be

hinderten die Aussicht. Bald sind glattgetretene Felsentreppen 

zu nehmen, ba ld senkt sich der Pfad morsch und abschüss ig 

wie ein Dach dem Abgrunde z u , dann m ü s s e n wir die Tiere 

m i t aller K r a f t e inwär t s zerren. Dabei reiten wir in einem 

doppelten Feuer. Die eine Flanke t r i f f t ungeschü tz t die volle 

Sonne, und gegen die andere werfen die Felsen die Hi tze zurück . 

Einigemale erkl immen wir beinahe den Grat des Bergzuges und 

merken die H ö h e an den kalten Winden und dem Adler farn , 

der zwischen dem Gestein massenhaft wächs t . A n dieser Strasse 



fehlen Ansiedelungen. Ruhepunkte bieten uns h i n u n d wieder 

die S te l len , wo ein Bach ü b e r den Weg r i n n t , i h n i m steilen 

Sturze erreichend u n d verlassend. H i e r k lammerten sich einige 

S t r ä u c h e r fes t , deren Schatten wi r uns fü r einige Minu t en h in 

geben. Der Junge fängt einige Totumas vo l l Wasser au f , das 

uns eiskalt vo rkommt . L ibe l l en und Schmetterlinge umgaukeln 

uns an diesen P l ä t z e n ; die schattenlosen Strecken beleben nur 

Eidechsen und Schlangen. So wei t w i r sehen, sind die Berge 

led ig l ich von einer niedrigen Grasnarbe bedeckt, i n der vereinzelte 

Agaven sich emporrecken. I m m e r wieder begegnen w i r gewaltigen 

Erdrutschen. Das T h a l des R io Negro ist i n diesem Abschni t t 

das düs t e r s t e u n d grossartigste, welches i ch i n den K o r d i l l e r e n 

kennen lernte. Es ist ungemein tot . A u c h i n der T ie fe er

s p ä h e n w i r nirgends eine H ü t t e ; das Pflanzenleben erstarb bis auf 

einen k ü m m e r l i c h e n Rest ; auch der Verkehr ist n ich t rege. 

Zwischen Quetame u n d Vi l lav icencio giebt es keine Ortschaft , 

u n d erst vor Monte Redondo schneiden wir ein S e i t e n t h ä l c h e n 

u n d m ü s s e n fast auf dessen Niveau hinab. Dann geht es noch

mals bergauf, einem A b h ä n g e z u , welcher sich bis zum Flusse 

vorschiebt u n d ein weisses, we i th in leuchtendes H a u s , die 

Posada, t r äg t . 

Bei den columbianischen H e r b e r g s m ü t t e r n da r f man i m al l 

gemeinen weder Zuvorkommenhei t noch Eifer erwarten. A u f die 

F rage : » G i e b t es H e r b e r g e ? « erfolgt ein lakonisches »Viel

le ich t« , selbst wenn das Haus leer steht. I n diesem Fal le aber 

ein » N e i n « zu h ö r e n , ü b e r r a s c h t e m i c h h ö c h s t unangenehm. Wei t 

und brei t schien es ke in anderes Haus zu geben; dabei war uns 

die Nacht auf den Fersen, die i n den T r o p e n n icht kriecht , 

sondern p lö tz l i ch hereinbricht . I c h befahl trotz der Absage ab

zusatteln und zu entlasten und unterwarf das Haus einer eigen

m ä c h t i g e n , g r ü n d l i c h e n Inspekt ion . Andere G ä s t e waren nicht 

anwesend, das ü b l i c h e Herbergszimmer aber durch die Zol l 

b e h ö r d e verschlossen, da es als Lager fü r Zucker d iente . Die 

Posada war n ä m l i c h m i t einer Cahapresserei ve rbunden , und da 

mochte die Steuerrevision noch i m G ä n g e sein. Zur Vermehrung 

meines Ing r imms musste i ch die Wahrnehmung machen, dass das 

Zimmer , von einer Veranda umgeben, ü b e r a u s angenehm lag und 

ü b e r O r a n g e n b ä u m e hinaus einen Ausb l i ck auf die Gebirge hatte. 



— 233 -

Ferner entdeckte ich einen engen, fensterlosen R a u m , efne A r t 

Rumpe lkammer , m i t einer Bettstelle. Diese reklamierte ich als 

Nachtlager , was einen weiteren Widerspruch n icht hervorrief. 

E inen neuen K a m p f entfesselte unser Verlangen nach einer Abend

mahlzeit. Es gebe nichts, die Comida sei schon v o r ü b e r ! Erst 

als ich i n die K ü c h e eindringen woll te , verstand man sich dazu, 

noch einige Bananen, Eier und etwas Fleisch zu braten. Sogar 

eine Suppe tauchte auf. Eine jener schwelenden columbia

nischen Talgkerzen beleuchtete das M a h l , bei dem mi r eine alte 

Brandykiste den Stuhl ersetzen musste. 

Der A b e n d br ingt für den Reisenden die einsamsten Stunden. 

I n der Herberge f indet er keine Zerstreuung und, selbst wenn er 

die Landessprache g e n ü g e n d beherrscht, nicht immer Gelegenheit 

zum Plaudern, denn das Landvo lk weicht i h m mi t scheuem Miss

trauen aus. Dass dies bei m i r besonders der Fa l l war, der ich 

m i t Netzen und grossen Pinzetten ausge rüs t e t a n k a m , und von 

dem mein Peon sicher schon berichtet hatte, was für entsetzliches 

Getier ich i n B ü c h s e n und Gläse r hineinstopfe, w i r d nicht wunder 

nehmen. Mitunter halten einen die Leute selbst für ver rückt . 

I c h schlenderte ü b e r die Strassen nach einem Schuppen, wo man 

noch e i f r ig Cana presste. E i n Ochsengespann trieb an langer 

Deichse l , e i n f ö r m i g i m Kreise z iehend, die d i cken , knarrenden 

Wa lzen , zwischen welche einige M ä n n e r das saftig g r ü n e Rohr 

schoben. Eine t r ü b e Laterne beleuchtete die s p ä t e , g e f ä h r l i c h e 

Arbe i t , be i der viele zum K r ü p p e l werden, deren Arme von den 

Walzen ergriffen wurden. U m den Schuppen herum watete man 

i n den Blä t t e rn des Rohres, hier schwelgten unsere Tiere , heute 

ohne jede Fessel, denn der Potrero, welcher sich anschloss, sollte 

sicher umhegt sein. I n meiner K a m m e r raschelten Ratten. V o n 

der Zimmerdecke h ing eine breite B a n d s ä g e herab, die ihre scharfen 

Z ä h n e meinem Lager zukehrte. I ch legte nur den Rock ab und 

trennte mich auch nicht von den Stiefeln , da mi r der Ort eine 

Brü t s t ä t t e für S a n d f l ö h e zu sein schien. 

A m Morgen g ing es von dannen, ehe i n der Posada der 

Betrieb begonnen ha t te , denn der Weg bis Vi l lavicencio nahm 

noch mindestens einen vol len T a g i n Anspruch. Die saumselige 

Berei tung des Desayuno durfte ich nicht abwarten, wi r mussten 

uns • mi t einer Ta fe l Schokolade und einer T o t u m a vo l l Wasser 
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und W e i n b e g n ü g e n . Der Weg f ü h r t e z u n ä c h s t i n der f r ü h e r e n 

R i c h t u n g for t u n d n ö t i g t e uns, zwei N e b e n f l ü s s e des R i o Negro 

zu passieren , deren b re i t e , a b s c h ü s s i g e T h ä l e r gewaltige Stein

schurren vors te l l ten , die uns einen B e g r i f f von den kolossalen 

Wassermassen gaben , welche hier i m Sommer heruntertosen 

m ü s s e n . B r ü c k e n fehlen. Heute liessen sich die B ä c h e ohne 

Gefahr durchrei ten. H i n t e r Guayabal , einem einzelnen G e h ö f t , 

verlieren w i r den B l i ck auf den Fluss, da sich unser P fad weit 

von i h m abzieht u n d einer hohen Felsenwand fo lg t . Der 

schwindelnde Weg ist h ä u f i g aus dem Felsen heraus gehauen, 

wir rei ten minutenlang wie i n T u n n e l s , denen m a n eine Seiten

wand nahm. Ö f t e r s fehlte der felsige Boden, dann ist er durch 

Holzplafonds ersetzt, die m i t Steinen u n d Erde ü b e r s c h ü t t e t s ind. 

W i r bemerken sie erst, wenn unser Maul t ie r unmit telbar vor ihnen 

stutzt und dann z ö g e r n d fortschrei tet ; der G u n d erbebt und 

d r ö h n t . 

Unser Saumpfad hat sich inzwischen fast genau nach Osten 

gewandt. W i r bef inden uns zwischen u o o und i o o o m H ö h e 

und s ind i n die T ie r ra caliente eingetreten. D ie Landschaf t be

k o m m t ein völ l ig anderes Gesicht. Das T h a l des R i o Negro 

erweiterte sich bedeutend , der Fluss ist breiter u n d ruhiger ge

worden . D ie Gebirge, welche ihn rechter H a n d begrenzen, zeigen 

wellige K o n t u r e n und sanftere A b h ä n g e . Soweit das Auge zu 

bl icken vermag, deckt sie der ü p p i g s t e U r w a l d . I n der Ferne 

gleicht er einem deutschen Laubwalde , nur dass ich be i diesem 

niemals wie hier den E i n d r u c k gewann, als sei er aus u n z ä h l i g e n , 

riesigen L a u b p e r r ü c k e n zusammengesetzt. D u r c h das g l e i c h m ä s s i g e 

G r ü n schimmern silberne S t ä m m e . Nirgends werden die g r ü n e n 

Wogen, wie am Magdalena , von Palmenwipfe ln ü b e r r a g t . A u c h 

auf der Sei te , an welcher wi r . re i ten, beginnt der W a l d . Die 

A b g r ü n d e werden von B ä u m e n und S t r ä u c h e r n mask ie r t ; auch 

ü b e r uns schliesst sich h ä u f i g das Laubdach zusammen, u n d zu 

unserer L i n k e n steigt der W a l d ebenfalls d ich t u n d p r ä c h t i g auf. 

Die B ä c h e , welche i n Kaskaden die steilen B e r g e s h ä n g e herab

fal len, netzen die langen, biegsamen Wedel von niederen Palmen, 

Cyclanthaceen und z a r t b l ä t t r i g e n Farnen. Phi lodendren und 

und Columneen m i t roten L i p p e n b l ü t e n k l i m m e n an den B ä u m e n 

empor. Niedere Araceen b i lden Rasen, hohe He l i con ien G e b ü s c h e . 
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Der W a l d ist auch i n dieser tieferen Region noch auffal lend reich 

an Baumfarnen (z. B . ffemiteliä). Das feuchte Gestein bekleidet 

Polypodium und Aspidium. 

A n keinem Orte habe ich eine solche Fü l l e von verschiedenen 

Schmetterlingen wieder gesehen, wie in dieser Waldregion. Was 

dem Urwalde auch hier an B lü ten mangelt, w i r d reichlich durch 

die bun te , schillernde Pracht der Schmetterlinge ersetzt, welche 

i n verwirrender Zahl sein sonnendurchleuchtetes Ha lbdunke l bis i n 

das h ö c h s t e Laubstockwerk farbig beleben. E i n Heer von Typen 

kreuzt unseren schmalen Weg, und vorwiegend sind es fremdartige 

Erscheinungen, denn das E i g e n t ü m l i c h e der neotropischen Schmetter

lingswelt entfaltet sich besonders i n der heissen Region. Sie ist 

das Reich der He l icon iden , jener m e r k w ü r d i g isolierten Famil ie , 

deren Arten ebensowohl durch ihre grellen T i n t e n , welche aut 

den Unterseiten der F l ü g e l kaum an In tens i t ä t verlieren, als durch 

ihren langsamen, scheinbar schwerfä l l igen F lug die Aufmerksam

keit fesseln. Ro t und Gelb in schwarzem Grunde, oft mi t Braun 

und Orange versetzt, aber immer leuchtend, herrschen bei ihnen 

v o r ; daneben machen sich Ar ten mi t weissen Flecken, G r ü n und 

Ul t ramar inblau geltend, und die tieferen Schatten bevorzugen solche 

m i t völlig durchsichtigen, schwarz gerahmten und g e ä d e r t e n F l ü g e l n ; 

den He l icon iden ä h n e l n eine Reihe von Acraeiden und Nympha-

l iden , die ersteren auch in ihrem Benehmen. Einige derselben 

ü b e r r a s c h e n an manchen Orten der Tier ra templada durch ihr 

massenhaftes Auf t r e t en , z. B . in der Umgebung von F u s a g a s u g ä 

(1700 m) Acraea anteas, welche die roten Hel iconien kopiert . 

I n der Tier ra caliente tummelt sich an sonnigen P lä tzen ü b e r a u s 

zahlreich eine brennend rotbraune Nymphal ide , Colaenis delila. 

Eine andere auffa l lende, wenn auch seltenere Erscheinung ist 

Colaenis dido, eine grössere A r t jener F a m i l i e , deren F lüge l in 

g r ü n e , schwarzgerahmte Fenster zerlegt sind. 

Die Nymphal iden , die gröss te und universellste aller Schmetter

l ingsfamil ien, sind in den neotropischen Regionen durch 16 eigen

t ü m l i c h e Geschlechter, also eigenartiger als irgendwo anders, ent

wickelt . I n verschiedenen lässt sich offenbar ein Ersatz für 

fehlende, namentl ich palaearktische und nearktische erkennen. 

Diane und Euptoieta vertri t t unsere Perlmutterfalter, Phyciodes m i t 

140 kleinen Arten, welche die gröss te Mannigfal t igkei t in F ä r b u n g 
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u n d Zeichnung zeigen, unsere Scheckenfalter (Melitaea), Pyrameis 

caryc den Dis te l fa l te r ; an unsere Segelfalter er innern die lang

g e s c h w ä n z t e n Megalura. Fast alle s ind g l ä n z e n d e N u m m e r n . 

Eunica g e h ö r t m i t 60 Ar ten durch ihre blauschil lernden F lüge l 

decken zu den s c h ö n s t e n Tagfa l tern des K o n t i n e n t s . N o c h farben

p r ä c h t i g e r sind die zahlreichen Catagramma, bei welchen auch 

die Un te r f l üge l i n aparter u n d g l ä n z e n d e r Malerei erstrahlen; vor

nehm wirken Adelpha und Apatura, bei denen die dunk len F lüge l 

decken leuchtende Flecken und Binden einer einzigen Farbe zieren, 

und nur die hellen R ü c k s e i t e n auffal lend bunt s ind. Callicore 

ist durch die völ l ige Verschiedenheit beider F l ü g e l s e i t e n aus

gezeichnet. W ä h r e n d die oberen in schil lerndem Blau, G r ü n oder 

Gelb spiegeln , das ein tiefschwarzer Untergrund hebt, deckt die 

unteren ein stumpfes Silbergrau. Eine kleine, aber hervorragend 

bunte Gesellschaft r e p r ä s e n t i e r t Eubagis. Zu den Prachtfaltern 

z ä h l e n die hunder t Ar ten , m i t welchem die Gat tung Anaea den 

neotropischen Farbenreichtum steigert. Diese vielfach g e s c h w ä n z t e n 

Schmetterlinge e rg l änzen i n G r ü n , B l a u , ge sä t t i g t em Dunkel ro t , 

das i n tiefes Schwarz aus läu f t , und weisen ausserdem oftmals 

wunderbar fe in i n Go ld - u n d B r o n z e t ö n e n mamorier te Unterseiten 

auf. A l l e ü b e r s t r a h l t Prepona, eine Gattung hervorragend grosser 

Schmetterlinge m i t raschem, k r ä f t i g e m Flug , aus den heissen 

Niederungen des Cauca u n d Magdalena, m i t dunkelblau und roten, 

b l a u g r ü n e n oder g r ü n e n u n d blauen, brei ten L ä n g s b i n d e n i n tief

schwarzem oder schwarzbraunem Grunde. Sie lei ten zu den herr

lichsten Nympha l iden übe r , zu den Agrias, ih rem F ü r s t e n g e s c h l e c h t , 

wie es S t a u d i n g e r wegen seiner S c h ö n h e i t bezeichnet. Beide 

Seiten der F l ü g e l wetteifern an leuchtenden F a r b e n , u n d die 

unteren haben sogar h ä u f i g noch einen besonderen Schmuck in 

einem bunten Mosaik von Randaugen. D ie Geschlechter Myscclia, 

Epiphile u n d Epicalia zeigen einen ausserordentlichen sexuellen 

Dimorphismus . W ä h r e n d die M ä n n c h e n al lgemein leuchtend ge

fä rb t s ind u n d teilweise i n u n g e w ö h n l i c h auffal lenden Farben

zusammenstellungen p rangen , wie schwarz und b lau oder sattem 

Vio le t t , orange u n d u l t ramar in , smalteblau u n d Scharlach, ist das 

Schuppenkle id der Weibchen unscheinbar u n d mono ton . 

Biologisch m e r k w ü r d i g e N y m p h a l i d e n s ind die m i t 18 Ar ten 

ü b e r das ganze neotropische Gebiet verbreiteten Ageroniä; einmal, 
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we i l sie sich stets m i t ausgebreiteten F l ü g e l n an einem Baum

stamm , Staket oder einer Mauer niederlassen, sodann, wei l sie 

einander unter l au t em, klapperndem G e r ä u s c h verfolgen, das sie 

wahrscheinl ich mi t ihren F l ü g e l n hervorbringen. F ü r ihre ab

weichende Ruhestellung giebt die F ä r b u n g ihrer F l ü g e l eine sichere 

E r k l ä r u n g . Dieselben sind unten bunt und auffa l lend, oben da

gegen derart verwaschen grau, g rün , braun, schwärz l ich und gelb

l i ch marmor ie r t , dass sie sich von flechtenbewachsenen Rinden 

oder Steinen kaum abheben. Sie verhalten sich wie unser Birken

spanner, bei dem eine gleiche S c h u t z f ä r b u n g dieselbe Gewohnheit 

hervorgebracht hat. 

W ä h r e n d die Nympha l iden i n der Mehrzahl L i c h t und Sonne 

aufsuchen und die Savannen mi t den zerstreuten Bosketten be

vorzugen, b e s c h r ä n k e n sich andere auf den U r w a l d und entfernen 

sich nur vereinzelt weit ü b e r seinen Saum hinaus, dann aber, um 

wieder i n die dunklen Schatten eines Kaffee- oder Kakaohaines 

oder i n das Blattwerk der Orangen zu fl iehen. Eine solche den 

U r w a l d liebende Famil ie sind die E r y c i n i d e n , welche mi t übe r 

i o o o Ar t en i n der neotropischen Region verbreitet s i n d , und 

durch ihre kolossale Fü l l e , grellen und bunten F ä r b u n g e n zu den 

charakteristischen Urwaldbewohnern S ü d a m e r i k a s g e h ö r e n , trotz

dem sie meistens sehr kleine Formen vorstellen. Zumal i n den 

f r ü h e n Morgenstunden machen sie sich bemerk l ich , da sie vor 

allen anderen, munter werden. E i n Geschlecht (Theope) erinnert 

auffal lend an die B läu l inge . Diese, die Lycaeniden, f inden ihre 

Hauptvertretung durch die Gattung Thecla m i t 6—700 Arten, von 

der nur 4 0 — 5 0 abgehen, die. sich auf die beiden arktischen 

Faunengebiete verteilen. V o n der Pracht neotropischer Lycaeniden 

geben die unseren keine Vorstel lung. Ar ten der Tier ra caliente 

erreichen die Grösse unserer F ü c h s e . Ihre Hin te r f lüge l sind of t 

doppelt g e s c h w ä n z t . Metall isch g l ä n z e n d e s B l a u , G r ü n oder 

S m a r a g d g r ü n deckt ihre F lüge l , die ü b e r d i e s oft m i t rubinroten 

Augen geziert s ind. Die Unterseiten wetteifern an Glanz m i t den 

oberen, manche sind bunter. Zu den p r ä c h t i g s t e n aber isolierten 

g e h ö r e n Eumueus und Theorema m i t wunderbarem G r ü n auf 

schwarzem Grunde und goldenen Randflecken i n den Hinter

f lügeln . Bei der ersteren ist der Hin ter le ib intensiv karminrot . 

A u c h an Papi l ioniden ist unsere Region Vor allen anderen 
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reich . Sie besitzt mehr Ar t en als die ü b r i g e n Faunengebiete 

zusammen, welche m i t wenigen Ausnahmen zu der kosmopoli t ischen 

Gattung Papilio g e h ö r e n u n d die g l ä n z e n d e Aeneasgruppe der

selben b i lden . Manche ihrer Ar t en erinnern uns lebhaft an 

he imat l i che , denn sie gleichen unserem Schwalbenschwanz oder 

Segelfalter, nur sind sie ausserordentlich viel g r ö s s e r ; be i anderen 

vertr i t t das Gelb ein perlmutterart ig g l ä n z e n d e s Weiss ; viele der 

häu f ig s t en indessen besitzen schwarze F l ü g e l m i t r o t e n , grellen 

F l e c k e n , die nament l ich den R a n d der hinteren s ä u m e n . A m 

fremdartigsten wirken j e n e , bei welchen die S c h w ä n z e fehlen, 

und deren F l ü g e l d e c k e n i n den verschiedenartigsten g r ü n e n 

T ö n e n irisieren. 

Die P i e r iden , welche auch durch S ü d a m e r i k a i n stattlicher 

Anzahl f l i egen , verleugnen hier auf fä l l ig die bei ihnen sonst ob

waltende G le i ch fö rmigke i t . Nament l i ch die Formen der heissen 

Gegenden zeigen v e r b l ü f f e n d e Kontraste . Besonders die A n 

g e h ö r i g e n der Gat tung Dismorphia sind ü b e r a u s verschieden unter 

s i c h , indem manche den H e l i c o n i e n , andere völ l ig den durch

sichtigen I t h o m i e n und wieder andere Acraeen gleichen. Merk

w ü r d i g h e l i c o n i u s ä h n l i c h e T y p e n besitzt auch Perrhybris. Dabei 

fehlt es nicht an Erscheinungen, wie unseren Kohlweiss l ingen 

und Z i t r o n e n v ö g e l n . Letztere werden durch die Gat tung Catopsilia 

i n ausgezeichneter Weise ersetzt und g e h ö r e n zu den häu f ig s t en 

Fal tern namentl ich der trostlos heissen K ü s t e n , wie be i L a Guayra 

und Puerto Cabello, u n d sonnverbrannten Buschungen. 

Die g l ü h e n d e n , schattenlosen Niederungen s ind auch die 

bevorzugten T u m m e l p l ä t z e der grossen, braunroten, schwarzgeaderten 

u n d gefleckten Danaiden * ) , w ä h r e n d die glashellen Ithomia und 

mehr oder minder durchscheinenden u n d vorherrschend i n den 

Farben der gelbroten He l i con ien gekleideten Napeogenes, Ceratinia 

u n d Melinaea Waldfa l ter s ind. A u f f a l l e n d reizvolle Zierden des 

Urwaldes oder schattiger Plantagen sind jene transparenten Saty-

r iden m i t blauen Augen u n d blutfarbenen Flecken auf den Hinter

f lüge ln (Callitaera wxxdHetaera), ferner die blaugrauen m i t leuchtendem 

R o t und Weiss (Pierelia) und vor a l lem die grossen, düs t e r en , 

aber m i t f a r b e n p r ä c h t i g e n B inden und Flecken gezeichneten 

*) Danais cripptis, plcxippns, chrysippus. 
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Antirrhaca und Pedaliodes. Nament l ich an den W a l d r ä n d e r n 

und boskettreichen Wiesen sind die meist dunklen und kleinen 

Euptychia h ä u f i g , an denen Columbien äusse rs t reich ist. Die 

vielen Ar ten dieser G a t t u n g , man kennt etwa 2 0 0 , erinnern am 

meisten von den neotropischen Satyriden an die unsrigen. 

Al l e Tagefalter werden an G r ö s s e und Pracht von den 

M o r p h i d e n und Brassoliden über t ro f fen . Sie sind nicht al lein die 

herrlichsten neotropischen Schmetterl inge, sondern g e h ö r e n zu 

den k ö n i g l i c h s t e n Erscheinungen dieser von der Natur mi t wunder

vol len G e s c h ö p f e n so verschwenderisch ausgestatteten Region. 

Den Besitz der Morph iden tei l t S ü d a m e r i k a mi t der ostindischen 

Festlands- und Inselfauna, Neuguinea und Polynesien, aber unser 

Kon t inen t ist durch das artenreichste und s c h ö n s t e der Ge

schlechter (Morphd) bevorzugt. Die Morph inen wäh len nicht, wie 

man aus dem Namen schliessen m ö c h t e , m i t Vorl iebe die spä t e r en 

Tagesstunden zum F l u g — manche Brassoliden zeigen diese 

Eigenart — , sondern schweben den ganzen T a g ü b e r i m halb

l ichten Walde i n mittlerer H ö h e umher und gaukeln i n der 

F luch t zu den h ö c h s t e n Baumwipfeln empor. F ü r alle ist der un

gemein lebhafte, metallische Glanz der F l ü g e l d e c k e n charakteristisch, 

und für viele das c h a m ä l e o n t i s c h e Spiel der Farben bei wechselnder 

Beleuchtung: ein völ l iges Verschwinden , dann ein gelbes oder 

violettes Auf leuchten und schliesslich ein Erstrahlen i m tiefsten 

A z u r b l a u , das wieder j ä h i n einem matten Perlmutterglanze er

sterben kann. Der bekannteste ist der »muzo« (Morpho cypris), 

besonders bei der w e l t b e r ü h m t e n Smaragdmine von Muzo i n der 

oberen Tier ra caliente häuf ig , aber bis nach Centraiamerika h inein 

verbreitet. Das M ä n n c h e n ist he l lh immelblau mi t gelbweissen 

Que rb inden , das Weibchen dunkelgelb. Letzteres soll sehr viel 

seltener als das M ä n n c h e n sein, indessen behaupten die columbiani

schen S c h m e t t e r l i n g s h ä n d l e r , es fliege viel h ö h e r und werde darum 

nur ausnahmsweise gefangen. M i t dem Muzo ist M. rhetenor nah 

verwandt ; er ü b e r r a s c h t ebenfalls durch lebhaften Dimorphismus 

i n beiden Geschlechtern. Das ultramarine M ä n n c h e n besitzt ein 

lebhaft orangefarbenes Weibchen. Die häuf igs t en Morphinen sind 

jene dem Menelaos (M. menelaos) verwandten, r ies igen, pracht

vol len Falter mi t schwarzen O b e r f l ü g e l n , die breite blaue oder 

g r ü n b l a u e L ä n g s b i n d e n z ieren, welche gelegentlich den dunklen 
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G r u n d bis auf einen R a n d z u r ü c k d r ä n g e n . Die d ü s t e r e n Unter

seiten der F l ü g e l s ind m i t mehreren g r ü n e n oder braunen Augen 

gezier t*) . Besonders an den A b h ä n g e n der Ostkordil lexe be

gegnet man ihnen Schrit t fü r Schrit t . F ü r das heisse Cauca- und 

Magda lenen tha l . ist ein silbergrauer Morpho- m i t braunem Rande 

bezeichnend (M. theseus), u n d von der T i e r r a templada bis auf 

die Hochebene von B o g o t ä steigt ein einziger seines, die heissen 

Regionen l iebenden Geschlechtes empor , eine halbdurchsichtige, 

schillernde A r t m i t roten Flecken an den seltsamerweise kurz . ge

s c h w ä n z t e n H i n t e r f l ü g e l n (M. sulkowskyi). 

Unter den Brassoliden umfasst die Gat tung Caligo u n g e f ä h r 

20 Ar t en von Prachtfaltern. Diese s ind sichere Abendboten . 

Eine halbe Stunde vor der D ä m m e r u n g erseheinen die riesigen, 

langsam und t ie f schwebenden Falter m i t den matt sammetart ig 

g l ä n z e n d e n , b l a u ü b e r f l u t e t e n F l ü g e l d e c k e n , an denen öf te rs orange

farbene Flecken und Binden aufleuchten. T ro t z der sinkenden 

Sonne verlassen sie, n icht den t iefen Urwaldschatten. Manche 

erwachen erst bei völ l iger Dunkelhei t . D e n T a g verbringen sie 

an B a u m s t ä m m e n . Dabei sind die F lüge l zusammengeschlagen, 

und nun k o m m t eine wunderbar feine Zeichnung zur G e l t u n g : 

eine i n dunklen T ö n e n gehaltene Maserung . u n d ein paar riesige, 

weissgelb gerandete Augen an den H i n t e r f l ü g e l n . M a n w i r d trotz 

dieser Flecken die S c h u t z f ä r b u n g nicht verkennen und ihrer W i r k u n g 

bewusst, da man häu f ig bei der Pirsche i m Urwalde auf A r m 

l ä n g e ' neben sich die Falter aufscheucht, ohne sie fast je i n der 

Ruhe zu bemerken. Der widerwi l l ige Tagesflug ist kurz, so weit 

wie ein Stein fliegt, dann lassen sie sich nieder und verharren 

wie erstarrt bis zum A b e n d . Die meisten s ind Bewohner der 

T ie r ra cal iente , aber ebenso häu f ig i m U r w a l d der M e e r e s k ü s t e , 

wie i n den heissen F l u s s t h ä l e r n der K o r d i l l e r e n oder os twär t s i n 

den W a l d s ä u m e n der Llanos . E i n Wunder an G r ö s s e ist die 

d ü s t e r e Caligo eurylochus, welche 19 cm k l a f t e r t , an S c h ö n h e i t 

C. atreus. Aus ihren fast schwarzen F l ü g e l n hebt sich vorn eine 

s c h r ä g e , dunkelblaue Binde m i t b r e i t e m , violet ten L ich te heraus, 

h in ten ein lebhaft orangefarbenes Band . Hervorragend farben

p r ä c h t i g und Caligo ü b e r a u s ä h n l i c h ist die Gat tung Eryphanis. 

) Morpho achilles, amathonte, peleides, deidamia. 
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Sie schliesst ebenfalls riesige Abendfal ter e i n , von denen der 

g r ö s s t e , der intensiv blau und o r a n g e g e f ä r b t e E. antomedon, be

sonders häu f ig ist. 

A u f heissen, offenen P lä t zen sind die Hesperiden ausser

ordent l ich zahlre ich; von dieser gewaltigen Tagfal terfamil ie hat 

die neotropische Region ebenfalls den L ö w e n a n t e i l bekommen. 

I n der Tier ra caliente bis hoch i n die Templada hinauf fliegen 

die meist dunkelbraunen, weisslich gefleckten. Eudamus, welche 

sich durch, ihre l a n g g e s c h w ä n z t e n Hin te r f lüge l leicht kennt l ich 

machen und von Telegonus und Thymele unterscheiden, die ihnen 

in F ä r b u n g , Zeichnung und besonders durch den dicken, pelzigen 

u n d g rün l i ch schimmernden L e i b ä h n e l n . I m allgemeinen sind 

die neotropischen D i c k k ö p f e düs t e r ge fä rb t . Bei manchen , so 

den zahlreichen Pyrrhopygen, haben K o p f u n d Hinter le ib ein • 

leuchtendes Rot oder Orange bekommen. Das grosse Geschlecht 

der Erycides darf als das der Prachthesperiden gel ten; F lüge l und 

L e i b zeigen bunte Farben i n oft grellen G e g e n s ä t z e n . 

D ie bunte Schmetterlingspracht w i r d noch durch zahllose 

Spanner vermehrt. O f t t r i f f t man auf Scharen von Geometrinen 

mi t dem F lüge l schn i t t der Papil ionen und- einem tiefschwarzen 

K l e i d e , das viele g o l d g r ü n e , g l ä n z e n d e L ä n g s b i n d e n durchsetzen. 

Diese schillernden , grossen Schmetterlinge hocken mi t Vor l iebe 

auf Unra t . Es sind zwei einander sehr ä h n l i c h e Ar ten häuf ig , 

welche sich wahrscheinlich ausschliessen. Die k le inere , Cydimon 

fulgens, ist am Magdalena und bis nach Centraiamerika ver

breitet, die g rössere , C. leilus ostandin und auch bei Vi l lavicencio 

zu Hause. I n die Reihe der s c h ö n s t e n Schmetterlinge g e h ö r e n 

Spinner (Arcti idae). Darunter die i n ihren lebhaften Farben

kontrasten reizenden Charidea und Heliura, von denen manche 

an Fliegen e r innern , die grossen Eucyane m i t intensiv blauen 

Hin t e r f l üge ln und die ü b e r a u s bunten und artenreichen Ge

schlechter Phalde und Pericopis, welche unseren B ä r e n s p i n n e r n 

nahestehen. 
Alles i n allem : »Die Schmetterlinge von S ü d a m e r i k a über

treffen die aller anderen Regionen an Z a h l , Verschiedenartigkeit 

und S c h ö n h e i t , und wir f inden hier nicht nur mehr e igen tüm

liche Gattungen und Fami l ien als i rgendwo, sondern , was sehr 

bemerkenswert i s t , eine vollere R e p r ä s e n t a t i o n der ganzen Reihe 
Bürger , »Reisen eines Naturforschers«, l6 
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von F a m i l i e n « * ) . V o n den 12 F a m i l i e n , i n welche man i m 

allgemeinen die Tagschmetterl inge eintei l t , fehl t der neotropischen 

Reg ion k e i n e , aber 2 derselben (Brassolidae u n d Hel iconidae) 

s ind auf sie b e s c h r ä n k t . N o c h mehr über t r i f f t sie alle anderen 

Regionen hins icht l ich charakteristischer G a t t u n g e n , i n d e m sie 

deren u n g e f ä h r 200 bei einer Gesamtzahl v o n etwa 430 existierenden 

besitzt. 

D ie frappierende Ü b e r e i n s t i m m u n g , welche i m tropischen 

A m e r i k a zwischen Schmetterlingen sehr verschiedener Fami l i en 

herrscht u n d auf die wi r gelegentlich h inwiesen , hatte die Auf

merksamkeit der grossen Tropenreisenden B a t e s u n d W a 11 a c e 

wiederhol t gefesselt, u n d zu einigen E r k l ä r u n g s v e r s u c h e n ver

anlasst. Dieselben gewannen indessen keinen al lgemeinen A n 

klang. Durchschlagender E r f o l g k r ö n t e erst eine Hypothese 

unseres scharfsichtigen Landsmannes F r . M ü l l e r , dem Brasi l ien 

eine zweite H e i m a t wurde. E r bewies , dass es sich be i den 

v o r z ü g l i c h e n He l i con ienkop ieen , welche z. B . gewisse P ie r iden 

darbieten, u m eine S c h u t z f ä r b u n g letzterer handelt . D ie He l i con i en 

werden eines wider l ichen Saftes wegen von den Insektenfressern 

gemieden. Gleicht nun ein Weissl ing einem Hel icon ius , so w i r d 

er gewissermassen unter dessen Schutzflagge segeln. Aus dem 

gleichen Grunde hat sich die N a c h ä f f u n g ( M i m i k r y ) v o n vielen 

Acraeiden, Danaiden u n d Papi l ion iden entwickelt . D i e zahlreichsten 

N a c h ä f f e r enthalten unter den Pieriden die Geschlechter Dis-

morphia u n d Perrhybris. Es ahmt D. arsinoe H e l i c o n i u s , Z>. 

mimetica Ac raea , D. lysinoides I t h o m i a nach. H ä u f i g ist nur 

das weibl iche Geschlecht mime t i s ch , wie bei Perrhybris lorena, 

pyrrha und malenka, wo sich dasselbe i n die grellen schwarz

rot-gelben Farben der He l i con ien kleidete, w ä h r e n d das M ä n n c h e n 

an dem typischen G e w ä n d e unseres Kohlweiss l ings festhielt. Nach

äffer enthalten n icht nur die meisten der i n S ü d a m e r i k a ver

breiteten Tag fa l t e r f ami l i en , sondern auch Spanner u n d Spinner. 

Pericopis lycorea, ein A r c t i i d e , ä h n e l t ü b e r r a s c h e n d Heliconius 

zuleika; Castnia zagroea dem Papilio ascolius, u n d C. linus 

Thyridia psidii, einer Danaiden m i t durchs ich t igen , tiefschwarz 
gerahmten u n d g e ä d e r t e n F l ü g e l n . 

') A . R.Wallace, Die geographische Verbreitung der Tiere. Dresden. 1876. 
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Es bl ieb dem ausserordentlichen Biologen nicht verborgen, 

dass M i m i k r y auch zwischen Gl iedern der Schmetterl ingsfamilien 

m i t widr igem Geschmack besteht. Der i m Quellgebiet des Amazonas 

u n d i m ös t l i chen Columbien häu f ige Papiho pausanias kopier t 

schwarze Hel icon ien*) m i t lebhaft gelbemFleck auf den V o r d e r f l ü g e l n 

— er hat auch die schmale, lange F l ü g e l f o r m dieser angenommen —-

u n d eine Anzahl A n g e h ö r i g e r der Danaidengeschlechter Mechanitis 

und Melinaea ä f fen bunte, schwarz-gelb-rote Hel icon ien nach. Selbst 

innerhalb derselben Fami l ie giebt es N a c h ä f f u n g : Eucides thales, eine 

H e l i c o n i d e , gleicht i n vollendeter Weise einer anderen, n ä m l i c h 

Heliconius vesta. Besonders lebhaft hat sich die M i m i k r y unter 

A n g e h ö r i g e n verschiedener Danaidengeschlechter entwickelt , indem 

eine wunderbare Ü b e r e i n s t i m m u n g zwischen einer Reihe von 

Ar ten der Gat tung Napeogenes und Scada m i t I t homien herrscht. 

A u c h diese seltsame Erscheinung ist von F r . M ü l l e r als Schutz

mi t t e l e rk lä r t worden . Mül le r fusst auf der w o h l b e g r ü n d e t e n 

Voraussetzung, dass der Nachwuchs der insektenfressenden V ö g e l , 

welche die Hauptfe inde der Schmetterlinge sind, die angenehmen 

und widr igen Bissen unter ihnen n i c h t von Anfang an v e r m ö g e 

ererbter Inst inkte unterscheidet, sondern eine richtige W a h l erst 

erlernt. Das Lehrge ld m ü s s e n alle Jahre eine grosse Anzahl der 

He l i con iden und der ü b r i g e n ü b e l s c h m e c k e n d e n Fami l ien be

zahlen , und zwar w i r d eine jede A r t einen bestimmten T r i b u t 

stellen. Je mehr Ar ten sich einander gle ichen, u m so kleiner 

w i r d n a t u r g e m ä s s die Anzahl der Opfer einer jeden werden. 

Ausser den Libe l l en , welche die zahllosen Wasser fä l l e um

spielen, halten sich die anderen Insektenfamilien n a t u r g e m ä s s ver

borgener; aber einige, die K ä f e r und Blat twanzen, sind oft i n 

solcher Menge vorhanden , dass sie sich dem Auge a u f d r ä n g e n . 

A n den l i ch tg rünen Unterseiten schlanker M u s a c e e n b l ä t t e r haften 

regungslos Sch i ldkä fe r (Cassididae), die ihrer bri l lanten, metallischen 

Farben und ihrer oft bedeutenden Durchsichtigkeit wegen treffend 

lebende Edelsteine genannt wurden. Orangefarbene oder amethyst

blaue Calyptocephala, wie Granaten g l ä n z e n d e Porphyraspis, g rün

blaue Tauroma m i t lebhaft ziegelroten Flecken, nebst den siegel-

*) Nach Staudinger H. clytia oder doris. Vergl. Exotische Tagfalter. 
Fürth, 1883. 

16* 
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lackfa rbenen , schwarzgepunkelten Dolichotoma; die Riesen ihrer 

F a m i l i e : die ü b e r a u s artenreichen und o f t i n gewaltiger Masse 

auf t re tenden, vorwiegend g r ü n e n , brennendrot oder grellgelb ge

fleckten Mesomphalia u n d die mannigfa l t ig m i t Braun, Gelb u n d 

Schwarz gezeichneten Chelymorpha. W ä h r e n d alle jene ein rundes 

oder ovales Schild besi tzen, hat es bei der bunten Batona die 

F o r m eines Trapezes. I n goldigen und silbernen Reflexen strahlt 

Coptocycla durch fast 400 A r t e n eines der charakteristischsten 

K ä f e r g e s c h l e c h t e r des tropischen A m e r i k a , nament l ich durch den 

d ü n n e n , breiten R a n d des Schildchens ausgezeichnet, welcher 

i n n i g an seiner Unterlage festhaftet. R a n d u n d Mi t t e l sch i ld zeigen 

of t die wunderbarsten F a r b e n g e g e n s ä t z e . Dieses e rg lüh t ro t wie 

R u b i n , jener e rg länz t wie G o l d , Silber oder K r y s t a l l , wie die 
Fassung u m einen Stein. 

Die t ü t e n a r t i g aufgerollten jungen Blä t t e r der He l i con ien s ind 

beliebte Herbergen vieler Ige lkä fe r (Hispidae) , nament l ich der vie l 

farbigen Cephaloleia u n d Arescus, w ä h r e n d die m e r k w ü r d i g ge

formten und stachlig g e s ä u m t e n zahlreichen Cephalodonta u n d 

Chalepus v o l l entfaltete B lä t t e r l ieben. Zu ihnen gesellen sich 

viele Z i rpkä fe r (Leina u n d Crioceris), eine Schar k l e i n e r , aber 

lebhaft u n d of t bunt g e f ä r b t e r Gesel len, und die nahverwandte, 

spezifisch neotropische, grosse Gat tung Mastostethus, die kosmo

polit ische auf der neuen Wel t i n vielen A r t e n vertretene Crypto-

cephalus m i t vorherrschend gelber G r u n d f ä r b u n g u n d schwarzer 

Zeichnung der F l ü g e l d e c k e n , Scolochrus m i t grel len Farben, 

dunklem Ro t oder hel lem Gelb i n Schwarz, Pachybrachys m i t 

feinen, seltsam verschlungenen Punktzeichnungen auf dem R ü c k e n , 

die d ü s t e r n , warzig gerunzelten Chlamys u n d die prachtvol l 

metallisch g l ä n z e n d e n Lamprosoma, welche Farbenbli tze entsenden, 

als ob sie i n ein Sonnenspektrum getaucht w ä r e n . Calligrapha u n d 

Zygogramma s ind zwei artenreiche phytophage K ä f e r g e s c h l e c h t e r , 

welche einen einzigart igen Schmuck i n der ornamentalen Zeich

nung ihrer F l ü g e l d e c k e n besitzen. W i r f inden hier auf hel lem, 

gelbl ichen Grunde nament l ich das M o t i v der Palmette von strenger 

Einfachhei t bis zu fantastischen V e r s c h n ö r k e l u n g e n i n Schwarz, 

Ro thb raun oder einem t ie fdunklen G r ü n i n wunderbarer V i e l 

gestaltigkeit d u r c h g e f ü h r t . Manche der k le inen pflanzenliebenden 

K ä f e r treten i n kolossaler F ü l l e auf. So erscheinen besonders 
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mit Beginn der Regenzeiten gewisse Diahroüca, eines der arten

reichsten Geschlechter, i n waldigen Gegenden der T ie r ra caliente 

so massenhaft, dass sie die S t r äuche r m i t ihren beweglichen, 

g r ü n e n , gelbgeneckten oder ge lben , roten und blauen Le ibe rn 

sichtbar beleben. Viele werden zur ge fäh r l i chen Landplage, i n 

dem sie namentl ich N u t z g e w ä c h s e der Solanaceen und Cucur

bitaceen zu M i l l i o n e n befallen. Solche S c h ä d l i n g e sind Dory-

phora — diese auch i n Deutschland durch den C o l o r a d o k ä f e r 

einst ge fü rch te t — Epithrix, und vor al lem Phyllotreta. 

Unter den Scharen der Bla t tkä fe r spielen auch i m tropischen 

Amer ika die universell verbreiteten M a r i e n k ä f e r c h e n , den auf

fä l l igs ten unserer H e i m a t , eine hervorragende Rolle . Fre i l ich 

dr ingt das typische Geschlecht Coccinella nur i n wenigen Re

p r ä s e n t a n t e n ü b e r Centraiamerika hinaus nach dem Ä q u a t o r , 

welche hier das Hochgebirge von 1300 bis 4000 m bewohnen 

(C. emarginata). I n der T ie r ra caliente werden sie durch Hyperaspis, 

welche an Cassiden erinnern, und vornehmlich durch Epilachna 

ersetzt. Besonders w i r d das Heer der Bla t tkäfer durch die Ero-

ty l iden vermehr t , deren eigentliche Heimat das tropische Süd

amerika ist. Es sind die schlanken, metallisch g l ä n z e n d e n Tere-

tilanguria u n d Dasydactylus, die robusten, gelben oder rö t l i chen , 

mi t schwarzen Zickzackbinden gezierten Pselaphacus und Brachy-

sphaenus und die gelbgrauen, schwarzge tüpfe l t en Cypherotyhis, 

welche namentl ich durch ihre of t bedeutende G r ö s s e auffallen. 

Die Blumen werden von p r ä c h t i g e n R o s e n k ä f e r n aufgesucht, 

metall isch g l ä n z e n d e n , g r ü n e n oder kupferroten Cotinis und 

Gymnetis m i t sammetartigen, m e r k w ü r d i g marmorier ten F l ü g e l d e c k e n 

u n d Kopfsch i ld , und gelegentlich von Scharen intensiv g länzen

der Bockkä fe r (Callichroma). Ausserdem haben sich hier und da 

an offener sonniger Stelle herrliche P r a c h t k ä f e r i n ihnen nieder

gelassen, riesige kupferrote, g r ü n g e s ä u m t e , metallisch g l ä n z e n d e 

Euchroma gigantea, - g rüngo ldene Psiloptera und Chalcophora. 

Die N ä h e der G e w ä s s e r bevorzugen viele W e i c h f l ü g l e r : 

scharlachrote oder ge lbe , mi t schwarzen F lüge l sp i t zen versehene 

Lycius und b lau oder schwarz und gelb g e b ä n d e r t e Calopteron 

u n d L a m p y r i d e n , darunter der (nicht leuchtende) m e r k w ü r d i g e 

Phengodes bipennifera, dessen F ü h l e r einen doppelten K a m m feiner 

Fieder besitzen und wie ein paar Straussenfedern aussehen. Die 
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langbeinigen Te lephor iden s ind h a u p t s ä c h l i c h u n d e i g e n t ü m l i c h i n 

Chauliognathus entwickel t , schlanken, lebhaf ten K ä f e r n , welche be

hende auf der Jagd nach kle inen Ordnungsgenossen Blumen und 

B lä t t e r absuchen. Die m e r k w ü r d i g s t e Erscheinung i n der ge

samten Malacodermenfamil ie b i lde t die Gat tung Atractocerus, wei l 

sie info lge der kolossalen Augen, r u d i m e n t ä r e n F ü h l e r und Deck

flügel , dagegen der k r ä f t i ge r en E n t w i c k l u n g der h ä u t i g e n und 

durch den schlanken, auffä l l ig langen L e i b eher einem Netz

oder Z w e i f l ü g l e r , als einem K ä f e r ä h n e l t . A. brasiliensis lebt 

auch i n unserer Region . D i e Lebenweise der Te lephor iden tei len 

v o n den W e i c h k ä f e r n die B u n t k ä f e r (Cleridae) — kleine, z ieml ich 

starkbehaarte, o f t m i t verschiedenen grellen F a r b e n . prunkende 

Insekten — und die d ü s t e r e n Hydtiocera ; w ä h r e n d viele A r t e n jener 

eine entfernte Ä h n l i c h k e i t m i t Ameisen besitzen , ü b e r r a s c h t die 

artenreiche Cleridengattung Ichnea durch frappante Kop ieen vieler 

L y c i d e n und Lampyr iden . 

D e n Boden b e v ö l k e r n S a n d k ä f e r (Cicindelidae) . A n sonnigen 

P l ä t z e n der T ie r r a caliente l äu f t uns dies- und jenseits der A n d e n 

häu f ig die b r i l l an t g r ü n e Tetracha Sabrina i n den W e g ; i m 

Schatten der templada begegnet uns die s c h ö n e , b l a u g r ü n e , m i t 

je einem lebhaf t roten Fleck auf j edem F l ü g e l gezierte Pseudo-

xycheila bipustulata fast auf Schrit t u n d T r i t t . D ie i n vielen 

A r t e n vorkommende, bunt gefleckte Cicindela bevorzugt die unteren 

Regionen u n d wie be i uns sonnige Stellen. 

Die L a u f k ä f e r der neotropischen Region s ind i m al lgemeinen 

k le in . ->Die grossen Calosomen dr ingen kaum ü b e r Panama hinaus 

nach S ü d e n vor. Eine h ä u f i g e Erscheinung ist der von M e x i k o 

bis weit nach S ü d a m e r i k a verbreitete Pheropsophus aequinoctialis 

var. distinctus, ein z iemlich grosser, orange u n d schwarz g e f ä r b t e r 

K ä f e r , welcher durch seine Gestalt an den S a n d k ä f e r erinnert. 

I n den A n d e n ist Colpodes, ein dunk les , metal l isch g l ä n z e n d e s 

Anchomeninengeschlecht zu Hause, u n d i n der ganzen Region s ind 

die auch i n den T r o p e n der alten Wel t lebenden Gattungen Calleida 

u n d Lebia verbreitet . D ie A r t e n beider s ind k l e i n , aber grell 

u n d g l ä n z e n d g e f ä r b t und bei der le tzteren, deren Haupts tand

quartier die neotropische Reg ion b i l d e t , ungemein zahlreich. 

Diesen ist der spezifisch amerikanische Euproclus ä h n l i c h , w ä h r e n d 

die rein neotropische Gat tung Ardistomus unseren Calosomen 
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nahe steht. Das artenreichste der jener Region e i g e n t ü m l i c h e n 

L a u f k ä f e r g e s c h l e c h t e r , Agra, ist auch das wunderbarste. I n dieser 

Gat tung ist der Typus der B a u m l ä u f e r unter den Caraben zur 

vollendeten Ausb i ldung gekommen. Sie sind sehr schlanke und 

of t ziemlich lange K ä f e r , 'deren absonderliche Gestalt vornehmlich 

durch ihren stark ve r l änge r t en und s c h m ä c h t i g e n , nach vorne ver

j ü n g t e n Prothorax bedingt w i r d . Der k e u l e n f ö r m i g e K o p f ist 

breiter als dieser. Es sind ausserdem f a r b e n p r ä c h t i g e , metall isch 

g l ä n z e n d e Insekten. 

Eine ve rhä l tn i smäss ig spär l i che Vert re tung haben die Hirsch

käfe r . I m dichten Walde lebt in Centraiamerika und Columbien 

auf B ä u m e n Cantharolethrus luxerii, dessen M ä n n c h e n lebhaft an 

unsern m ä n n l i c h e n F e u e r s c h r ö t e r erinnert. D ie nahverwandten 

Passaliden, welche vornehmlich in verrottenden B ä u m e n leben, 

zeichnen sich durch eine sehr bedeutende vertikale Verbrei tung 

aus. Den grossen, bis 5 cm langen , schwarzbraunen Vefurius 

plathyrinus habe ich von der Mee re sküs t e bis hoch in den P ä r a m o 

(3500 m) verfolgt. 

Durch alle Regionen sind auch die Staphyleniden, welche 

ebenfalls zum grossen T e i l verborgen l eben , • sehr artenreich. 

Ein ige Geschlechter (Aleochara, Oxypoda, Phloeopora) bevorzugen 

ersichtlich die k ä l t e r e n T ie r ren ; manche Ar ten derselben sind 

typische Bewohner des P ä r a m o * ) . 

A u c h die baumbewohnende, auffallend schlanke u n d behaarte 

Gattung Paederus g e h ö r t m i t einer Anzahl , zum T e i l besonderer 

Ar t en der neotropisch alpinen Insektenwelt an. Staphylinus geht 

jedenfalls bis an die obere Grenze der T ie r ra f r i a und die i n 

Deutschland besonders reich vertretene Philonthus sogar hoch i n 

den P ä r a m o h inauf ; sie sind wiederum Beispiele da fü r , dass m i t 

einer weiten horizontalen Verbrei tung eine ausgedehnte vertikale 

zusammenfä l l t . V o n den i n der Tier ra caliente heimischen 

Staphylinen s ind die kleinen Myrmedonien m e r k w ü r d i g durch ih r 

Zusammenleben m i t Ameisen und Termi ten . Unsere T ropen be

sitzen auch eine grosse Anzahl der fast kosmopolit ischen, ab

sonderl ichen, g lo t zäug igen Steninae u n d der m e r k w ü r d i g ab-

*) Aleochara bimaculata, Oxypoda carinata, Phloeopora alticola leben 
zwischen 2500—3500 m. 
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weichenden, universell tropischen Gat tung Erchomus, welche hier 

augenscheinlich die nordische Tachinus ersetzt, auffa l lend breite 

Formen . Unte r den S ü d a m e r i k a e i g e n t ü m l i c h e n Geschlechtern 

fäl l t Heterolinus durch einen kolossalen K o p f auf, w o r i n ihr d i e 

artenreiche Gat tung Sterculia nacheifer t , ' zu welchen die g rös s t en 

u n d g l ä n z e n d s t e n der Fami l ie g e h ö r e n . 

E i n lichtscheues Dasein f ü h r t auch die grosse Masse der 

Tenebr ion iden , sie ist d ü s t e r g e f ä r b t (Epitragus, Nantes), w ä h r e n d 

die sonneliebenden i n grellgelben, orange oder ro t g e f ä r b t e n und 

schwarz gezeichneten F l ü g e l n prangen (Platydema). Zu den merk

w ü r d i g s t e n u n d h ä u f i g s t e n Tenebr ion iden g e h ö r e n die schlanken 

u n d bunten Strongylien m i t so langen Beinen, dass man sie für 

L a u f k ä f e r halten m ö c h t e . Zwei ausschliesslich amerikanische 

Gattungen Zopherus u n d Nosoderma, letztere wahrscheinl ich rein 

neot ropisch , g e h ö r e n zu den g rös s t en und auffal lendsten ihrer 

Fami l ie , da bei beiden das Schild des Prothorax sehr stark ver-

g rösse r t und gelegentlich absonderlich geformt ist. D i e F lüge l , 

welche nur bei Zopherus eine hellschwefelgelbe Grundfarbe zeigen 

und sonst d ü s t e r s i n d , weisen nament l ich bei Nosoderma hohe 

Runzeln auf. Nosoderma g e h ö r t i m allgemeinen den H ö h e n von 
1 3 o o — 3 3 0 0 m an. Lebende B lä t t e r und L i c h t bevorzugt die 

grosse Lagr i idengat tung Statira, kleine, schlanke, z ieml ich lebhaft 

g e f ä r b t e Insekten. I n denselben Geschlechtern wie i n Europa 

haben i n der neuen Wel t Anth ic ideen (Anthicus u n d Notoxus), 

Morde l l i den (Mordella) u n d X y l o p h i l i d e n (Xylophilus) ihre g rös s t e 

Mannigfa l t igke i t erreicht. Unter den R h i p i p h o r i d e n der neo

tropischen Region herrscht Emenadia m i t den v e r k ü r z t e n Deck-

flügeln u n d f ä c h e r a r t i g e n F ü h l e r n vor. D i e interessante, durch 

die r u d i m e n t ä r e n , hornigen und festen h ä u t i g e n F l ü g e l dipteren

ä h n l i c h e Rhipidophorus d r ingt wahrscheinl ich nur i n einer A r t 

(R. rugosus) ü b e r Centraiamerika nach S ü d e n vor. Manche 

Melo iden , wie die rotbraune Epicauta carmelita, u n d viele bunte 

Pyrota erscheinen w ä h r e n d der Trockenzei t i n grosser F ü l l e an 
Blumen. 

Zu den ü b e r r a s c h e n d s t e n Erscheinungen unter den Wald

insekten g e h ö r e n die Brenthiden, welche die neotropische Region 

m i t Madagaskar und dem indomalayischen Gebiete tei l t . Diese 

langgestreckten K ä f e r (Taphröderes, Stereodermus, Trachelizus) 



— 249 — 

gleichen fast völ l ig den Stabheuschrecken; namentl ich der K o p f 

ist ausserordentlich ausgezogen und mitunter so lang wie der 

ü b r i g e K ö r p e r (Acraius, Teramogerus). Bei einigen endet er mi t 

starken Zangen (Arrhenodes). Die Brenthiden leben meist unter 

Baumrinde u n d gehen jedenfalls bis in die T ie r ra f r ia au fwär t s . 

Sie sehen i m allgemeinen wie schwarz lackiert aus und sind durch 

gelbe L ä n g s l i n i e n gezeichnet. 
Ihre gewaltigste Entwickelung haben die neotropischen 

Coleopteren in den Lamel l icorniern und Cerambyciden erfahren. 

Jene enthalten nicht allein die g röss ten K ä f e r der Region, sondern 

die u n ü b e r t r o f f e n e n Riesen der Wel t . Der i n Central- und i m 

n ö r d l i c h e n S ü d a m e r i k a heimische Herkules (Dynastes hercules) m i t 

den olivefarbenen F l ü g e l d e c k e n hat nicht seinesgleichen auf der 

Erde. Er misst bis zur Spitze des oberen Hornes 15 cm. Die 

sehr ä h n l i c h e n , g l e i chmäss ig g l änzend schwarzbraunen Neptunus 

(D. neptunus) bleiben nur wenig hinter jenem zurück . Eine ganze 

Garde von R i e s e n k ä f e r n schliesst sich an jene Insektenkolosse i n 

den Geschlechtern Mcgasoma, ungemein plumpen, breiten Formen, 

Enema, Strategus, Fodistenus u n d namentl ich den vielen Golofen 

an. Die letzteren sind die häuf igs ten und mannigfal t igsten: 

g l ä n z e n d b r a u n , mi t den für die meisten der R i e s e n k ä f e r 

charakteristischen langen H ö r n e r n , die vom K o p f und Prothorax 

aufragen und dem hier erstaunlich ve r l änge r t en Vorderbeinpaare. 

M i t ihren S c h ö p f u n g s k r o n e n unter den K ä f e r n paradiert die neue 

Wel t aber viel weniger, als m i t ihren prachtvollen Schmetterlings

riesen. Jene f ü h r e n fast alle ein im Urwalde verborgenes Nacht

leben. Dar in gleichen ihnen die Bockkäfe r , welche die andere 

Gigantengruppe i n den Geschlechtern Macrodontia, Callipogon, 

Mallodon und Mallodonopsis besitzen. Der riesigste unter diesen 

Riesen ist Macrodontia cervicornis, sowohl i m Stromgebiet des 

Magda lena , als auch dem oberen des Orinoco und Amazonas 

verbreitet. Dieser Bock ist durch ein Paar starke Scheren be

waffnet, mi t sehr langen Beinen ausgestattet und zeigt in F ä r b u n g 

und Zeichnung seiner F l ü g e l d e c k e n eine wunderbare Anpassung 

an die Maserung eines Holzes. Acrocinus longimanus, von Mexico 

bis t i e f nach Südbras i l i en h inein keine besondere Seltenheit der 

heissen W ä l d e r , g e h ö r t durch seine immens ve r l änge r t en Vorder

beine und F ü h l e r zu den seltsamsten K ä f e r n welche existieren. 
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D i e gelbl ichen u n d roten Arabesken auf dem sammetschwarzen 

Grunde der F l ü g e l vermehren den sonderbaren E i n d r u c k . Die 

e i g e n t ü m l i c h e , m ä c h t i g e u n d mannigfa l t ige E n t w i c k l u n g der L o n g i -

cornia ist typisch für die neotropische Region . Sie besitzt d ie 

g rös s t e Anzahl aller Gattungen, von denen ihr nach Wallace 1 9 / 2 0 

ausschliesslich a n g e h ö r e n . I m Gegensatz zu den ü b r i g e n T r o p e n 

s ind die s ü d a m e r i k a n i s c h e n aber neben den auch hier dominieren

den L a m i i t e n durch eine gewaltige Cerambycinenfauna ausgezeichnet; 

W i r gedachten bereits der blumenl iebenden Cal l ichromen und der 

Riesen. D u r c h grelle Farben zeichnen sich Mecometopus u n d 

Euryptera aus, w ä h r e n d Cosmisoma durch eine Anzah l bunter 

B ü r s t e n , die an den F ü h l e r n aufgereiht s i n d , zu den wunder

barsten G e s c h ö p f e n ihrer Fami l ie zähl t . D i e L a m i i t e n s ind be

sonders artenreich durch die grossen Ptychodes, die dichtbehaarten 

u n d oftmals stachligen Desmiphora, die dunkelfarbigen Oreodera, 

Steirastoma m i t B ü r s t e n an den F ü s s e n , Colobothea, welche durch 

fe in marmorierte F l ü g e l d e c k e n sich auszeichnet, und Lycidola, die 

offenbar gewisse Lycnsarten n a c h ä f f t , vertreten. 

Die S c h ö n h e i t der neotropischen Insektenwelt ist keineswegs 

immer auf unmittelbare Effekte berechnet, denn die Coprophagen 

s ind teilweise so g l ä n z e n d , dass man sie die Smaragde des Mistes 

nennen m ö c h t e . Welch herrl iche metallische Glanzlichter strahlen 

nament l ich die vielen g e h ö r n t e n Scarabaeen, die g r ü n e n , bronzenen, 

rubinroten, blauen oder violetten Phanaeus aus! Zu ihnen g e h ö r t 

der grosse, schon durch H u m b o l d t abgebildete Ph. conspicillatus. 

Die ungeheure F ü l l e u n d Mannigfa l t igke i t der neotropischen 

Insektenwel t , dazu ih r e i g e n t ü m l i c h e s G e p r ä g e u n d ihre S c h ö n 

hei t offenbaren sich auch i n al len anderen O r d n u n g e n , die be i 

uns wenig Glanz besi tzen, den H a l b f l ü g l e r n u n d F l i e g e n , den 

Netz- u n d G r a d f l ü g l e r n . D ie m i t lederharten V o r d e r f l ü g e l n be

deckten Wanzen s ind zahlreich u n d bunt durch Pachycoris ver

treten u n d gelangen durch die Geschlechter Stirctrus u n d Oplomus, 

welche i n br i l lan ten , metal l isch g l ä n z e n d e n Farben erstrahlen, zur 

denkbar p r ä c h t i g s t e n E n t w i c k l u n g . Neben den artenreichen, rein 

amer ikanischen, z iemlich unscheinbar gewandeten Gattungen 

Podisus, Mormidea u n d Euchistus u n d den ausschliesslich neo

t rop ischen , b r e i t e n , meist dunkel lackier ten Dinocoris, den laub

g r ü n e n Chlorocoris u n d den durch grelle Farbenkontraste aus-
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gezeichneten Arocera beherrscht die neotropische Region die ihr 

charakteristische Edessa, woh l die gröss te und absonderlichste der 

ganzen Sippe i n der neuen Welt . V o r allem auffä l l ig sind bei 

vielen ihrer A n g e h ö r i g e n die langen Seitendornen, i n welche der 

schmale Prothorax aus läuf t . A n Randwanzen treffen wir die 

gröss ten der Erde. Riesige, gelegentlich bis 50 m m lange und 

10 m m breite Thasus m i t den brei ten, platten Hinterbeinen und 

Acanthocephala, die ihnen nur wenig nachstehen, nebst den wunder

barsten : Anisoscelis, Holymenia und Diactor, z ier l iche, ü b e r a u s 

feingliedrige Gestalten, bei welchen das hintere Beinpaar zu einer 

blat tart igen Verbreiterung anschwil l t , die mi t zarten, bunten 

Farben g e s c h m ü c k t ist, reizenden Schattierungen oder leuchtenden 

Flecken wie bei D. bogotanus, hier orangefarbenen und dunkel 

violetten. Ihnen ä h n l i c h , aber derber sind die Leptoglossen, i n 

den w ä r m e r e n Regionen auf offenen P l ä t z e n namentl ich an Stech

a p f e l g e w ä c h s e n zahlreich versammelt. I n kolossalen Mengen f inden 

sich häu f ig gewisse schwarze mi t hellgelben Binden gezierte 

Hypselonotus. V o n den Blindwanzen herrschen die leuchtend 

roten, re in amerikanischen Restthenien "vor. 

Keine Ha l l e eines. G e w ä c h s h a u s e s kann mi t g rösse re r Pracht 

ausgestattet sein als der W e g , welchen wir einen halben T a g 

r i t ten . Dazu die unzäh l igen L i c h t e r , welche die Sonne durch 

das Laub w i r f t , und die Blicke ins Gebirge und t ie f unter uns 

auf den Fluss , dem wir wieder n ä h e r kommen. Die L u f t ist 

sehr warm und feucht, aber noch thut sie uns w o h l , die wir i n 

B o g o t ä wochenlang gef rös te l t haben. N u n mehren sich auch 

wieder die Ansiedlungen. Frei l ich sind es nur ä r m l i c h e , kleine 

G e h ö f t e , von Mais u n d Cana umgeben, für die der Boden dem 

Walde of t an verzweifelt a b s c h ü s s i g e n H ä n g e n mi t Feuer u n d 

A x t abgerungen wurde. M a n fähr t jetzt i n der Urbarmachung 

f o r t , die trockene Jahreszeit ausnutzend. Wie of t w i r d hier den 

Bauern der m ü h s a m e Gewinst von Gewittern i n die T ie fe ge

spül t werden 1 H i n und wieder begegneten wi r auch kleinen 

Kaffeepflanzungen. A m S p ä t n a c h m i t t a g e passierten wir ein T h a l , 

welches schon 880 m t ie f l iegt — in ihm befindet sich eine 

heisse Quelle — , aber von unserem Ziele trennt uns noch ein 

Gebirgszug von 1300 m H ö h e . Nochmals ging es steil bergan. 

D e m Jungen begannen die K r ä f t e zu versagen; er h ing sich an 
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den Schwanz eines Mault ieres und liess sich halb fortziehen. 

Gegen A b e n d erblickte i ch durch eine Schlucht die Llanos . Eine 

Stunde s p ä t e r lagen sie i m D ä m m e r s c h e i n e i n ihrer Unendl ich

kei t vor mi r . E i n leichter Dunstschleier war ü b e r sie ausgebreitet, 

i n dem ü b e r a l l dunkle Streifen hervortraten. I c h langte auf einem 

waldigen Plateau, dem A l t o de Buenavista, an u n d beschloss, i n 

der Posada »Zur s c h ö n e n A u s s i c h t « die Nach t zu ve rb r ingen ; 

denn wenn man auf den Abs t ieg nach Vi l l av icenc io auch nur 

2 Stunden rechnet , so g ing es doch ü b e r 800 m h inun te r , der 

Weg musste also sehr steil und g e f ä h r l i c h sein. V o n dem 

Burschen hatte i ch i n der letzten Stunde nichts mehr gesehen. 

I c h war scharf geri t ten, u m noch etwas Tagesl icht zum Ausbl ick 

i n die gewaltige Ebene zu erhaschen. N u n kehrte i ch u m u n d 
schlenderte i m D u n k e l n den Weg z u r ü c k . 

Die Nacht war sternenklar u n d s c h w ü l . E ine andere Tier 

welt entfaltete ihre Pracht. Zahllose G l ü h w ü r m c h e n i r r ten umher, 

u n d zwischen den B ä u m e n s c h ö s s e n riesige S c h n e l l k ä f e r wie 

Raketen e m p o r , so l e u c h t k r ä f t i g sind die beiden Leuchtorgane, 

welche sie besitzen. Der Junge b l ieb aus. Erst am n ä c h s t e n 

Morgen erschien er m i t der Last. E r hatte bei der herein

brechenden Finsternis inmi t ten des Waldes Angst bekommen u n d 
Unterschlupf i n einer I n d i o h ü t t e gesucht. 

Die Nacht musste i ch auf einer Ho lzbank ve rb r ingen , da 

das einzige Cama ein F r ä u l e i n inne hatte, welches i n der Posada 

als Schne ider in , u n d wie i ch m i c h s p ä t e r ü b e r z e u g t e , auch als 

Schullehrerin v o r ü b e r g e h e n d t h ä t i g war. 

Die Sonne lag auf dem L l a n o s , als i ch sie a m n ä c h s t e n 

M o r g e n wiedersah. Das Plateau der Herberge senkt sich steil 

a b w ä r t s , fast unmit te lbar i n die Ebene, welche einige Mei l en vor 

dem Gebirge ganz a l l m ä h l i c h etwas ansteigt. Soweit i ch ost

w ä r t s bl ickte , ke in Gebirge, ke in H ü g e l , alles grenzenloses Flach

l and . I c h k a m i n eine Robinsons t immung u n d t r ä u m t e mich 

nach langer I r r f ah r t , vom Stil len Meere ü b e r die Gebirge wandernd, 

hier angekommen. I c h b e g r ü s s t e die Ebene f r e u d i g , wei l i ch 

i n ihr die Schwelle eines anderen nahen Ozeans w ä h n t e , und 

suchte am Hor izonte nach einem Schimmer seines Spiegels und 

ver t rös te te m i c h , ein oder zwei Tage a b w ä r t s auf einem der 

F l ü s s e unter m i r m ü s s e n m i c h h i n f ü h r e n . Wie w i r d diese H o f f -
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nung g e t ä u s c h t ! Monate t reibt das K a n o e , unters tü tz t von 

k r ä f t i g e n Rude re rn , ehe es das Meer erreicht. D ie Gebirge 

zeigten, soweit ich sie nach Norden und S ü d e n verfolgen konnte, 

einen schroffen Absturz. Die B ä c h e und F l ü s s e , welche von 

ihnen i n die Llanos streben, schienen mi r unzäh l ig . Sie gleichen 

g e s c h l ä n g e l t e n S i l b e r b ä n d e r n . Einige Stunden vom Gebirge ent

fernt , verbergen sie sich i n waldigen S ä u m e n , welche sie h infor t 

begleiten. Die Llanos sind keine grenzenlose Steppe, sondern 

werden übera l l von Waldstreifen durchsetzt. Beim Abstieg rit ten 

wir noch eine Stunde lang i m W a l d e , der aber dicht an der 

Strasse vielfach Cafetales Platz machen musste; dann treten wir 

i n eine Parklandschaft ein mi t g r ü n e n Wiesen und Bosketten von 

Euphorbiaceen, Ti l iaceen und Mimosen und vereinzelten schlanken, 

h immelhoch aufstrebenden B ä u m e n , Cecropien und anderen Ar to -

carpeen. A u c h einige C h i n a b ä u m e sind uns noch gefolgt : 

Cinchona corymbosa und macrophylla, letztere mi t Blü ten wie 

Baldr ian . Ehe wir es uns versahen, lag Vi l lavicencio vor uns. 

W i r b l ickten auf eine Anzahl g l e i ch fö rmige r , grauer Stroh

d ä c h e r , zwischen denen sich übera l l das lichte G r ü n der Bananen 

h e r v o r d r ä n g t e . Das rege lmäss ig gebaute Ö r t c h e n vers tä rk t den 

guten Eindruck , welchen es auf uns i n der Ferne machte, durch 

seine freundlichen H ä u s e r und sauberen Strassen, sobald wir es 

betreten. Die H ä u s e r sind niedrige, e ins töck ige Bauten, aber fast 

immer blendend weiss g e t ü n c h t , m i t g r ü n g e s t r i c h e n e n T h ü r e n . 

Manche Wohnungen prangen sogar i n einer rosenroten Kalkfarbe . 

Die D ä c h e r sind sorgfäl t ig gearbeitet, die Firste scharf, die Kanten 

gerade abgeschnitten. I n den Strassen, die teilweis gepflastert 

s i n d , wächs t f re i l ich Gras , aber ein Bäch le in durchflutet sie i m 

engen, steinernen Bette, bereit, Schmutz und A b f a l l wegzuführen . 

Vil lavicencio ist eine j ü n g e r e G r ü n d u n g und Depot für die Be

dür fn i s se der benachbarten Haciendados und Bauern bis zum Rio 

Humea. A n seinem Hande l n immt der Franzose Bonnet den 

bedeutendsten A n t e i l , Inhaber eines bogotanischen Hauses, das 

hier eine Fi l ia le besitzt und die meisten Beziehungen nach den 

Llanos h i n p f l eg t , die es durch eine Dampferverbindung vom 

oberen Meta den Orinoco hinunter mi t Ciudad Boh'var verbunden 

hat. I n Vil lavicencio wohnt ein leichtlebiges V ö l k c h e n , das den 

ganzen T a g plaudern und tiplen m ö c h t e . I n manchen H ä u s e r n 
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k l i n g t es von Sonnenaufgang bis i n die Nachts tunden h ine in . 

"Vielleicht w i r k t noch der letzte selige Cura n a c h , der ein sehr 

lustiger Her r gewesen sein sol l . E r habe, so e rzäh l t man , einen 

T r u n k nicht v e r s c h m ä h t u n d dann i n den dunk len Strassen be im 

Heimwege öf te rs die R ich tung ve r feh l t , bis er auf die Idee ge

k o m m e n sei, sich von einem K n a b e n m i t L e u c h t k ä f e r n vorleuchten 

zu lassen, die i n einen durchsichtigen K ü r b i s eingesperrt waren. 

Seine aufgeregtesten Tage hat Vi l lav icenc io zu der Zei t gehabt, 

wo das Chinafieber i n ganz Co lumbien grassierte. Es war das 

in jenen Jahren , wo C h i n i n noch m i t G o l d aufgewogen wurde 

u n d Tausende in den U r w a l d zogen , Chinar inde zu h o l e n , um 

in kürzes te r Zeit reich zu werden. D a r ü c k t e n auch die Bürger 

von Vi l lav icencio m i t ihren Knech ten i n die W ä l d e r u n d fanden 

dort ü b e r r a s c h e n d e Mengen des wertvol len Baumes auf. U n 

geheuere Lasten von Rinde wurden zum Orte transportiert und 

nach B o g o t ä zum Versand gemeldet. Abe r die bogotanischen 

Exporteure, schon durch manche Erfahrung gewitzigt, trauten dem 

gewaltigen Segen nicht recht u n d beschlossen an Or t u n d Stelle, 

m i t Retorten und R e a g e n s g l ä s e r n a u s g e r ü s t e t , A r t und Gehalt 

der R inde zu untersuchen. Es waren zwei Deutsche, ein Geschä f t s 

mann und ein A r z t , welche i n die Chinaspekulat ion eingetreten 

waren. Jener lustige Cura zog i h n e n , begleitet von al lem V o l k , 

bis ü b e r den Or t hinaus entgegen und f ü h r t e sie zur K i r c h e , die 

ihnen als Labora to r ium dienen sollte. D a v o r , auf der Plaza, 

lagen Berge von R inde . Bei verschlossenen T h ü r e n wurde nun 

angesichts der Hei l igen gekocht , desti l l iert u n d analysiert , nur 

der A b e n d g e h ö r t e dem munteren Seelsorger m i t seiner durst

u n d sangesfrohen Keh le . I h m al le in vertrauten unsere Lands

leute nach A b l a u f einer Woche an , dass die R i n d e n ich t einmal 

den Transpor t nach B o g o t ä wert sei, und er riet nun , da er das 

heisse Blu t seiner P fa r rk inde r , i n das schon eine Wel le Neger

b lu t von Osten her h i n e i n s c h l ä g t , gut k a n n t e , seinen deutschen 

Freunden, bei Nacht und Nebel zu entweichen, wenn ihnen Haut 

u n d Leben l ieb w ä r e . Der Cura gab ihnen nochmals das Ge

l e i t e , diesmal ohne V o l k u n d auch ohne die Laterne m i t den 

lebenden L ich t e rn . Nach einer Wei le versank Vi l l av icenc io wieder 
i n sein heiteres Einer le i . 

Posada fand ich i n der Asistenzia des biederen D o n Prieto. 
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M e i n Zimmer ö f fne te sich durch eine grosse T h ü r , die auch als 

Fenster diente, auf die Strasse, so dass ich nur zwischen Dunkel 

heit und einer Anzahl müss ige r Gaffer die Wahl hatte. Die 

Jugend brachte mi r u n a b l ä s s i g Schmetterlinge, meist i n greulichem 

Zustande, dennoch h a r t n ä c k i g auf klingende Belohnungen erpicht. 

M e i n liebster Nachbar wurde mi r ein grosser, g e z ä h m t e r Pfeffer

fresser, der den Posten eines T h ü r h ü t e r s i n dem Hause mir 

g e g e n ü b e r bekleidete. Er hockte immerfor t auf der Schwelle und 

musterte ernsthaft die Passanten, dabei den u n f ö r m i g e n Schnabel 

langsam h in - und herwendend. I c h bewahre dieser Asistenzia 

m i t ihrem freundlichen Wir te und der nach columbianischem Ge-

schmacke guten Verpflegung das beste Angedenken. 

I n der Umgebung des Ortes herrscht die parkartige L a n d 

schaft meilenweit. I n ihr liegen grosse Hacienden zerstreut, deren 

Besitzer gewaltige F l ä c h e n mi t K ö r n e r f r ü c h t e n bebauen und aus

gedehnte W ä l d e r von K a f f e e b ä u m e n besitzen. H ie r und dort 

weiden Trupps von R i n d v i e h , oder tummeln sich Pferde, Maul 

tiere und Esel. O f t sehen wir weite F l ä c h e n , wo erst vor kurzem 

Busch und Baum gerodet wurden ; die gefä l l ten S t ä m m e bleiben 

liegen, man über lä s s t sie dem Vermodern . I m Westen steigt das 

Gebirge m a j e s t ä t i s c h auf , nach Osten b l icken wi r i n die Llanos 

h i n e i n , i n welchen sich die sanfte H ü g e l s c h w e l l e , auf der V i l l a 

vicencio sich ausbreitet, unmerkl ich verliert. Nur der Waldrand 

des R i o Ocoa trennt uns von ihnen. 

Eine der gröss ten Hacienden bei Vi l lavicencio ist »El B u q u e « , 

an dessen E i g e n t ü m e r i ch unter anderen ein Empfehlungsschreiben 

aus B o g o t ä m i t mi r f ü h r t e . I c h beschloss, mich dem Her rn , der 

mi r als sehr l i e b e n s w ü r d i g geschildert war, vorzustellen, u m einen 

Bl i ck i n ein solches Landgut zu thun. Das Besi tz tum, welches 

viele hunderte von Morgen umfasst, dehnt sich eine halbe Stunde 

s ü d l i c h v o m Orte aus, dem Gebirge g e n ä h e r t . M a n t r i t t durch 

einen Z a u n , der es v o l l s t ä n d i g umhegt , i n dasselbe ein. W i r • 

durchr i t ten kolossale Saatenfelder, deren wohlgepflegter Stand und 

ü p p i g e s G r ü n uns an unsere heimatl ichen w ä h r e n d des Juni er

innerte. Dann gelangten wi r i n die Schatten einer riesigen Kaffee

pflanzung. Die Haupternte ist ein paar Monate v o r ü b e r ; die 

B ä u m e sind aber schon wieder vo l l von Wir te in g rüne r , rö t l i che r 

u n d violetter F r ü c h t e . A m Ende des breiten Weges leuchten 
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zwischen dem dunklen G r ü n der Mangos G e b ä u d e hervor. Sie 

gruppieren sich u m einen viereckigen Blumengar ten, der sorglich 

gepflegt u n d ganz er fü l l t v o n b l ü h e n d e n G e w ä c h s e n ist. Die 

D ä c h e r springen wei t nach innen vor und b i l d e n m i t den S ä u l e n , 

welche sie s t ü t z e n , angenehme Wandelha l len für die Regenzeit. 

Rings s ind i n luf t ige H o l z g i t t e r k ä s t e n Orchideen u n d Schling

g e w ä c h s e a u f g e h ä n g t . E ine M a g d meldete m i c h dem H e r r n , der 

m i r ungeniert i n Alpargatas , ohne S t r ü m p f e , den Rock bis aufs 

H e m d g e ö f f n e t , entgegen k a m . I n B o g o t ä w i r d man i h n wahr

scheinlich i n Lackst iefeln u n d sicher stets i m schwarzen Gehrock 

u n d Cylinder sehen. E r schü t t e l t e m i r herzl ich die H a n d , er

kundig te sich, columbianischer Sitte g e m ä s s , wie bei einem alten 

Bekannten nach meinem Befinden u n d l u d m i c h i n sein Arbeits

zimmer e i n , das elegant m i t e u r o p ä i s c h e n M ö b e l n ausgestattet 

w a r , die an diesem verkehrsentlegenen Orte mindestens auf das 

Zehnfache ihres eigentlichen Wertes zu s c h ä t z e n s ind . N u n erst 

las er i n M ü s s e meine R e k o m m a n d a t i o n , stellte sich zu meiner 

V e r f ü g u n g u n d bek rä f t i g t e seine Versicherung damit , dass er mi r 

seine Insektensammlung, einige G l a s k ä s t e n m i t ausgesucht grossen 

u n d bunten Schmetterlingen und K ä f e r n , die sich u m eine Voge l 

spinne gruppieren , zum Geschenk anbot. I c h lehnte dankend 

a b , indem ich versicherte , wegen des Transportes nur i n T ü t e n 

verpackbare Insekten zu sammeln. Es machte i h m Spass, als 

ich i h m die kleine Ausbeute zeigte, welche ich auf seinem G r u n d 

u n d Boden an T a u s e n d f ü s s l e r n und W ü r m e r n gemacht hatte. 

E r versprach mehr und hielt Wor t . Inzwischen war einer seiner 

Buben hinzugekommen , e in fr isches, etwa v i e r j äh r iges Ke r l chen , 

welchen vor läuf ig wie das ä r m s t e T a g e l ö h n e r k i n d nur ein H e m d 

bekle ide te , der aber t rotzdem schon als kleiner Senor auftrat . 

E i n Glas L i m o n a d e , dessen W ü r z e eine zur Minu te v o m Baum 

gep f lück t e L i m o n e b i l d e t , trug ein Peon zur -Erfr ischung auf. 

Alles atmet ruhige Behaglichkeit . Nirgends zeigt s i c h , dass der 

noch junge Gebieter von E l Buque der K r ö s u s seiner Gegner ist. 

M a n lebt seinem Wohlbef inden , und das w i r d auf diesem sonnen-

heissen Fleck Erde nicht durch Stiefel u n d S t r ü m p f e oder er

lesene Weine ge fö rde r t . U m so paradiesischer, desto angenehmer 

lebt es sich hier. 

Der n ä c h s t e echte Llanosor t ist San M a r t i n , zwei Tagereisen 
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südös t l i ch von Vi l lav icenc io . Dor t betreibt eine a u s l ä n d i s c h e 

Gesellschaft die Rindviehzucht im grossen. I h r i n San Mar t i n 

lebender G e s c h ä f t s f ü h r e r ist ein Deutscher, welcher vormals als 

Apotheker i n Vi l lav icencio ansäss ig war. Man hö r t seinen 

Namen übe ra l l i n diesen Gegenden mi t grossem Respekt nennen. 

V o n meinen Wir ten gut verproviant ier t , schlugen wir einige 

Tage spä t e r einen Weg e i n , der i n n o r d ö s t l i c h e r Richtung den 

Llanos zustrebt. Noch eine Stunde lang ri t ten wi r i n der offenen 

Landschaf t . I n den K r o n e n der hohen B ä u m e hockten und 

tummelten sich- zahllose g r ü n e Papageien und Scharen bunter 

Pfefferfresser, welche sich an dem sonnigen F r ü h m o r g e n i n ohren-

zerreissendem L ä r m e n gefielen. Unser Weg war meistens von 

hohen B ü s c h e n eingefasst, gleich einem Laubengange. Bunte 

Schmetterlinge gaukelten vor uns her. Dann gelangten wir i n 

den W a l d , welcher den Rio Ocoa begrenzt. 

Er ist ausserordentlich ü p p i g und dicht, gleicht aber i n seiner 

Zusammensetzung dem an den A b h ä n g e n der K o r d i l l e r e , nur 

dass hier die Palmen, namentl ich die stacheligen, vorherrschen, 

stellenweis bi lden sie fast al lein grosse , schier undurchdringliche 

B e s t ä n d e . Die Sonnenstrahlen durchblitzen nur hier und dort 

den tiefen Schatten, welcher uns u m f ä n g t . Es ist feierlich s t i l l 

geworden ; die Vöge l sind uns nicht gefolgt. Dagegen scheuchen 

w i r den p r ä c h t i g e n Morpho achilles noch öf ters als i m Gebirge auf. 

Der Weg ist teilweis noch sumpfig. M a n hat i h n vielfach mi t 

H o l z p f ä h l e n belegt, die, morsch geworden, unter dem H u f meines 

Tieres zusammenbrechen, das dann bis ü b e r die Kn iee i n Morast 

einsinkt. W i r m ü s s e n einige u n e r g r ü n d l i c h e Lachen passieren; 

dabei k lammert sich der Junge ängs t l ich an den Schweif meines 

Tieres. Nach einer weiteren Stunde über schr i t t en wi r den R i o 

Ocoa. Seine N ä h e k ü n d i g t e uns ein heulendes Bellen an. Jetzt 

erkennen wir die Ursache. Riesige Fischottern (Lutra brasiliensis) 

stossen es aus, welche i m Wasser nahe am Ufer spielen. Sie 

recken den K o p f hoch ü b e r die Wellen hinaus u n d lassen sich 

durch uns nicht verscheuchen. Die Eingeborenen nennen sie 

nach ihrer Stimme »per ro de agua« (Wasserhunde). 
Jenseits des Flusses, welchen wir durchreiten mussten, folgte 

wiederum W a l d . W i r jagten eine Rotte Bisamschweine v o m Wege 

for t . Nabel-, Bisam- und Wasserschweine sind die erdbewohnenden 
Bürger , »Reise eines Naturforschers«. 17 
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S ä u g e r , welchen man i n diesen Gegenden recht h ä u f i g begegnet. 

Aber nur die ersteren s ind echte Schweine , letztere dagegen 

Nager. Nabel- u n d Bisamschwein, Dicotyles (torquatus) tajacu und 

und labiatits, k o m m e n nebeneinander v o r , aber i m Westen und 

Norden ist jenes vorherrschend, von Brasil ien bis Paraguay 

dieses. Das geringelte Nabelschwein oder der Pekari w i r d beinahe 

i m lang u n d 40 cm hoch. Die Beine s ind ziemlich d ü n n und 

l a n g , der Schwanz ist ein ganz unansehnlicher S tummel . A u f 

dem R ü c k e n befindet sich i n der Lendengegend eine D r ü s e , 

welche eine penetrant riechende F lüs s igke i t absondert. Der K o p f ist 

hoch und k u r z , das Gebiss m i t s tarken, aber n icht nach aussen 

vorragenden E c k z ä h n e n bewehrt. D ie langen u n d dichtstehenden 

Borsten s ind weiss und braungeringelt und an der Spitze schwarz. 

Dadurch bekommt der Pelz ein meliertes Aussehen. Der R ü c k e n , 

auf dem sich die Borsten noch v e r l ä n g e r n , erscheint schwärz l i ch , 

die F lanken dunkelbraun, re ichl ich m i t Weiss untermischt, ebenso 

der K o p f . V o n den Schullern zieht sich nach dem Halse eine 

weissliche Binde . Das Bisamschwein hat einen k ü r z e r e n K o p f , 

k rä f t ige re Beine u n d l ä n g e r e n Schwanz. Es w i r d ein wenig 

grösse r . Seine F ä r b u n g ist ziemlich g l e i c h m ä s s i g grauschwarz; 

die jungen Tiere s ind rö t l i ch . Beide A r t e n leben rudelweis i n 

dichten G e b ü s c h e n u n d W ä l d e r n und graben wie unsere Schweine 

i n der Erde nach Wurzeln und k le inem Getier. D ie Bisam

schweine wandern i n grossen, of t hunderte z ä h l e n d e n Scharen 

u n d s ind nach den ü b e r e i n s t i m m e n d e n Berichten so u n g e s t ü m 

w i l d und b i ss ig , dass ihre Jagd nicht ohne Gefahr ist. A n 

gegriffen , machen sie von ihren Hauern w ü t e n d e n Gebrauch, 

f l üch t en n icht etwa, sondern s tü rzen sich auf Mensch u n d H u n d . 

Selbst der Jaguar soll starke Rude l scheuen. I h r M u t scheint 

aber mehr der eines wi lden V o r w ä r t s s t ü r m e n s zu se in , be i dem 

sie jedes Hindern i s i n Raserei versetzt, als eine p l a n m ä s s i g e Ver

wendung der grossen K r a f t , welche ihnen ihr numerisches Ü b e r 

gewicht verleiht. A u c h halten sie keineswegs völ l ig zusammen. 

Das Gros b e k ü m m e r t sich nicht u m das Schicksal des Nachtrabs, 

bei welchem denn auch die J ä g e r erst zu schiessen anfangen. 

D e n Pflanzungen werden die » c a f u c h e s « , wie die Pekaris 

i m Columbianischen heissen , ebenso g e f ä h r l i c h , wie be i uns die 

Wildschweine. H u m b o l d t e r z ä h l t , dass die Haciendados, 
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welche von ihnen zu leiden haben , Gruben anlegen, die mi t 

aufgerichteten Lanzen gespickt sind und ihnen die ungebetenen 

G ä s t e durch H u n d e , ihre geschworenen F e i n d e , zutreiben. Das 

junge Bisamschwein läss t sich leicht z ä h m e n . I c h kann aus 

eigener Anschauung S c h o m b u r g k bes tä t igen . W i r hatten auf 

der M i n e ein junges Bisamschwein, welches f re i heruml ie f , sich 

m i t Vor l iebe i n der K ü c h e aufhiel t und namentl ich dem K ü c h e n 

jungen derart freundschaft l ich ergeben war, dass es i h n auf Schritt 

und T r i t t begleitete und auch den weiteren Weg zum Wasserholen 

mitmachte. Brachte er unser Essen, so folgte das Cafuche , wie 

auch hier sein or t süb l icher Name war, bis an die kleine Treppe 

des Vorbaues unseres Ranchos und wartete dort seiner R ü c k k e h r . 

M i t besonderer Vorliebe rieb es sich unter behaglichem Grunzen 

an den nackten F ü s s e n nicht al lein des Jungen, sondern auch 

leider unserer beiden K ö c h i n n e n ; denn diese Liebesbezeigungen 

sollten das Verderben des Schweinchens werden. Eines Tages 

gab i h m die eine einen solchen En t rüs tungs t r i t t , dass dem Cafuche 

die Wi rbe l säu l e b r ach ; f re i l ich wurde sein T o d durch augen

bl ickl iche Entlassung der so wenig t ierfreundlichen Senorita ge

s ü h n t , aber keineswegs rasch verschmerzt. Die grosse Einsam

keit v e r k n ü p f t uns inniger m i t den G e s c h ö p f e n , welche unser 
Leben teilen. 

Das Wasserschwein (Hydrochoerus capybara) oder Capybara 

ist der g röss te lebende Nager. Der plumpe K ö r p e r erinnert mehr 

an den eines jungen D i c k h ä u t e r s . Es w i r d of t bedeutend ü b e r 

i m lang und 1L m hoch. Die Beine sind kurz, aber s t ä m m i g , 

und die Zehen , welche mi t kleinen H u f e n endigen , durch eine 

kurze Schwimmhaut verbunden. Der K o p f ist sehr lang, ganz 

f lach und auffal lend seitlich komprimier t , mi t breiten ausgerandeten 

O h r e n , kleinen vorspringenden Augen und stumpfer Schnauze. 

Die Oberl ippe ist t ief gespalten. Das he l l e , langborstige Haar

k l e id erinnert an das des Schweines. Der Schwanz fehlt . Das 

Wasserschwein ist ein A m p h i b i u m ; sein eigentliches Lebenselement 

aber insofern das Wasser, als es vorzügl ich schwimmt und taucht 

u n d sich i n den Fluten viel schneller bewegt, als am L a n d e , auf 

dem es durch seinen langsamen Gang einen schwerfä l l igen E in 

druck macht. Das Capybara n ä h r t sich von Blä t t e rn , namentl ich 

der Wasserpflanzen, gelegentlich werden auch F r ü c h t e genommen. 
17* 
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Das T i e r zeigte sich, so o f t ich i h m begegnete, wenig scheu und 

ergr i f f die F luch t erst be i unmit te lbarer A n n ä h e r u n g . Das vor

ü b e r b r a u s e n d e Dampfsch i f f s tö r te es bis auf Rufwei te n icht i m 

- geringsten. Die Eingeborenen essen das Fle isch u n d stellen i h m 

darum nach. 
Gegen M i t t a g erreichten w i r eine Grasebene u n d dami t die 

Llanos . Das V o l k bezeichnet diesen Punkt als Boca del Monte . 

W i r bef inden uns nur noch 360 m ü b e r dem Spiegel des A t l a n t i 

schen Ozeans. W i r erbl ickten ganz nahe ein G e h ö f t , dem w i r 

zustrebten. Es bot uns einen vö l l ig neuen A n b l i c k . Das Haus 

besteht i n der Hauptsache nur aus einem s te i len , nach beiden 

Seiten t ie f abfal lenden Dache v o n P a l m e n b l ä t t e r n ; W ä n d e fehlen ; 

m ä c h t i g e Bambusen s tü tzen es. E i n junger Mensch, der sich m i t 

einer F l in te zu schaffen machte , wischte m i r , nachdem ich ohne 

weiteres eingetreten war, den einzigen Stuhl ab, der nebst einem 

kle inen Tische die ganze Ausstat tung an M ö b e l n bi ldete . F re i l i ch 

gab es noch Sitze, aber das waren G e h ä u s e riesiger Landsch i ld 

k r ö t e n (Testudo tabulata), welche i n dieser Gegend h ä u f i g vor

k o m m e n . W i r bekamen schwarzen Kaf fee u n d sogar eine Suppe 

m i t etwas Fleisch. Alles ist sauber. Besonders so rg fä l t ig s ind 

verschiedene Rei tmonturen geputzt und an den P f ä h l e n hoch 

a u f g e h ä n g t , u m sie vor Ungeziefer zu s c h ü t z e n . Der Schlafraum 

liegt unter dem Dache. Als Stiege dient ein s c h r ä g gestellter 

Bambus m i t eingehauenen Stufen. D i e Bewohner s ind langsam 

i n ihren Bewegungen und machen einen s c h l ä f r i g e n E i n d r u c k ; sie 

s ind hager, ihre gelben G e s i c h t s z ü g e u n d ihr straffes, schwarzes Haar 

lassen den Ind ianer erkennen. Das Fieber zehrt an ihnen. A u c h 

die H u n d e , welche uns b e i m Herannahen m i t w ü t e n d e m Gebel l 

z u r ü c k s c h r e c k e n w o l l t e n , l iegen jetzt wieder apathisch auf der 

blossen Erde, dem Fussboden des Hauses, ausgestreckt. U m die 

W o h n u n g herum ist ein kleiner H o f r a u m a b g e z ä u n t . Das ge

schieht v o r n e h m l i c h , u m das R i n d v i e h , welches auf der Steppe 

u n d am Waldesrande weidet, v o m Hause fernzuhalten. Das Vieh 

ist ihr Besitz. 

Die Grassteppen waren noch g r ü n , hatten aber bereits sicht

l i ch unter der Hi tze gel i t ten. Nirgends bemerkte i ch i rgend eine 

B l u m e ; auch Insekten flogen selten. Die T ie rwe l t scheint d ie 

G l u t s t ä t t e n zu fliehen. 
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Das K l e i d der Llanos erzeugen eine Anzahl Grasarten, 

welche sich aus wenigen Geschlechtern rekrutieren. I n den 

schattenlosen Ebenen sind Paspalum conjugatum und Kyllinga 

monocephala vorherrschend, an den U f e r n der G e w ä s s e r kommen 

verschiedene Cyperus und Juncus h inzu. Das Gras bi ldet keine 

z u s a m m e n h ä n g e n d e Decke, sondern S töcke , zwischen denen ü b e r a l l 

der schwarze Erdboden sichtbar war. Selten schiesst es i n diesen 

Gegenden so hoch auf, dass es Ross und Reiter ve r sch l änge , 

meistens schlägt es kaum ü b e r den Bügel empor. Etwas h ö h e r 

w i r d das kahle Ges t r äuch , welches nur an den Zweigenden Blatt

b ü s c h e l t räg t und of t meilenweit, i n g l e i c h m ä s s i g e n , aber so 

d ü n n e n B e s t ä n d e n wächs t , dass es den Reiter kaum hindert . D ie 

Mimosen der Llanos , von denen manche so empf ind l ich sind, 

dass sie sogar schon den Hufschlag auf einige Entfernung spü ren , 
bleiben noch niedriger. 

Wer tiefer i n die Llanos eindringen w i l l , bedarf dr ingend 

eines F ü h r e r s , da die Wege i n den Grassteppen sehr undeutl ich 

hervortreten und stark auseinander gehen. Es ist nöt ig , die Pfade 

einzuhalten, da sie zu den Furten der F l ü s s e führen , welche wir 

ü b e r a u s häuf ig passieren müssen , und uns vorher i n die Verhaue 

h ine in le i ten , die uns erlauben den W a l d zu durchdr ingen , der 

uns sonst wie eine Mauer entgegensteht. Genauere Kar ten 

existieren nicht, und die Kenntnis der Richtung reicht allein nicht 

aus, da of t S ü m p f e und Biegungen der F lüsse umgangen werden 

m ü s s e n . M i t meinem Jungen, dem ohnehin der i m Walde noch 

grundlose Weg und die F ü l l e stechender Insekten , die sich i n 

den W ä l d e r n der Ebene stark vermehrt hatte, mutlos machten, 

konnte ich an ein weiteres Vordr ingen nicht denken. W i r kehrten 

ü b e r den Rio Ocoa zurück und hatten die Freude, an seinem 

Ufer die Schmetterlinge beim Abendt runk zu ü b e r r a s c h e n . A n 

einer Reihe feuchter, sandiger Stellen sassen sie zu Hunder ten 

so dicht auf einem H a u f e n , dass sie sich gegenseitig mi t ihren 

F l ü g e l n schlugen und waren so vertieft, dass man sie mi t den 

H ä n d e n greifen konnte. Es hatten sich sehr verschiedene Arten 

versammelt, darunter prachtvolle weisse, mi t schwarzen Binden 

gezierte Papilio, deren lange S c h w ä n z e rote Augen tragen. I c h 

konnte mi r nach Wunsch auslesen, und hatte ich sie durch eine 

versehentlich kräf t ige Bewegung aufgescheucht, so versammelten 
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sie sich doch, auf weiteren Genuss begierig, nach einigen Minu ten 

wieder am n ä m l i c h e n Punkte. 

D a ich dasselbe Gebiet der Llanos noch e inmal i m A p r i l 

durchstreif t habe und alsdann m i t guter F ü h r e r s c h a f t weiter i n sie 

vordrang, w i l l i ch hier gleich a n f ü g e n , was i ch noch von ihnen 

kennen lernte u n d auf dieser T o u r erlebte. W i r r i t ten ü b e r das 

G e h ö f t , wo w i r zum erstenmal i n der Steppe rasteten, hinaus, 

immer i n n o r d ö s t l i c h e r R ich tung . Tro tz der Regenzeit, welche 

jetzt eingesetzt hatte, war der H i m m e l wolkenlos , u n d die Sonne 

brannte so heiss, dass wi r uns an den M e t a l l b e s c h l ä g e n des 

Sattels zu verbrennen meinten. Aber die Grasebene prangt nun 

i m F r ü h l i n g s k l e i d e , welches ih r die ersten Regenmonate angelegt 

hatten. A r o n g e w ä c h s e m i t t ü t e n f ö r m i g e n , weissen B l ü t e n , blaue 

S c h m e t t e r l i n g s b l ü t e r u n d Xyridaceen (Albolboa), Labia ten u n d 

Compositen und vor a l lem p r ä c h t i g e Ir idaceen entfalteten sich. 

Unter den letzteren zeichnete sich eine T i g r i d i n e ebenso durch 

H ä u f i g k e i t als S c h ö n h e i t aus, welche eine ü b e r r a s c h e n d e Ä h n l i c h 

kei t m i t der T ige r l i l i e besitzt. T ro t z dieses mannigfa l t igen 

Schmucks darf man sich nicht vors te l len, dass die Grassteppen 

selbst i n ihrer besten Zeit nur a n n ä h e r n d ein solch farbiges B i l d 

d a r b ö t e n wie eine heimatl iche Wiese. D ie B l ü t e n der Llanos-

g e w ä c h s e sind zwar zumeist, einzeln betrachtet, v ie l p r ä c h t i g e r als 

die unserer W i e s e n k r ä u t e r , aber sie wi rken n icht i n ihrer Ge

samtheit. Sie v e r m ö g e n den weiten F l ä c h e n nicht das stumpfe, 

g r a u g r ü n e K o l o r i t zu n e h m e n , welches die frischen u n d welken 

G r ä s e r und das fast blattlose G e s t r ü p p erzeugt. Deshalb wurde 

fü r die landschaftl iche S c h ö n h e i t bei uns das bescheidene Wiesen

schaumkraut bedeutungsvoller als dor t die stolze T ige r l i l i e . — I n 

dem hohen Grase weideten R u d e l von Rehen. 

W i r r i t ten alsbald an dem G e h ö f t » L a P a l m a « v o r ü b e r , auf 

dessen sumpfigem H o f e u n z ä h l i g e Schmetterlinge m i t ihren R ü s s e l n 

i m Schlamm bohrten, der Nachtherberge » L o s Pav i to s« zu, welche 

an einem Flusse und m i t h i n am Waldessaume l iegt . Diese Her

berge war fast ganz so wie die erste Wohnung , welche w i r f rühe r 

i n den Llanos b e g r ü s s t e n , nur die K ü c h e umgaben W ä n d e ; uns 

nahm ein rings offener Rancho auf. 

Unser Bett ist von nun ab die H ä n g e m a t t e , welche wi r mi t 

uns f ü h r e n . I c h spannte sie nahe am Rande des Daches an der 
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luftigsten Stelle aus. Unsere Wir te waren sehr dunkelfarbige 

Misch l inge , welche ausser einer Anzahl ihnen ä h n l i c h e r Nach

kommen einen etwa 6 jäh r igen weissen S o h n , einen A l b i n o , be-

sassen — mein Arr iero beg rüss t e ihn als » c a q u i t a « , Kakerlaken, — 

dessen zarte, weisse Hau t und helles, flachsfarbenes Haar i n seiner 

Umgebung besonders auffä l l ig wirkte . Der kleine Wundermann 

war sehr l ich tempf indl ich und schien auch auf die Stiche der 

Mosquitos besonders stark zu reagieren. I n n ä c h s t e r Nachbar

schaft befindet sich eine kleine Kaffeepflanzung, eine Gruppe von 

Bananen und etwas Yuca. Der Fluss ist in wenigen Minuten 

erreicht. K e i n Sonnenstrahl t r i f f t seinen Spiegel. Das Wasser 

ist ü b e r a u s k l a r , wi r erkennen jedes Steinchen des kiesigen 

Grundes und sind ü b e r r a s c h t durch seine erfrischende K ü h l e . 

Die Ebene, i n welche wir hinausblicken, schliesst am H o r i 

zonte mi t einem Waldstreifen a b , der sich an einem anderen 

Flusse entlang zieht. I n der N ä h e ist das lichte Buschwerk h ö h e r 

und dichter als sonst und wi rd von grossen, weissen L a u b f r ö s c h e n 

(Hyla crepitans) bewohnt, welche ihre Farbe blitzschnell i n G r ü n 

v e r ä n d e r n k ö n n e n . Besonders lebhaft umspielen die d ü n n b e l a u b t e n 

W i p f e l L ibe l l en . Nich t ferne von uns erhebt sich malerisch eine 

Palmengruppe. Noch herrscht tiefe R u h e , aber gegen Abend 

vernehmen wir aus verschiedenen Richtungen das Brül len von 

zahlreichen Rindern , welche sich unserem G e h ö f t n ä h e r n , um irr 

seinem Umkreis die Nacht zu verbringen und zuvor begierig das 

Salz zu l ecken , welches auf einigen Steinen als Lockmi t t e l aus

gestreut ist. Den T a g ü b e r weiden sie ba ld in j ener , bald i n 

dieser Rich tung meilenweit entfernt. Der Sonnenuntergang war 

kös t l ich , obwohl sich der H i m m e l gegen Abend i m Westen be

zogen hat te ; denn zwischen den Wolken schössen die g l ü h e n d e n 

letzten Strahlen empor und warfen ihr L ich t auf die Palmen

wipfe l u n d die Wasser des Sumpfes, i n denen sie sich spiegelten. 

I n den Grassteppen der Llanos und den W a l d s ä u m e n der 

F l ü s s e wachsen die riesigsten Palmen der Welt . Sie werden 

60 — 70 m hoch. E i n solches Wunder der S c h ö p f u n g ist Iriartea 

corneto, die Corneto der Eingeborenen. I h r schlanker, nur wenig 

ü b e r einen Fuss dicker Stamm stützt sich auf einen 2 m hohen 

Kegel von Luf twurze ln und t rägt eine ve rhä l tn i smäss ig kleine 

K r o n e von Fiederwedeln. Zu demselben Geschlecht gehör t eine 
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v ie l kleinere Palme (I. pubescens), welche sich gerne gruppenweis 

zusammenschliesst. Ü b e r h a u p t s ind die Stelzenpalmen ös t l i ch der 

A n d e n ein besonders h ä u f i g e r Typus . D ie m a j e s t ä t i s c h e n K ö n i g s 

pa lmen der A n t i l l e n (O reo doxa) ersetzt i n den westl ichen Llanos 

die Gattung Jessenia, von welcher die U n a m o ( f . polycarpa) die 

p r ä c h t i g s t e ist und vo l l au f die Bezeichnung » p a l m a rea l« verdient. 

Sie g e h ö r t zu den Grossen, aber n ich t zu den Riesinnen ihres 

Geschlechtes ; der stark geringelte, m ä c h t i g e Stamm w i r k t massiv, 

s ä u l e n a r t i g ; die K r o n e f indet an Ü p p i g k e i t kaum ein Ebenb i ld . 

Die ü b e r a u s zahlreichen p r ä c h t i g e n und kolossalen Wede l er

zeugen einen wundervol len W i p f e l . 

I c h gedachte i n den Llanos auf schnellem Pferde zu reisen 

und war sehr erstaunt, als i ch e r f u h r , dass i n den Ebenen das 

Maul t ier noch ausschliesslicher zum Rei ten u n d Transpor t der 

Lasten benutzt w i r d als i m Gebirge. Es ist i n a l lem widerstands

fäh ige r als das Pferd. F re i l i ch s ind die Plagen, welche die Tiere 

in diesen T ie fen zu erdulden h a b e n , gross. D ie Zahl der Blut

sauger ,ist Leg ion . W e n n ich meinem Mault iere die Ohren m i t 

der H a n d streifte, war dieselbe nass von Blut . U n d das konnte 

ich jede Minu te wiederho len , immer wieder waren sie d icht m i t 

k l e i n e n , i m Augenbl ick blutstrotzenden M ü c k e n besetzt. Dazu 

die H i t z e , die durch das weite Auseinanderliegen der G e h ö f t e 

oder schattigen P l ä t z e bedingten seltenen und u n r e g e l m ä s s i g e n 

Ras ten , die selbst inmi t t en der Steppen of t schlechten Futter

v e r h ä l t n i s s e : das alles e r t r äg t ein Maul t ier besser als das Pferd . 

So benutzt dieses der Llanero nur, wenn er a l l j äh r l i ch das Jung

vieh seiner Herden zusammentreibt , um i h m seine Marke ein

zubrennen oder versprengte Tiere zu fangen. D a n n giebt es 

eine wi lde Jagd. Die Rechte zügel t das s c h ä u m e n d e Ross , und 

die L i n k e ist bereit, den Lasso zu schwingen. 

Der Eingeborene reist h ä u f i g nachts, u m dem Sonnenbrande 

zu entgehen. I c h w ä r e i h m gerne dar in gefolgt oder doch 

wenigstens einige Stunden vor der Sonne aufgebrochen , aber es 

war mi r u n m ö g l i c h , meinen Ar r i e ro d a f ü r zu gewinnen. A m 

A b e n d vorher hatte er das g röss te W o r t gehabt ; er wol l te gleich 

nach Mit ternacht wei ter ; morgens durf te i ch f r o h sein , i h n um 

sechs U h r reisefertig zu sehen. Wer die Posada f r ü h e r ver lässt , 

muss auf das Desayuno verzichten, denn, wie ü b e r a l l i n Columbien , 
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sch lä f t man auch i n den Llanos lange. So sollten wir die Tropen

g l u t , zwei Mittagsstunden abgerechnet, die wi r in Barrancas, 

einer Hacienda am oberen H u m e a , rasteten, den ganzen T a g 

ohne Mi lderung wiederum auskosten, denn kein W ö l k c h e n er

schien am H i m m e l , u n d Wald durchri t ten wir nur auf wenige 

Minuten bei F l u s s ü b e r g ä n g e n . Man glaubte , schier ersticken zu 

m ü s s e n ; ke in L ü f t c h e n regte sich. K e i n u n n ü t z e s W o r t kam 

mehr ü b e r unsere L ippen . I n den Grassteppen begegneten wir 

nur einigen Rude l Rehen ; wo sich aber ein Sumpf befand, 

tummelten sich unzäh l ige Reiher und Enten mi t vielen andern 

V ö g e l n auf dem Wasser und i n dem schilfartigen Ufergrase; i n 

den Wipfe ln der Palmen, die zerstreute Gruppen b i lden , hockten 

Papageien und Pfefferfresser. Nur wo Wasser steht oder fliesst, 

entfaltet sich i n den Llanos ein auffä l l iges Tier - und Pflanzen

leben , das namentl ich an den S ü m p f e n ü b e r a u s reich ist. Das 

sind die Oasen der L l a n o s , kleine Paradiese, was F ü l l e und 

A^erschiedenartigkeit der G e s c h ö p f e anbetrifft , die sich zusammen

d r ä n g e n . Aber Sumpf und Dick ich t hauchen das Fieber aus. 

Gegend Abend erreichten wir einen W a l d , der noch ü p p i g e r ist 

als an den A b h ä n g e n der Ostkordillere übe r Vi l lavicencio . Die 

lebenden g r ü n e n Mauern, welche unseren Weg einfassen, sind so 

d i c h t , dass wir sie kaum einige Meter weit m i t dem Auge zu 

durchdringen v e r m ö g e n . A n einigen Baumriesen hingen zahllose 

Nester von S t ä r l i n g e n , den amerikanischen W e b e r v ö g e l n . Sie 

waren an den äusse r s t en Spitzen der peripheren Zweige befestigt 

und glichen an sehr langen Stielen a u f g e h ä n g t e n Birnen. I n der 

Ferne h ö r t e n wir wiederum das b r ü l l e n d e Bellen der Fischottern. 

Es schallte vom Rio Humea he rübe r , auf den wi r abermals trafen. 

A n diesem breiten Nebenflusse des Meta wol len wir H a l t machen. 

Als ich gegen Ende Januar auf der uns bekannten Strasse 

wieder die Gebirge nach B o g o t ä hinaufst ieg, waren viele B ä c h e 

bereits versiegt. I c h ü b e r n a c h t e t e einmal i n Pip i r i ta l , einer Posada, 

in welcher ich auf meine H ä n g e m a t t e angewiesen war und weder 

Messer noch Gabel vorfand. Ferner i n Quetame und Chipaque. 

Quetame liegt fast 1500 m hoch, unmittelbar unter den gewaltigen, 

nackten F e l s w ä n d e n , mi t denen der P ä r a m o von Chingasa hier 

abs tü rz t . Es ist ein finsteres Gebirgsnest, aber seine Bewohner 

sind gleichwohl heiteren Sinnes. A m Tage vor meiner A n k u n f t 
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hatten Stiergefechte auf der Plaza s tat tgefunden, u n d meilenweit 

waren die Zuschauer m i t Weib u n d K i n d zu diesem auch dem 

columbianischen Spanier beliebtesten Schauspiel h e r b e i g e s t r ö m t ; 

heute gab es Theatervorstellungen, zu denen die e i n f ö r m i g e Musik 

dumpfer P a u k e n s c h l ä g e ohne Pause bis 3 U h r morgens erschallte. 

I n Chipaque hatte i ch die Asistenzia fü r die Nacht a u s g e w ä h l t , 

um schon recht f rühze i t ig den P ä r a m o passieren zu k ö n n e n , i n 

der H o f f n u n g , die S c h n e e h ä u p t e r der Centralkordi l lere zu sehen. 

Mittewegs zwischen C ä q u e z a und Chipaque ü b e r r a s c h t e uns die 

Nacht. Es wurde so f ins ter , dass ich m i t S t r e i c h h ö l z e r n die 

F l u s s ü b e r g ä n g e suchen musste. Der Junge hatte sich einen Fuss 

verletzt und liess sich von meinem Mault iere weiterschleifen. Aber 

der M o n d brachte E r l ö s u n g und war i n der reinen Gebirgsluf t 

v o n wunderbar krä f t iger W i r k u n g . Sein L i e b t erschloss das ge

samte weite Panorama. Die Nacht i n Chipaque g e h ö r t zu meinen 

entsetzlichsten. M a n hatte m i r ein r icht iges , ungeheures u n d 

luxu r iö se s Bett i n der Prunkstube angewiesen , aber i ch tei l te es 

m i t H u n d e r t e n heisshungriger Blutsauger (Wanzen u n d F l ö h e n ) , 

gegen die me in Pulver wirkungslos b l ieb . F ü r die weiteste Fern

sicht ü b e r s c h r i t t e n wi r den P ä r a m o zu s p ä t , aber Savanna u n d 

Randgebirge lagen klar u n d sonnig vor uns. U m M i t t a g r i t ten 

wi r wieder i n B o g o t ä ein. A u f dem P ä r a m o hatte m i c h aber

mals das Fieber gepackt , von dem ich auf der ganzen Reise 

nichts ge spü r t hatte. 
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Tierra fria. — Vogelwelt: Kolibri (Farben, Ornamentik, Lebensweise); Coere-
biden; Prachtfinken; Stärlinge; Tyrannen; Klippenvögel (Rttpicola; stell
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und anderer niederer Tiere. 

In Bogotä feierte man das Fest des heiligen Joseph, als ich 

die Reise in den Norden der Republik antrat. I ch musste , um 

nach der Station der Nordbahn zu gelangen , an seiner K i r c h e 

vorbei , die p r äch t i g g e s c h m ü c k t w a r , und aus deren Mittelnische 

ü b e r dem Hauptpor ta l der H e i l i g e , i n herrliche G e w ä n d e r ge

kleidet, auf das V o l k herabsah, das sich trotz der f r ü h e n Morgen

stunde i n S t r ö m e n i n diese Vorstadtgegend ergoss. Die Nord 

bahn erspart uns ein gutes Stück R i t t durch die Ebene , was für 

jeden, der auf ein Mault ier angewiesen ist, welches keinen »paso« 

(einen T r a b , der das Werfen ausschliesst) besitzt, als gröss te r 

Segen betrachtet w i r d . Sie endete 1897 bei Cä j i ca und mag 

somit eine L ä n g e von 30 k m besitzen. I c h glaubte ganz gerecht 
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gehandelt zu h a b e n , als i ch meinen P e o n , einen I n d i o , i n die 

letzte, 3. Klasse eingekauft hat te , und war n ich t wenig erstaunt, 

als er mi r das Bi l le t m i t der unwirschen Weigerung z u r ü c k g a b , 

er fahre n ich t wie ein T ie r . Welche Klasse er i n H ä n d e n hiel t , 

hatte er ü b r i g e n s nur m i t H i l f e eines lesekundigen Jungen heraus

gebracht. N u n , ich tauschte i h m eines der 2. ein u n d hatte 

die Genugthuung zu beobachten , dass er sich zwischen dem 

P u b l i k u m , i n dessen Mi t t e er avancierte , sehr u n g l ü c k l i c h füh l te , 

denn es waren lauter Sefiores u n d Senoras, d . h . Her ren u n d 

Damen m i t Stiefeln u n d S t r ü m p f e n , w ä h r e n d die nackten F ü s s e 

meines stolzen Ind ios i n Alpargatas steckten, die er ü b e r d i e s 

noch bei m i r abverdienen musste. A u c h vornehme Columbianer 

ziehen die 2. Klasse der 1. v o r , da i n letzterer das Rauchen 

absolut verboten ist. 

Die Bahn folgt einer alten Strasse, welche i n genau n ö r d 

l icher R ich tung B o g o t ä m i t Z i p a q u i r ä ve rb inde t , die Savanna i n 

der Mi t t e durchschneidend. Sie b e r ü h r t dabei ausser Chapinero 

u n d C ä j i c a nur einzelne Hacienden, G e h ö f t e u n d Posaden, denn 

die g r ö s s e r e n Ortschaften der Savanna liegen an den A b h ä n g e n 

der Gebirge. 

Die Regenzeit, welche in diesem Jahre lange auf sich warten 

liess, ist hereingebrochen und brachte endl ich die junge Saat zum 

Spriessen , die i m Februar , dem letzten der Sommermonate , i n 

den Boden hineingesenkt wurde. Die Landschaf t zeigt ein B i l d 

wie bei uns i m S p ä t h e r b s t e . Die Sonne k ä m p f t m i t den W o l k e n , 

so dass die Beleuchtung f o r t w ä h r e n d wechselt. N u r ü b e r B o g o t ä 

b i lden sie eine d i ch t e , bleifarbene Decke. Bei Puente C o m u n 

ü b e r s c h r e i t e n wi r den R i o Funza. H i e r treffen die beiden 

wicht igsten Strassen des ostandinen Columbiens zusammen: die 

n o r d w ä r t s ü b e r C h i q u i n q u i r ä nach Bucaramanga z iehende, der 

Hauptverkehrsweg nach dem Staate Santander, u n d die i n nord

ös t l i che r R ich tung T u n j a zustrebende, welche den Staat B o y a c ä 

erschliesst. D ie B r ü c k e ist ein altes spanisches Bauwerk , solide, 

fü r Jahrhunderte berechnet. I n n ä c h s t e r Nachbarschaft bef inden 

sich mehrere umfangreiche Posaden, u n d leichte Buden sind für 

N ä s c h e r e i e n u n d G e t r ä n k e aufgeschlagen. C ä j i c a erreichten w i r 

nach zwei Stunden. H i e r stehen an gewissen Wochentagen 

omnibusart ige Wagen bereit, welche den Reisenden nach Z i p a q u i r ä 
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und noch d a r ü b e r hinaus an den Fuss des Gebirges br ingen. I c h 

hatte mi t Fleiss einen solchen abgepasst, hiess den Burschen 

mein Mault ier besteigen und setzte mich selbst i n ein solches 

Fuhrwerk. I n ' Z i p a q u i r ä trafen wir zur Zeit des Almuerzo wieder-

zusammen. 
Z ipaqu i rä ist die bedeutendste Provinzialstadt von Cun-

dinamarca und w i r d auf 1 3 0 0 0 Seelen geschä tz t . Sobald die 

Bahn bis zur Stadt ge führ t sein w i r d , erlangt sie für den Ver

kehr zum Norden eine ä h n l i c h e Bedeutung wie Faca t a t i vä für 

den Weg nach dem Magdalena. Schon jetzt herrscht reger 

Fremdenverkehr i n ihr, was die zahlreichen Hotels bezeugen, für 

die man bereits auf der Strasse angeworben w i r d . Die westlichen 

Tei le der Stadt ziehen sich an H ü g e l n h inau f , die einen der 

wertvollsten Schä tze des Landes, das Salz, bergen. Man erreicht 

die b e r ü h m t e n Salzbergwerke von der Plaza aus schon nach 

20 Minuten bergan. Sie sehen wie eine Festung aus, von solch 

h o h e n , starken Mauern sind sie umgeben. Indessen lässt man 

uns ohne weiteres e i n , und i rgend einer der Angestellten macht 

mi t V e r g n ü g e n unseren F ü h r e r . A u f einem H o f e waren M ä n n e r 

b e s c h ä f t i g t , au fgeschü t t e t e s grobes Erdreich mi t Hacken zu be

arbeiten, u n d Frauen neben ihnen, welche die losge lös ten S t ü c k e 

p r ü f t e n und mi t Auswahl i n K ö r b e n sammelten. Diese leerten 

sie i n einen W a s s e r t ü m p e l , der etwas abseits lag, I c h h ö r t e von 

meinem M e n t o r , dass die schmutzigen B r o c k e n , welche einen 

weissen oder rö t l i chen Bruch zeigten, das Salz vorstellen, welches 

i n den T ü m p e l n gelös t und i n offenen E r d g r ä b e n zum Siedehause 

ge füh r t w i r d . Das Endproduk t ist trotz des pr imi t iven Reinigungs

verfahrens ein schneeweisses, krystallinisches Kochsalz, das unser 

Begleiter m i t sichtbarem Stolz durch die Finger gleiten liess. Das 

salzhaltige Gestein w i r d h a u p t s ä c h l i c h unterirdisch i n Stollen ge

wonnen , welche die spanische Regierung auf Humbold t s Ver

anlassung durch einen deutschen Bergmann anlegen liess. I n 

der Tiefe w i r d das Kochsalz i n krystallinischen , klaren B löcken 

gebrochen. Die Salzminen sind Eigentum des Staates und eine 

seiner wesentlichsten Einnahmequellen. 
V o n Z ipaqu i r ä setzte ich meinen Weg i m Omnibus fort , der 

das Gebirge noch ein paar Stunden u m g i n g , bis zur Posada 

Pedrigal. Nunmehr verlassen wi r die Savanna, es geht bergauf; 
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Reit- u n d Lasttiere sind wieder die einzigen B e f ö r d e r u n g s m i t t e l . 

A u f dieser T o u r lernte ich alle M ü h s a l e einer Reise w ä h r e n d der 

Regenzeit kennen. Die Wege s ind auf Strecken m i t thonigem 

Boden so s c h l ü p f r i g , dass selbst unser gutbeschlagenes Maul t ier 

f o r t w ä h r e n d ausgleitet u n d kaum m i t dem Burschen Schrit t zu 

hal ten vermag, andere Stellen s ind in M o r ä s t e umgewande l t ; hier 

schiesst uns ein Giessbach auf der Strasse entgegen, dor t hat das 

Wasser sie fortgerissen, so dass w i r an einer schmalen B ö s c h u n g 

a m rutschenden Abgrunde hinrei ten. I n den Schluchten , die 

wi r kreuzen, tosen gelbe S t r ö m e dahin ; der Bursche watet voran, 

u m ihre T ie fe zu ermessen. B a l d befanden w i r uns an 3000 m 

hoch mit ten i m P ä r a m o . W i r t roffen von Regen ; die W o l k e n 

streif ten uns; f r ü h e r als sonst suchten wi r eine Nachtherberge auf. 

Es ist die Posada » L o s P a j a r i t o s « . 

Sie liegt etwa 3200 m h o c h , e in einsames Haus inmi t t en 

der E i n ö d e des P ä r a m o . Aber i n der Herberge herrscht Leben . 

W o h l ein Dutzend Gestalten, M ä n n e r und Burschen, stehen unter 

d e m weitvorspringenden Regendache vor der T i e n d a u n d Chicheria 

rauchend und plaudernd beisammen und starren uns neugierig 

an . I c h bekam die einzige Schlafkammer, ein Ze ichen , dass ein 

anderer Senor n icht anwesend ist. O b w o h l unser Haus gute 

Mauern besitzt, p fe i f t der W i n d durch viele versteckte Ö f f n u n g e n 

h indurch und erfül l t die R ä u m e m i t feuchtkalter L u f t . I c h hü l l t e 

m i c h i n alle Decken, die mi r zur V e r f ü g u n g standen, und schlenderte 

ba ld zur T i e n d a , ba ld nach der K ü c h e , wo auf dem Erdboden 

das Feuer flackert, ü b e r dem auch unsere Mahlzei t bereitet w i r d . 

Der Regen liess nach , und da die Sonne noch e inmal durch

brach , trat i ch ins F r e i e , um ihre letzte Viertels tunde zu ge

messen. Der P ä r a m o entbehrt rings der h ö h e r e n S t r ä u c h e r u n d 

B ä u m e . D u r c h niederes, braunes G e s t r ü p p und g e l b l i c h g r ü n e s 

Gras schimmert der Fray le jon , und of t t r i t t das nackte Erdre ich , 

schwarzbrauner Moorboden , zu Tage. D ie t r ü b e Landschaf t dehnt 

sich nach Westen fast unabsehbar aus. N a c h Osten aber schauen 

w i r i n den n ö r d l i c h s t e n Zipfe l der Savanna h ine in . E r w i r d v o m 

R i o T i b i z o durchschni t ten , auf den mehrere N e b e n f l ü s s e zueilen. 

Wie eine Landzunge schieben sich die Randgebirge v o r , welche 

den R i o Funza verdecken. Die westlichen A b h ä n g e , welche sie 

tins darbieten, besitzen K o h l e n - und Salzwerke u n d s ind deshalb 
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s t ä rke r besiedelt. H e l l leuchtet der Or t Nemocan zu uns h e r ü b e r . 

Nach Norden schweift unser Auge weiter ü b e r die Savanna hin

weg. Die Aussicht ist trotz der Zwiel ichts t immung wunderbar 

klar . Z ipaqu i r ä verbirgt uns der P ä r a m o , an dessen ös t l i chem 

Rande wir uns be f inden , und B o g o t ä ein Gebirgszug, der bis 

gegen Puente Comun von Osten nach Westen in die Ebene vor

spr ing t ; aber wir beurteilen zuver läss ig , wo es l i eg t , denn dort 

steigen die Randgebirge am schroffsten und h ö c h s t e n empor. Da

gegen freuen wir uns auch hier ü b e r die vielen Hacienden, welche 

die Savanna besitzt Sie zeugen von einem Wohlstande, den man 

inmit ten der P ä r a m o m a u e r n nicht erwarten sollte. 

Die Comida war gar nicht ü b e l . Es gab eine Kartoffelsuppe, 

Beefsteaks, Eier, ein Dulce und Schokolade. Aus meiner K a m m e r 

trat ich i n das Esszimmer. I n diesem wurden ba ld nach der 

Mahlzeit Matten für die geringeren G ä s t e an der Erde fü r die 

Nacht ausgebreitet. I c h selbst hatte es jedenfalls nicht weicher, 

denn den h ö l z e r n e n Boden meiner Bettstelle deckte nur eine 

Strohmatte. Noch vor 9 U h r war der ganze Comidor mi t m ü d e n 

Menschen a n g e f ü l l t , so dass ich wohl oder übe l ebenfalls mein 

Lager aufsuchen musste. V o r Einbruch schütz te meine T h ü r nur 

ein Pfahl , den ich gegen sie gestemmt hatte. M i t Sonnenaufgang 

brachen wir wieder auf. Die Landschaft blieb dieselbe. 

I n diesem P ä r a m o schien das Tierleben fast erstorben zu 

sein. K e i n Vogelschrei ; selten kreuzten einige d i c k b ä u c h i g e 

Schmetter l inge, ein B ä r e n s p i n n e r oder eine E u l e , unseren Weg, 

der sich breit ü b e r den G e b i r g s r ü c k e n hinzieht, oder wir scheuchten 

i n den B ü s c h e n einige Mot ten auf. Nach vier Stunden erreichten 

wir abwär t s steigend das D ö r f c h e n Aguasa l , dem einige hundert 

Meter h ö h e r i m Gebirge Tausa g e g e n ü b e r liegt. Dieser Ort dehnt 

sich auf einer grossen, g r ü n e n Halde aus und erinnerte mich leb

haft an Buntenbock bei Clausthal , nur dass der Tannenhinter

grund fehlte. 

Der n ä c h s t e B e r g r ü c k e n , welchen wir wiederum erkl immen 

m ü s s e n , lohnt den ü b e r a u s steilen und unsicheren Anstieg mi t 

einer neuen Aussicht. Unter uns liegt der Or t Sutatausa i n einem 

T h a l e , dessen Fluss der Lagune von F ü q u e n e zustrebt. N u n 

sehen wi r auch den ersehnten See in der Ferne. Sein Spiegel 

erscheint kleiner als wir uns vorstellten. I m grösse ren Umfange 
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umfassen i h n Gebirge. Es s ind vielfach gezackte Bergzinnen, 

F o r m e n , denen wir sonst selten i n Co lumbien begegneten. Sie 

scheinen i n besonderer A r t als R a h m e n des Sees geschaffen zu 

sein. D ie Lagune v o n F ü q u e n e ist n ich t die einzige i n dem 

weiten P a n o r a m a , welches sich uns darbietet. I m Osten glitzert 

der k l a r e , l ä n g l i c h e Hochgebirgssee von Suesca (2870 m ) , rings 

v o m P ä r a m o umschlossen; n ö r d l i c h , i n jenem T h a l e , das zur 

Lagune von F ü q u e n e f ü h r t u n d v o m R i o U b a t e . d u r c h s t r ö m t w i r d , 

b l icken wir auf verschiedene Seen nieder, v o n denen der gröss te 

die Lagune v o n C u c u n u b ä ist. Ausserdem s ind weite Strecken 

der Niederungen, w o h l infolge der Regenzeit, unter Wasser gesetzt. 

D e n Abschluss des grossen G e m ä l d e s b i l den ü b e r a l l gewaltige 

G e b i r g s z ü g e . 
A u c h i n dem unwir t l ichen P ä r a m o begleiten unseren Weg 

Posaden u n d G e h ö f t e . Zwischen dem G e s t r ü p p weiden R i n d e r ; 

die Wohnungen umgeben Getreide- u n d Kar tof fe l fe lder . H i n u n d 

wieder tauchen hart am Wege seltsame, niedrige H ü t t e n auf. I h r 

Strohdach deuchte mi r k a u m so h o c h , dass ihr Bewohner sich 

dar in aufr ichten kann, und sicherlich s ind sie so schmal, dass er 

sich nur i n einer R ich tung dar in zu lagern vermag. V o r dem 

offenen oder dü r f t i g verschlossenen Eingange h ä l t e in H u n d Wache, 

der laut a n s c h l ä g t , sobald er unserer ansichtig w i r d . D a n n schiebt 

sich eine zerlumpte menschliche Gestalt aus dem I n n e r n vor u n d 

streckt uns die H ä n d e unter lautem Klagen u n d W i m m e r n ent

gegen. Es sind Bettler von Beru f , wie es deren so viele i n 

Columbien g i e b t , welche hier ihr eremitenhaftes Dasein f ü h r e n , 

u n d die sich an der Strasse, die wi r rei ten, zahlreich angesiedelt 

haben , we i l sie zu dem b e r ü h m t e s t e n Wall fahr tsor te des Landes, 

nach C h i q u i n q u i r ä f ü h r t , wo sich ein besonders w u n d e r t h ä t i g e s 

M a r i e n b i l d befindet. V ie le Tausende p i lgern j ä h r l i c h dor th in , u m 

H e i l u n g ihrer Le iden zu suchen. Selbst aus - d e n Nachbar

republ iken, Venezuela u n d Ecuador, eilen Wal l fahrer herbei . Diese 

g l ä n z e n d e Gelegenheit zum Betteln hat die Umgebung v o n Chiquin

qu i r ä nach allen Richtungen i m Umkre i s mehrerer Tagereisen mi t 

Bett lern bevö lke r t , unter denen sich ein Heer v o n K r ü p p e l n , Aus

sä tz igen und m i t anderen, den K ö r p e r langsam aber g rä s s l i cb ver

w ü s t e n d e n Krankhe i t en Behafteter befindet . W i r s ind noch eine gute 

Tagereise von dem Orte der b e r ü h m t e n M a d o n n a entfernt. 
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I n dein Thale, i n welches wi r hinabsteigen, ist die Vegetation 

der Tier ra f r ia zu ü p p i g e r Entfa l tung gelangt , und zwischen den 

Hecken ihrer b l ü h e n d e n S t r ä u c h e r reiten wir bis nach Ubate, 

welches wi r um Mi t t ag erreichen. Ubate ist ein freundliches 

L a n d s t ä d t c h e n , auf dessen Markte sich einige Eukalyptus riesen

haft entwickelt haben. I n ihrem Schatten sitzen H ö k e r i n n e n . I c h 

strebte weiter und entschloss mich rasch bei der Wah l eines 

neuen Peons, zu der ich gezwungen war , für einen baumlangen, 

jungen K e r l , der f re i l i ch nicht stark aussah, mich aber durch 

seine freundliche Miene gewonnen hatte. M a n findet i n diesen 

kleinen Orten stets Leute als T r ä g e r und Begleiter bereit, und es 

empfiehlt s i ch , diese ü b e r h a u p t i n der Provinz u n d nicht i n der 

Hauptstadt zu mie t en , wo sie samt und sonders verdorben sind. 

W i r wandten uns ba ld hinter Ubate, dessen Gegend einen ü b e r a u s 

fruchtbaren Eindruck machte, wieder bergauf und von der Lagune 

westlich ab. V o n den H ö h e n genossen wir die herrliche Aus

sicht auf den See, i n dem die felsigen Eilande jetzt schon klar 

hervortreten. W i r passierten das G e b i r g s d ö r f c h e n F ü q u e n e und 

ri t ten nach Susa wei ter , wei l von diesem S t ä d t c h e n der beste 

Zugang zur Lagune f ü h r e n soll und ich an den Geistlichen dort 

ein Empfehlungsschreiben besass. Frei l ich, hä t t e ich geahnt, was 

fü r ein Weg zwischen F ü q u e n e und Susa l i eg t , i ch wäre wahr

scheinlich auf alle Fä l l e i n F ü q u e n e geblieben, zumal ich wusste, 

dass. H e t t n e r von hier aus die Lagune befahren hatte. W i r 

mussten einen ausserordentlich steilen G e b i r g s r ü c k e n ü b e r w i n d e n , 

bei dessen Abstieg nach Susa wir auf einen Pfad angewiesen 

waren, der ü b e r F e l s t r ü m m e r h inweg füh r t e und dabei fast senk

recht zu Thale ging. W i r kamen äussers t m ü h s e l i g und langsam 

vorwär t s . F r eund l i ch , wie eine Verheissung, lag Susa i n der 

T i e f e , und l iebl ich breitete sich von dort eine Ebene aus, die 

erst mi t dem Horizonte n ö r d l i c h abschloss. W i r kamen gegen 

Abend g lückl ich am Ziele a n , und da die Herberge k ü m m e r 

licher war, als i ch vorausgesetzt hatte, sprach ich noch zu spä te r 

Stunde be im Pfarrer v o r , der mich f reundl ich empfing und mi r 

schon für den folgenden Tag , obgleich es ein Sonntag war, nach 

der Messe einen Bootsmann versprach. Susa liegt nur 50 m 

tiefer als B o g o t ä , und seine Savanna zeigt dieselbe Vegetation u n d 

Fauna wie die grosse, von welcher wi r herkommen. Der Weg 
Bürger , »Reisen eines Naturforschers«. 18 
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f ü h r t zur Lagune ein S t ü c k c h e n durch die E b e n e , deren B ä c h e 

hohe W e i d e n beschatten, zwischen Wiesen, K o r n - u n d Maisfe ldern 

h indurch , hier begrenzt von junger Saat, dor t v o n Stoppeln. D a n n 

nehmen w i r noch einen Berg u n d bef inden uns schon nach einer 

Stunde am Ufe r des Sees. E i n grosser, etwa ovaler, g r ü n g e l b e r 

Wasserspiegel l iegt vor uns, an dessen ö s t l i c h e n u n d westlichen 

U m f a n g Gebirge d icht hinantreten. I m Osten ragen sie imponie rend 

hoch empor, ihre Spitzen m ö g e n sich w o h l 500 m ü b e r den See 

erheben, u n d fa l len meistens schroff i n seine F lu ten ab. Ihre 

Umrisse sind vielfach bizarr. D e m ö s t l i c h e n Gestade s ind die 

verschiedenen Inse ln des Sees g e n ä h e r t , welche eine gemeinschaft

l iche Felsengruppe zu b i lden scheinen. Der B l i c k v o n unserem 

Standpunkte aus, os twär t s ü b e r den See, br ingt seine Eigenart zu 

voller Geltung. Nach S ü d e n und N o r d e n geht er i n Schilf-

p r ä r i e e n ü b e r . 
Unser Bootsmann machte einen E i n b a u m bereit und stiess 

und ruderte uns i n den See hinaus. E i n wenig v o n der Strand

zone entfernt verschwinden Schilf- u n d Wasserpflanzen v o l l s t ä n d i g , 

u n d w i r treffen auch nirgends auf Tange. D ie Wel len , welche 

der leichte W i n d aufwirf t , s ind krysta l lhel l , aber dennoch v e r m ö g e n 

w i r n ich t , so weit w i r auch v o m Ufer forts treben, tiefer i n die 

g e l b l i c h g r ü n e F l u t hinunter zu schauen. Sie e n t h ä l t u n z ä h l i g e 

M i l l i o n e n winzig kleiner, g r ü n l i c h e r A lgen , die besonders x / 2 m 

t ie f gedeihen u n d einer schwebenden Vegetat ion a n g e h ö r e n . 

Seit dem letzten Jahrzehnt hat sich das Interesse unserer 

Biologen e i f r ig jener reichen F lora u n d Fauna zugewandt, welche 

den Spiegel des Meeres u n d auch der stehenden Süsswässe r be

lebt. Es ist eine schwebende Gemeinschaft v o n Wesen, welche 

den S t r ö m u n g e n nur einen sehr geringen Widers tand entgegen

stellt, t rotzdem ihre T ie re meistens akt iv zu schwimmen v e r m ö g e n . 

M a n hat sie das Treibende, » P l a n k t o n « , genannt. Das P lank ton 

des süs sen Wassers setzt sich vornehml ich aus sehr k le inen , of t 

mikroskopischen G e s c h ö p f e n zusammen, die aber t ro tzdem durch 

ihre gewaltige F ü l l e eine eminente Bedeutung fü r den Haushalt 

der Seen u n d Teiche besitzen, da sie mi t te lbar oder unmit telbar die 

Nahrung der Fische l ie fern . K l e i n e A l g e n , nament l i ch Diatomeen, 

Cyanophyceen u n d Chlorophyceen, La rven der verschiedensten 

T ie rg ruppen , Protozoen, R ä d e r t i e r c h e n u n d v o r a l lem zahllose 
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Krebse sind der Grundstock dieses Chaos kleinster Lebewesen. 

M a n fischt diese treibende Materie mi t Netzen aus feinster Müller

gaze, und mi t einem solchen fö rde r t e ich in nicht ü b e r i m tiefen 

Z ü g e n einen d icken , d ichten , g r ü n e n Brei zu Tage , der i n der 

Hauptsache aus stecknadelknopfgrossen, g r ü n e n Algenbal len 

(Cylindrospermum, einer Cyanophycee) bestand, ausserdem aber, 

wie spä te r durch H e r r n Professor S a r s i n Christiania an den 

von mir konservierten Proben ermittelt wurde, kleine Krebschen, 

W a s s e r f l ö h e (Cladoceren), i n grosser Menge und in Ar ten ent

hielt, die e u r o p ä i s c h e n sehr nahe verwandt sind. Die mikrosko

pische Fauna des andinen Hochgebirges bietet anscheinend ebenso 

wie das, was i n stattlicher Grösse i n diesen H ö h e n kreucht und 

f leugt u n d vor allen Dingen die Pflanzenwelt eindringlich demon

striert, viele A n k l ä n g e an die n ö r d l i c h gemäss ig t e Zone. 

I n diesem See, wie i n den Lagunen bei B o g o t ä führ t der 

C a p i t ä n die Herrschaft . Die G e w ä s s e r des Hochgebirges sind auf

fa l lend arm an verschiedenartigen Fischen. I n der Kord i l l e re 

von B o g o t ä lebt i n den kalten K l i m a t e n nur noch ein einziger 

Wels, der eben als cap i t än e rwähn te (Eremophilus mutisii), neben 

einigen kleinen Cypr inodonten , unter anderen der Guapucha, 

Poecüia bogotensis. Beide sind bereits von H u m b o l d t be

schrieben worden. Der stattlichere ist der C a p i t ä n , ausgewachsen 

etwa 40 cm lang, ein ungemein weicher, mi t sehr d ü n n e r Hau t 

bekleideter Fisch. Graubraun marmoriert passt er sich vorzüglich an 

den Schlamm an, welchen er jedenfalls i n der Jugend bewohnt. 

Die k l e inen , bis 10 cm langen C a p i t ä n s f indet man in den 

winzigsten B ä c h e n der Savanna i n M u d d e ingewühl t . Die sechs 

B a r t f ä d e n s ind sehr kurz, die kleinen Augen treten kaum hervor, 

der breite K o p f ist absonderlich geformt. Eremophilus soll nebst 

einigen nahe verwandten Gattungen im andinen Hochgebirge des 

tropischen Amerikas nach G ü n t h e r die Steinpeitzger der n ö r d 

l ichen Ha lbkuge l vertreten, » d e n e n sie i m Aussehen und i n der 

Lebensweise und sogar i n der F ä r b u n g gleichen, ein schlagendes 

Beispiel der Thatsache l ie fe rnd , dass unter ä h n l i c h e n äusse ren , 

physikalischen Verhä l t n i s s en ä h n l i c h e T ie r fo rmen e n t s t e h e n « . Jene 

m e r k w ü r d i g e n Si luriden erheben sich bis zu 4700 m ü b e r den 

Meeresspiegel; ihnen folgen die kleinen Cyprinodonten. 

Der See ist sehr flach, seine gröss te Tiefe soll , wie H e t t n e r 
18* 
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berichtete, 15 m betragen, Sie l iegt i m Bereich der S t r ö m u n g des 

R i o Ubate", welcher den See a n n ä h e r n d v o n S ü d e n nach Norden 

durchmesst u n d sich viele Me i l en n o r d w ä r t s als R i o S u ä r e z m i t 

dem R i o Sogamoso vereinigt , den der Magdalena etwas ü b e r 

Paturia a u f n i m m t . V o n ih r entfernter t r i f f t das L o t schon bei 

2—3 m G r u n d . W i r fuhren durch die M i t t e des Sees zum 

Strande von F ü q u e n e h i n ü b e r . Derselbe macht einen melancho

lischen E i n d r u c k . W o das Schi l f a u f h ö r t , beginnt Morast . Der 

Strand der Lagune ist nament l ich re ich an Enten , aber die Steine 

u n d das angeschwemmte morsche H o l z ihrer U f e r bieten auch 

ergiebige F u n d s t ä t t e n fü r a l lerhand K r i e c h - u n d Kerb t ie re , nament

l i c h k u r z s c h w ä n z i g e Krebse (Potamocarcinus macropus) f inden sich in 

grossen Exemplaren, und h ä u f i g e r wie sonst ist die Sabanera (Atractus) 

neben Liophis albiventris u n d reginae; diese be iden Schlangen 

leben auch i n der w ä r m e r e n u n d heissen Region . Ausser dem 

bogotanischen Skorpion (Tityus columbianus) t r i f f t m a n eine g rös se re 

A r t (Chactas vanbenedenii) u n d i n grosser Menge eine Verwandte 

der s ü d e u r o p ä i s c h e n Tarante l , n ä m l i c h Lycosa horrida an, welche 

die T i e r r a f r i a u n d den P ä r a m o bewohnt . 

D i e Lagune v o n F ü q u e n e war den alten Chibcha ind ianern . 

geheiligt, und sie haben goldene K l e i n o d i e n i n sie versenkt, v o n 

denen einige, z. B . ein goldenes Floss m i t Bemannung, das Netz 

der Fischer wieder gehoben hat. De r heil ige See l iegt nur eine 

halbe Tagereise v o n der al t indianischen Metropole , wo der Cazique 

residierte, entfernt, an deren Stelle heute T u n j a , die Haupts tadt 

des Staates B o y a c ä , sich erhebt. Einer der reichsten Haciendados 

des Hochlandes, H e r r P a r i s , hat vor einer Reihe v o n Jahren 

versucht, die Lagune zu e n t w ä s s e r n . Das ü b e r a u s langwierige 

Exper iment , welches i h m den g r ö s s t e n T e i l seines kolossalen 

Grundbesitzes kostete, misslang v o l l s t ä n d i g . E r hatte sich zu 

diesem Wagnis i n erster L i n i e durch die Aussicht auf einen be

deutenden Zuwachs sehr f ruchtbaren Ackerlandes verlei ten lassen, 

aber es mag auch die H o f f n u n g , G o l d s c h ä t z e zu heben, als T r i eb 

feder m i t gewirkt haben. I c h lernte seinen Sohn i n B o g o t ä 

kennen, der nunmehr schon ein ä l t e re r H e r r war u n d zu meiner 

Zeit die letzte seiner Hac ienden , das L a n d g u t Santa R i t a be i 

Mar ipf , gegen ein G l a s g e s c h ä f t i n B o g o t ä umtauschte. 

A n einigen Punkten erheben sich am Strande der Lagune 
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elende L e h m g e h ö f t e , deren Bewohner Fischer und Bauern sind. 

W i r kehrten i n einem derselben ein, um uns nach der Kahnfahr t 

zu s t ä rken , denn wir s ind sicher, dass wenigstens einige Totumas 

m i t Chicha zu haben sind. Das ist für meinen Bootsmann die 

Hauptsache, u n d wir sind schon Kolumbianer genug geworden, 

diesen Landeswein, als welchen mi r ein gebildeter Patriot das 

fuse lö l re iche M a i s g e t r ä n k bezeichnete, n icht mehr zu v e r s c h m ä h e n . 

Nach den langen Ri t ten auf der kal ten Hochebene bekanT 

ich Lust , mich einmal wieder d u r c h w ä r m e n zu lassen, und schwenkte 

auf der R ü c k k e h r nach Bogo tä von Z i p a q u i r ä westlich ab. I c h 

wol l te nach Pacho, einem Orte der T ie r ra templada, welcher 

1800 m hoch gelegen ist. Nach dem Almuerzo brach ich bei 

sonnigem Wetter von Z ipaqu i rä auf. Unser Weg w i r d z u n ä c h s t 

von der ü p p i g s t e n Strauchvegetation der Savanna begleitet, und 

obwohl w i r fortgesetzt steigen, begegnen wi r immer noch Ge

h ö f t e n , deren Felder die F r ü c h t e der Hochebene i n vorzügl icher 

Entwicklung zeigen. D a n n gelangen wir auf H ö h e n , die von 

H o c h w a l d bedeckt s i n d , i n den sich von der Strasse Wiesen 

vorschieben. Es war eine der s c h ö n s t e n Waldungen , welche ich 

i m Gebiete der Tier ra f r ia kennen gelernt habe, und W a l d u n d 

Weiden belebte eine mannigfaltige Vogelwelt . 

Die kalte Region ist das haup t s äch l i chs t e Wohngebiet der 

K o l i b r i ( » t o m i n e j a s « ) . V o n der oberen Grenze der Tier ra tem

plada bis i n die untere des P ä r a m o hinein ist ihre Artenzahl am 

gröss t en . Trotzdem fallen sie i n diesem Gür te l dem Reisenden 

weniger auf als i n der Tier ra caliente, wei l sie hier, namentl ich 

wo G e s t r ü p p herrscht, die Blü ten der Mimosen und Cacteen i n 

die N ä h e des Bodens locken, umgekehrt i m Gebirgswalde aber 

die Orchideen, denen sie vornehmlich nachgehen, i n die Baum-. 

wipfe l hinaufziehen. N ä c h s t den P a r a d i e s v ö g e l n und Fasanen 

sind die K o l i b r i diejenigen Vöge l , welche die Natur mi t dem 

fa rbenp räch t i g s t en und dazu an Ornamentik reichsten Gefieder 

ausstattete. Fre i l ich b e s c h r ä n k t e sie, wie so häuf ig i n der Tier

we l t , ihren bunten , wirkungsvollen Zauber auf das m ä n n l i c h e 

Geschlecht. W ä h r e n d das Weibchen die na tü r l i che S c h u t z f ä r b u n g 

zeigt, ein ziemlich g le i chmäss ig g r ü n e s , m a t t g l ä n z e n d e s K l e i d , 

p runkt das M ä n n c h e n in G o l d und R u b i n , einem Blau wie Lasur

stein oder einem Viole t t wie Hel io t rop , dem tiefsten Schwarz und 
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reinsten Weiss. U n d wo das G r ü n b l i e b , wurde es intensiver 

u n d strahlend wie Smaragden v o n Muzo . N u r bei den Pracht

finken u n d den grossen tropischen Tagfa l te rn finden w i r einen 

derartigen metall ischen Glanz wieder wie be i den K o l i b r i , n i r 

gends aber solche T ö n e und eine solche A b s t u f u n g von T ö n e n , 

wie die verschiedene Mischung von G r ü n u n d G o l d u n d Purpur 

bei ihnen erzeugt. A l l e Bronzen v o n der rotgelben bis zur 

Patina zeigen die Gefieder, aber gl i tzernd u n d strahlend. D i e 

Farbenkontraste, welche i n dem n ä m l i c h e n K l e i d e auftreten, s ind 

of t ausserordentlich, aber sie haben die W i r k u n g p r ä c h t i g e r Ge

schmeide, welche b l enden , j edoch zu jedem G e w ä n d e passen. 

Der Zierat ist ü b e r a u s mannigfa l t ig . V i e l e tragen einen K o p f p u t z , 

welcher an den der Indianer erinnert, oder einen H e l m , andere 

einen leuchtenden Brustlatz oder einen F ä c h e r besonders g län

zender u n d bunter Federn jederseits der Brust u n d schneeweisse 

Muffs u m die F ü s s e . Manche Geschlechter f ü h r e n einen schweif

artig v e r l ä n g e r t e n Schwanz, m i t prachtvol l schi l lernden Deckfedern , 

oder die ä u s s e r e n Federn v e r l ä n g e r n sich ganz ausserordentlich 

i n kahle Stiele, die schliesslich m i t breiter Fahne endigen. A l l e r 

Putz und Schmuck gelangt erst zu vol ler S c h ö n h e i t , wenn er 

entfaltet w i r d . Das geschieht, sobald das M ä n n c h e n m i t dem 

Weibchen koket t ier t , aber auch bei dem Besuche der B l ü t e n . 

D a n n s t r ä u b t sich der Kopfschmuck kerzengerade empor m i t 

z ü n g e l n d e r Spitze, oder er breitet sich wie ein F ä c h e r auseinander; 

ebenso spreizt sich der Schwanz, die F ü s s e werden angezogen, 

aber die weissen oder farbigen Muffs erscheinen wie a u f g e b l ä h t . 

D i e lebhaften Brust- u n d Kehl f l ecke werden hervorgepresst, d ie , 

wenn ein besonderer Zierat feh l t , u m so auffal lender g e f ä r b t e 

Stirn nach v o r n geneigt, so dass die Augen fast verschwinden. 

N u n k o m m e n of t noch bisher verborgene S c h ö n h e i t e n zum V o r 

schein : p r ä c h t i g e Farben an den Unterseiten der F l ü g e l , am 

Bauch u n d der Schwanzwurzel und besonders i m Gefieder des 

Schwanzes selbst. 
Der K o l i b r i revidier t die verschiedenartigsten B l ü t e n u m der 

Insekten w i l l en , welche ihr H o n i g angelockt hat. I n den heissen 

G e b ü s c h e n am Strande des Meeres bei Puerto Cabello die der 

Cactus u n d Mimosen , i m Urwa lde am Magdalena die Passions

b lumen u n d Hel iconienr ispen, i n den andinen B e r g w ä l d e r n Orch i -
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deen und Ananas, auf der Savanna Solanaceen und i m P ä r a m o 

Gentianen und Th ibaud ien . M i t s c h l ä n g e l n d e r Bewegung, den 

R ü c k e n auffäl l ig d u r c h g e d r ü c k t , n ä h e r t er sich blitzschnell der 

B lume , welche er nun stossweis besucht und verlässt . Dabei 

schwebt er vor oder unter oder ü b e r dem Kelche und bewegt 

die F lüge l mi t solcher Schnelligkeit , dass ein schwirrendes Ge

r ä u s c h entsteht. I n tiefen Blü ten t r i ch te rn verschwindet er auf 

Augenblicke bis zu den F lüge ln . 

Manche Kolibrigeschlechter besitzen für die A r t ihres Nah

rungserwerbs eine besondere Anpassung i n unve rhä l tn i smäss ig 

langen S c h n ä b e l n (Threnetes). Das h ö c h s t e i n dieser Beziehung 

hat Docimastes ensiferus erreicht, bei welchem der Schnabel 10 cm 

lang ist und damit den K ö r p e r über t r i f f t . Das V o l k nennt ihn 

» t o m i n e j a pico l a r g o « . E r bewohnt Tier ra f r ia und P ä r a m o , 

welche an t iefen, engen T r i c h t e r b l ü t e n sehr reich sind. Die 

K o l i b r i spielen bei der B l ü t e n b e s t ä u b u n g eine sehr bedeutende 

Rol le . 

Fast ausschliessliche Bewohner der kalten Region sind die 

den Prachtf inken nahe verwandten Coerebiden, von denen man 

das artenreiche Genus Diglossa erst von 2000 m aufwär t s an t r i f f t . 

Es sind zierliche Vöge l von der G r ö s s e eines Buchfinken oder 

Zeisigs mi t g r ü n e m , blauem oder gelbem Gefieder. A u c h mehrere 

der echten Prachtfinken folgen uns bis auf die Savanna von 

B o g o t ä oder i n die angrenzenden Waldungen : der zart graublau 

gefiederte »azule jo de tierra fr ia« (Tanagra cana), der dunkel-

olivgelbe, m i t blauem K ä p p c h e n g e s c h m ü c k t e »trillo« (T. cyano-
cephala) u n d der schwarze, scha r l achbrüs t ige »ca r dena l de tierra 

fr ia« oder »c lar inero« (Poecilothraupis igniventris), ferner die meisten 

Chlor ospingusarten, » c o p e t ö n s « , ziemlich e i n t ö n i g gelbolivefarbene 

Finken . V o n den S tä r l ingen geht nur der bis auf einen lebhaft 

gelben R ü c k e n f l e c k tiefschwarze Cassicus leucorhamphus zur Sa

vanna hinauf, welchen das V o l k als »moch i l e ro (Weber) de tierra 

fria« bezeichnet. V o n den Tyrannen mehrere der g r ü n l i c h e n 

Myiobius, wie M. cinnaniomeus m i t rotem, M. ornatus m i t schwarzem 

und M. flavicans m i t gelbem Kopfe , ausserdem der » p a p a r o t e « 

(Tyrannus melancholicus) und zwar jene Abar t mi t orangerotem 

S c h ö p f e am K o p f e (var. satrapa). Wunderbar g l ä n z e n d r ep rä sen 

tiert sich die Famil ie der F r u c h t v ö g e l durch die K l i p p e n v ö g e l 
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»gal l i tos de r o c a « (Rupicola), welche auch ein besonders s c h ö n e s 

Beispiel d a f ü r bieten, wie sich verwandte A r t e n , gegenseitig aus-

schliessen. Es giebt zwei t ropisch andine Hochgebirgsformen, 

v o n denen die eine (R. sanguinolenta) die Zentral- u n d West-

kord i l l e re , die andere (R. peruviana) die Ostkordi l lere bewohnt. 

Jene ist auf Columbien u n d Ecuador b e s c h r ä n k t , diese geht, sich 

ös t l i ch hal tend, bis Peru u n d Bo l iv i en s ü d w ä r t s . E ine dri t te A r t , 

R. crocea, ist i n den Gebirgen v o n Guyana heimisch. Ausserdem 

s ind die K l i p p e n v ö g e l , welche die G r ö s s e einer Taube etwas 

ü b e r s c h r e i t e n , m e r k w ü r d i g durch ih r stark abweichendes Gefieder 

i n den beiden Geschlechtern. W ä h r e n d das Weibchen ein mono ton 

schieferfarbenes oder dunkelbraunes K l e i d besitzt, eine Anpassung 

an das K o l o r i t ihrer W o h n s t ä t t e n , u n d der Federkamm auf der 

Stirne k a u m zur Gel tung k o m m t , prangt das M ä n n c h e n i n einem 

leuchtend blassorangefarbenen, dunkelorangeroten oder blut

ro ten , dessen Pracht durch graubraune oder tiefschwarze F lüge l -

und Schwanzfedern noch gehoben w i r d . Der K a m m bi lde t einen 

wei t ü b e r Schnabel u n d Nacken ausgebreiteten hohen F ä c h e r . 

Le ider macht die Habsucht diesen p r ä c h t i g e n G e s c h ö p f e n einen 

solch erbitterten K r i e g , dass man ihren Untergang b e f ü r c h t e n 

muss. Neben den K l i p p e n v ö g e l n sind zwei Trogonar ten , die 

» c o t o r r a de tierra f r ia« ( I r . collaris) u n d die g r ö s s e r e » C o g u a y « 

(Pharomacrus antisienses), welche auch i n dieser H ö h e n ich t den 

Glanz ihres Geschlechtes, das metall isch g r ü n e Gefieder des 

R ü c k e n s verleugnen, u n d einige Raben von der G r ö s s e unserer 

H ä h e r u n d Elstern die s c h ö n s t e n . Nament l i ch die t ie f smalte-

blaue Xanthura (X. turcosa u n d armillata) u n d der u l t ramarine 

u n d purpurne »azu le jo g r a n d e « (Cyanocorax violaceus). 

Die Saatenfelder der Savanna u n d der Berglehnen b e v ö l k e r n 

kleine F a s a n v ö g e l , echte Phasianiden , v o n denen die einen 

(Eupsychortyx parvicristatus u n d leucopogon) fast völ l ig unseren 

Wachte ln gleichen, nur dass ihre Stirne einen steil aufgerichteten 

Federschmuck t räg t , die anderen (Odontophorus marmoratus u n d 

hyperythrus) unserem Rebhuhn zum Verwechseln ä h n l i c h sind u n d 

v o n den K r e o l e n als » p e r d i z c o m ü n « bezeichnet werden. A u c h 

die H o k k o s s ind vertreten, nament l ich durch die Gat tung Penelopc, 

deren A r t e n (P. montagni u n d cristata) die G r ö s s e unserer Haus

h ü h n e r erreichen, aber ein weniger buntes Gefieder besitzen. N u r 
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an der Brust unterbricht den dunkel olivbraunen Grundton eine 

helle Sprenkelung. Die Kehle ist nackt, ebenso die Umrahmung 

der Augen. A u c h ein echter H o k k o (Crax alberti) lebt i n den 

kalten G e b i r g s w ä l d e r n . Es ist ein ebenso stolzer, m ä c h t i g e r Vogel , 

wie sein Verwandter i m heissen Lande, m i t schwarzem Gefieder, 

aber intensiv blauer, nackter Schnabelwurzel. D e m H o k k o steht 

die »pava a b u r r i d a » (Aburria aburri) wenig an G r ö s s e nach. 

Dieser schwarze P f a u , dessen Federkleid einen d u n k e l g r ü n e n , 

metallischen Glanz zeigt, besitzt einen langen Karunke l am K o p f e . 

I h m ist Chamaepetes goudoti, ein bronzefarbenes H u h n , verwandt, 

welches i m Innern von Columbien i m Bereich der Tier ra f r ia 

übe ra l l besonders häuf ig ist und auch noch i n Ecuador und 
Peru lebt. 

Eine besondere Vogelwelt konzentriert sich um die Seen, 

von welchen w i r he rkommen , und an denen die Tier ra f r ia der 

Ostkordil lere namentl ich n ö r d l i c h von B o g o t ä ü b e r a u s reich ist. 

I n dem R ö h r i c h t , das häuf ig viele morgengrosse F l ä c h e n des 

sumpfigen Bodens bedeckt , i n den die Lagunen ü b e r g e h e n , 

spielen Regenpfeifer, «caica«>. die g röss te Rol le , wenigstens w ä h r e n d 

der Win te rmona te , welche viele nordamerikanische G ä s t e i n die 

tropischen Hochgebirge h e r ü b e r f ü h r e n . Manche derselben kommen 

aus dem h ö c h s t e n Norden von G r ö n l a n d , Alaska und den Hudsonbai

l ä n d e r n (Aegialeus semipalmatus, Limosa hudsonica, Macrorhamphus 

griseus, Heteropygia maculata, Iringa canutus) und dehnen 

ihre Reise bis nach Patagonien und zu den Falklandsinseln 

aus. W i r treffen auch etliche e u r o p ä i s c h e Bekannte unter der 

wanderlustigen Gesellschaft, deren eigentliches Wohngebiet schon 

ein ungeheures ist, i ndem es den kolossalen L ä n d e r k o m p l e x von 

E u r o p a , Asien u n d Nordamerika umfasst. Der Schweizerkibitz, 

Squatarola helvetica, welcher von März bis Juni auch i n Deutsch

land zu nisten p f l eg t , stellt sich ein und Charadrius dominicus, 

der f re i l ich i n Europa nur gelegentlich au f t r i t t , aber sonst die 

ganze Wel t bewohnt ; und mitunter begleitet sie der Sandregen

pfeifer (Aegialites hiaticola), ein gewöhn l i che r Brutvogel der deutschen 

Nordseeinseln, und zieht woh l noch bis Chile südwär t s . Zu den 

grauen oder graubraunen Regenpfeifern gesellen sich dunkelbraune 

Bekassinen (Gallinago nobilis u n d imperialis). 

Eine seltsame Erscheinung bi ldet i n dieser Gesellschaft alt-
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weltlicher Typen der schwarze Spornflügler, »unön ö potro«, 

(Jacana nigra), welcher einer k le inen, auf S ü d a m e r i k a b e s c h r ä n k t e n 

Gat tung a n g e h ö r t . E r fäl l t z u n ä c h s t durch seinen zierl ichen 

K ö r p e r und die l angen , stelzenartigen Beine ins Auge , dann be

merken w i r die ausserordentlich v e r l ä n g e r t e n , d ü n n e n Zehen, von 

denen die hintere einen feinen Sporn b i l d e t , den Mange l eines 

Schwanzes, den hervorragend k r ä f t i g e n Schnabel u n d einen scharfen, 

weit vortretenden D o r n an jedem Handgelenke der F l ü g e l . Der 

starkgespreizte Fuss u n d leichte K ö r p e r b e f ä h i g e n diesen L ä u f e r , 

auch die lockere Pflanzendecke eines G e w ä s s e r s zu beschreiten, 

u m seiner N a h r u n g , Libe l len larven u n d Wasserinsekten, nach

zugehen. D ie W a s s e r f l ä c h e n beleben E n t e n , » p a t o s « , Nettion 

andium u n d brasiliense, u n d die re izende, schwarz, b r a u n , g r ü n 

u n d weiss gezeichnete » p a t o c a l e n t a n o « , Merganetta columbiana, 

u n d schwarzbraune, g r ü n l i c h g l ä n z e n d e Taucher (Podiceps dominum) 

und h i n und wieder M ö v e n (Larus), welche noch 2600 m hoch 

i m Gebirge angetroffen werden. 
Erst nachdem w i r das T h a l des R i o F r i o durchschnit ten 

haben, gelangen wir , steiler bergan rei tend, i n den P ä r a m o . Aber 

er ist minder d ü s t e r als der auf dem Wege nach Ubate", denn 

b l ü h e n d e , g r ü n e S t r ä u c h e r wechseln m i t dem s i lbe rb lä t t r igen Fray

le jon , u n d dem Boden spriessen zwischen Farnen u n d B ä r l a p p 

blaue Lobe l i en und weisse Orchideen. D ie K u l t u r hat a u f g e h ö r t , 

keine H ü t t e wagte sich i n diese Reg ion vor. D a sah i ch ü b e r 

rascht i n der Ferne ein rotes, seltsam schmuckes Haus u n d spornte 

mein T i e r a n , denn mi r war eine Gelegenheit zur kurzen Rast 

sehr w i l l k o m m e n . W i r stiegen fortgesetzt u n d erreichten i n einer 

H ö h e v o n etwa 3200 m eine Hochebene , auf der die P ä r a m o -

vegetation niedriger wurde u n d uns nur dichter Nebe l u m f i n g . 

Ehe w i r es erwartet hatten, wandte sich unser Weg a b w ä r t s . Es 

ging i n engen Serpentinen erschreckend a b s c h ü s s i g bergab. D i e 

Strasse war gepflastert, was den sicheren Gang beschlagener M a u l 

tiere wesentlich b e e i n t r ä c h t i g t . V o r uns her s c h ö s s e n die Nebel 

i n die T ie fe . W i r kamen ungemein langsam v o r w ä r t s , da die 

Steine ü b e r d i e s nass u n d glatt waren u n d stellenweis das Wasser 

ü b e r sie hinrieselte. 

Nachdem w i r einige hunder t Meter ü b e r w u n d e n hatten, nahm 

uns wiederum dichter W a l d auf, dessen B ä u m e sich bis an unseren 
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engen Hoh lweg v o r d r ä n g t e n und unser For tkommen noch mehr 

behinderten. Dann zerrissen die Nebel, ein blauer H i m m e l lachte 

ü b e r uns, und so weit wi r b l icken konnten, sahen wir W a l d , nur 

unter uns dehnte sich e inTha i aus, i n dem Bauern und Haciendados 

wahrscheinlich schon unter dem Segen eines warmen K l i m a s 

wirtschafteten. Als wi r uns unmittelbar übe r i h m befanden, 

leuchtete mi r jenes schmucke , rote Haus entgegen, welches ich 

vor einigen Stunden jenseits des P ä r a m o gesehen hatte. Es 

konnte ke in I r r t u m sein, denn dieser Bau wich so sehr von den 

ü b l i c h e n a b , dass mich sein zweiter, wirkl icher A n b l i c k ebenso 

ü b e r r a s c h t e , wie sein Spiegelbi ld , dessen Erscheinung ich bereits 

bis zu diesem Augenbl ick vergessen hatte. Es war eine Fata 

morgana gewesen, wie sie i n diesen Hochgebirgen, dessen Ket ten 

sich durch verschiedene K l i m a t e erheben, häuf ig beobachtet s ind. 

Der Weg nach Pacho fällt von nun ab i m ganzen stetig und al l

m ä h l i c h , zieht sich aber mehr i n die L ä n g e , als ich aus meiner 

Kar te folgern musste. Inzwischen hatte der Regen wieder ein

gesetzt. Der Peon war weit zu rückgeb l i eben . I c h r i t t allein f i i r -

bass, als ich an einem steilen A b h ä n g e aus meinen Gedanken 

durch die Wahrnehmung aufgeschreckt w u r d e , dass mein Sattel 

bis auf den Hals des Tieres vorgerutscht war. Jetzt hä t t e ich 

Z i rkusküns t l e r sein m ö g e n . Der Schwanzriemen war gerissen und 

mein Absturz unvermeidl ich. I c h durfte mi r gratul ieren, dabei 

keinen Schaden genommen und die Gewalt ü b e r das T ie r be

halten zu haben. I n der n ä c h s t e n B a u e r n h ü t t e wurde m i t H i l f e 

der bereitwill igen Eingeborenen no tdür f t i g geflickt. 

Inzwischen war der Regen heftiger geworden, und da die 

D ä m m e r u n g hereinbrach, beschloss ich, sehr gegen meine Neigung, 

in einer Posada am Wege um Nachtquartier anzufragen. Die 

Leute waren aber unfreundl ich und wiesen mi r als einzige Schlaf

gelegenheit einen jener mannshohen, schmalen Tische an , von 

denen ich mich schon in C ä q u e z a m i t Schrecken abgewandt 

hatte. Das that i ch auch hier, frischte meinen Peon durch einen 

grossen Anisado auf, und dann ging es vorwär t s durch Regen und 

Nacht Pacho entgegen. I c h hoffte es, auf meine Kar te vertrauend, 

i n einer Stunde zu erreichen, trotzdem die Leute meinen Fragen 

immer ein »weit« oder »sehr weit« entgegensetzten. Es goss wie 

m i t Mu lden vom H i m m e l . Hie r passte dieser Ausd ruck , der i n 
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unserer He ima t eine Ü b e r t r e i b u n g e n t h ä l t . Das Wasser s t r ö m t e 

von meinem niedergekrempten Panamahut auf den Cauchu und 

dann an den Zamarros und am Bauche des Tieres derart hinunter, 

als ob i ch unter einer groben Douche s t ä n d e . Abe r das f icht 

m i c h wenig an, meine wasserdichten Ü b e r w ü r f e halten m i c h v o l l 

s t ä n d i g t rocken. Das Erschreckende ist der Zustand des Weges. 

E r hat sich i n einen s c h ä u m e n d e n , w i lden Fluss verwandelt , u n d 

wo seine Wogen zur Ruhe k o m m e n , stehen Seen. M e i n Bursche 

watet bis an die H ü f t e n i m Wasser. Dabe i hat er Gardemass. 

M i t einem zerfetzten Regenschirm suchte er sich etwas gegen die 

Himmelsschleusen zu s c h ü t z e n . D a der Sch i rm weiss war, diente 

er m i r als Le i t s t e rn , denn es war Nach t geworden u n d das 

F i rmamen t starrte v o n W o l k e n . W i r r i t t en fast zwei Stunden i n 

dieser entsetzlichen F ins te rn i s , die m i r aber u m vieles l ä n g e r er

schienen s i n d , we i l i ch jede Minu te das Ziel erhoffte u n d von 

Aufregung gefoltert wurde. Was war i n dieser W i l d n i s anzufangen, 

wenn der Bursche streikte — f luchen that er bedrohl ich — oder 

schlimmer, me in Maul t ie r seinen Dienst versagte? Ansiedelungen 

waren wi r n icht mehr begegnet. I c h w ä r e sonst i n jede Spelunke 

eingebrochen, um diese grausige T o u r zu beenden. Dabei nagten 

i n mi r Z w e i f e l , ob w i r den r icht igen W e g verpasst h ä t t e n . Der 

Bursche war hier so f r e m d wie i ch . 
Gegen 9 U h r sahen w i r Lichter . Es waren die von Pacho ; 

aber zu meinem neuen Entsetzen leuchteten sie aus e inem tiefen 

Bergkessel herauf. E i n guter Genius liess uns den Abst ieg f inden , 

der aber unsere Schrecken noch vermehren sollte. E r war so 

steil , dass die Wasser i n Kaskaden unter solchem Brausen hinunter 

s tü rz ten , dass es meine Zurufe an den Burschen verschlang. N u r 

ab u n d zu h ö r t e ich einen Schrei , den der arme K e r l ausstiess, 

wenn er ma l wieder ges tü rz t war. Das Maul t i e r ru tschte , dann 

wieder zöge r t e es, weiter zu schreiten, es tastete m i t den Vorder

f ü s s e n umher, u n d erst unter den harten S c h l ä g e n , m i t denen ich 

seinen Hals bearbei te te , w i c h es aus der Stel le ; ob ich es 

m ö g l i c h e r w e i s e ü b e r Felsstufen zum Sturze b rach te , oder einem 

Abgrunde zu t r i eb , was ha l f die E r w ä g u n g , v o m Fleck mussten 

wi r . E n d l i c h erschien an der Strasse L i c h t , welches aus einem 

Hause d r a n g , dessen Insassen wi r m o b i l machten. G o t t l o b , es 

war eine Herberge. A m folgenden Morgen galt me in erster B l i ck 
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der Strasse, die wir gekommen waren. In der That, es war ein 

völ l ig verwahrloster, ü b e r a u s steiler W e g , den nur der fabelhafte 

Ins t ink t eines Maultieres unter solch erschwerenden U m s t ä n d e n 

g lückl ich zu ü b e r w i n d e n vermochte. 

Pacho ist ein idyll ischer Ort, den ich als Aufenthal t Fusaga

sugä vorziehe, an das er i n vielem erinnert. Das S t ä d t c h e n 

zwäng t sich i n einen Gebirgskessel h inein , i n welchen von al len 

Seiten her wi lde B ä c h e s t ü r z e n , die sich hier vereinigen und 

gemeinsam nach Westen fliessen, wo sich eine kleine Mesa aus

dehnt. D ie Berge steigen rings fast unmittelbar am Orte auf. 

Ihre steilen H ä n g e sind m i t frischen Wiesenmatten bekleidet und 

tragen wohlgepflegte Hacienden. Der H o c h w a l d ist n ä h e r als 

bei F u s a g a s u g ä und b e r ü h m t durch seine Fü l l e p räch t ige r V ö g e l . 

I n der andinen Gebirgsregion geht in Columbien von den grossen 

V i e r h ä n d e r n nur der rote Brül laffe ü b e r die Tier ra caliente hinaus und 

steigt etwa bis 1400 m aufwär t s . E i n schwarzer Brül laffe , Alouata 

(Mycetes) niger, welcher aber bedeutend süd l icher (vom 1 0 0 bis 

2 8 0 s. B.) l eb t , über t r i f f t i hn erhebl ich , indem er bis i n eine 

H ö h e von 3000 m vordringt . Die Geb i rg swä lde r der kalten u n d 

g e m ä s s i g t e n Region stimmen faunistisch mehr übe re in als floristisch 

und haben selbst m i t dem P ä r a m o noch viele G e s c h ö p f e gemein

sam , unter anderen die Spiesshirsche, welche von der Ebene 

bis an die Schneegrenze streifen, u n d die Raubtiere, vornehmlich 

des Katzengeschlechtes. Nur der Jaguar ist fast ausschliesslich 

i m heissen Lande heimisch und lässt sich kaum ü b e r 1500 m 

hoch bl icken. W ä h r e n d das Nabelschwein nur der Tier ra caliente 

e igen tüml i ch ist, geht das grössere Bisamschwein i n starken Rudeln 

bis zur Tier ra f r ia . Ebenso hoch erkl immen einige grössere Nager 

der L l a n o s , A g u t i und Paka, die O s t a b h ä n g e der Anden . E i n 

T e i l der typischen Formen der Tier ra caliente ist i n den h ö h e r e n 

Gebirgsregionen durch verwandte Ar ten ersetzt, die sich nament

l i ch durch das dichtere und woll ige Haark le id , als besonders an 

die kä l t e ren K l ima te angepasst, erweisen. A n die Stelle des 

grossen T a p i r s , welcher nicht ü b e r 1000 m aufwär t s geht , t r i t t 

der kleinere Bergtapir (Tapirus pinchaque), dem die N a c k e n m ä h n e 

seines Verwandten f e h l t , der aber i m ü b r i g e n ein viel l änge res 

u n d dichteres Haar besitzt. A u c h ist er dunk le r , nur am K i n n 

zeigt sich ein weisser Fleck. Er ähne l t i m Bau mehr dem 
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indischen T a p i r als die T i e f l a n d s f o r m . Dagegen gleicht er dieser 

völ l ig i n seiner Lebensweise, i n d e m er die Nach t zum Tage 

macht. D i e undurchdr ing l ichen W ä l d e r zwischen 2 3 0 0 — 2 8 0 0 m 

sind seine eigentliche He imat , er schweift aber h ä u f i g noch h ö h e r , 

fast bis an die Schneegrenze. E ine columbianisch montane A r t 

der Stinktiere ist der Mapur i to (Conepatus [Mephitis] mapurito), ein 

kleiner R ä u b e r , welcher nachts W ü r m e r n u n d Kerb t ie ren nach

geht u n d den T a g i n t i e f e n , selbstgegrabenen H ö h l e n zubringt, 

die dem Bau unseres Dachses ä h n e l n . E r t r äg t einen schwarzen 

Pelz u n d den seiner Gat tung typischen Schmuck , einen breiten, 

weissen L ä n g s s t r e i f e n , welcher vort der St i rn bis zum R ü c k e n 

reicht. Das schneeige, so auffa l lend zur Schau getragene Weiss 

dieses Nachttieres m ü s s e n w i r als Warnsignal i n der A r t , wie die 

grellen Farben der H e l i c o n i d e n e r k l ä r e n . Weder Mensch noch 

T i e r greif t das Stinktier an, wenn es als solches erkannt w i r d — 

denn sein Geruch ist f ü r ch t e r l i ch ekelhaft — , dazu verh i l f t i h m 

die das D u n k e l durchleuchtende K o p f - und R ü c k e n z i e r . I n den 

W ä l d e r n , welche uns umgeben und sich nach Muzo h i n aus

dehnen , w i r d von den Orchideensammlern h ä u f i g ein R ü s s e l b ä r , 

seltener einzeln als i n Banden, aufgescheucht. E r weicht einiger-

massen durch sein dunkelbraunes u n d auf dem R ü c k e n fast 

schwarzes Fe l l von dem helleren Coati (Nasua rufa = socialis) der 

Llanos ab, welcher durch Brasi l ien bis nach Guyana u n d Paraguay 

verbreitet ist, u n d stellt eine G e b i r g s v a r i e t ä t desselben vor. Abe r 

die wesentlichen Charaktere, eine rüsse la r t ig v e r l ä n g e r t e , w7eit ü b e r 

den M u n d vorspringende Nase , den sch lanken , 1 / 2 m langen 

K ö r p e r , buschigen, wenig k ü r z e r e n Schwanz, die niedr igen Beine 

u n d scharfkral l igen Zehen tei l t er mi t der typischen A r t . Der 

N a s e n b ä r g e h ö r t zu den Tagt ieren . Zur Nah rung dient i h m 

mancher le i : Vogeleier, Insekten u n d W ü r m e r , die er sich aus dem 

Boden scharr t , unter morschem H o l z hervorsucht oder aus den 

h ö c h s t e n Baumwipfe ln he rabho l t , denn er ist ein v o r z ü g l i c h e r 

Klet terer . Abe r auch F r ü c h t e schmecken i h m ; u m diese zu er

l angen , br ich t er auch i n Anpflanzungen e in . Fast bis i n die 

H ö h e von B o g o t ä dr ingt i n den G e b i r g s w ä l d e r n , ebenfalls i n 

Gesellschaften ein kleinerer B ä r v o r , der W i c k e l b ä r (Cercolcptes 

caudivolvulus), welcher i n seiner Lebensweise an die E i c h h ö r n c h e n , 

durch seinen Bau an die Marder erinnert u n d als der einzige i n 
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seiner Famil ie einen langen Greifschwanz besitzt. Der gestreckte, 

aber doch plumpe K ö r p e r ruht auf kurzen , gedrungenen Beinen 

u n d w i r d woh l x / 2 m l a n g , aber kaum 20 cm hoch. Der K o p f 

ist auffal lend dick und k u r z , mi t kleinen spitzen Ohren und 

geradeaus bl ickenden A u g e n ; der Schwanz, fast so lang wie das 

T i e r , w i r d beim Kle t t e rn um die Zweige geroll t . Dabei unter

s tützen diese A r t , deren He imat die B ä u m e s i n d , scharfe, ein

wär t s g e k r ü m m t e Kra l l en . Der weiche , woll ige und g l ä n z e n d e 

Pelz ist ba ld fast e in fö rmig hellbraun, ba ld viel dunkler oder rot

braun , an K o p f und Nacken mi t schwarzbraunen Wellenl inien. 

Der W i c k e l b ä r versch lä f t den T a g i n dunklen Verstecken, nachts 

w i r d er lebendig und n ä h e r t sich auch den Hac i enden , um die 

Guayavas zu p l ü n d e r n . E r l iebt h a u p t s ä c h l i c h Pflanzenkost, jagt 

aber auch kleine S ä u g e r und Vöge l und überfä l l t die Nester, u m 

Eier zu sch lür fen . Eine besondere Delikatesse ist ihm H o n i g . Er 

setzt sich durch seine auffal lend lange Zunge , welche er i n die 

Pforten der Bienennester hineinstreckt, i n den Genuss der süssen 

Speise. Die W i c k e l b ä r e n verhalten sich i n der Gefangenschaft sehr 

zutraulich und fesseln nicht am letzten durch das appetitliche 

Benehmen, welches sie bei ihren Mahlzeiten bekunden. Sie ver

f ü h r t e n mich o f t , ein E i zu op fe rn , denn es war ein ungemein 

anziehender A n b l i c k , nun zu beobachten, wie geschickt sie das

selbe mi t den V o r d e r f ü s s e n e rg r i f f en , drehten und m i t den 

S c h n e i d e z ä h n e n an einem Pol i n kaum einer Minute durchfeil ten 

und dann wie einen Becher ansetzten und leerten. Nur h ö c h s t 

selten geschah es, dass sie zu derb an fäs s t en und die Schale 

z e r d r ü c k t e n . Das Verbreitungsgebiet des W i c k e l b ä r e n te i l t ein 

E i c h h ö r n c h e n (Sciurus chrysuros), welches ein wenig kleiner als 

das unsere ist u n d besonders durch den k ü r z e r e n Schwanz und 

die glatt u n d kurzbehaarten Ohren von i h m abweicht. Das zier

l iche G e s c h ö p f t r äg t einen weichen , auf dem R ü c k e n rö t l ich 

schwarzen, an der Brust leuchtend gelben Pelz. Der Schwanz 

ist gelb, rot und schwarz geringelt. 

Unter den bunten Schmetterlingen der Tier ra templada t r i f f t 

man auf den H ö h e n um Pacho auch die minder auffä l l igen 

Formen der Tier ra f r ia a n , deren Skorpione und T a u s e n d f ü s s e r , 

Schnecken und W ü r m e r zum grossen T e i l bis hierher hinunter

reichen. 
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D i e Regenzeit dar f man sich n icht als pausenloses, Wochen 

andauerndes Giessen vorstellen. H ä u f i g e r regnet es nur die 

Nacht h indurch , w ä h r e n d am Tage der H i m m e l b lau u n d sonnig 

i s t , oder der Regen h ä l t schon i n den Morgenstunden an oder 

setzt erst nachmittags ein. Es bl ieben uns heitere Stunden genug, 

i n der Umgebung umherzustreifen u n d uns des T r o p e n f r ü h l i n g s 

zu freuen, als welchen man den ersten Regenmonat bezeichnen darf. 

D a bekommen S t r ä u c h e r u n d B ä u m e neue T r i e b e , u n d die 

Insektenwelt t r i t t i n tausend anderen Gestalten u n d G e w ä n d e r n 

auf als i n der t rockenen Zeit. A u c h der O r t Pacho hat etwas 

Anziehendes. Seine B e v ö l k e r u n g ist v o n den neuen, korrumpierenden 

V e r h ä l t n i s s e n , die i n B o g o t ä ihre Centrale h a b e n , noch w renig 

b e r ü h r t ; sie bl ieb bieder u n d arbeitsam. 



D r e i z e h n t e s K a p i t e l . 

L a U n i o n . 

Uber den Päramo de Cruz Verde. — Am Rio Ubaque. — Das Bad La 
Union. — Wirkung der heissen Zeit. — Die Trockenzeit entspricht unserem 
Winter: Rückgang der Fauna; Schlaf vieler Geschöpfe. — Saisondimorphis
mus. — Hitze und Kälte beeinflussen die Farben der Schmetterlinge. — Die 
experimentellen Untersuchungen von W e i s mann und Stand fuss. 
Saisondimorphe Tropenfalter: Farbenkontraste und Grössenunterschiede. — 
Die Lagune von Ubaque; Strandfauna und Plankton. — Krank und heimwärts. 

Unser Ministerresident, Herr Dr. Luehrsen in Bogotä, 

hatte mi r so viel von den landschaftlichen und klimatischen Vor

zügen von L a U n i o n , eines kleinen, am Ostabhange der Kord i l l e re 

von B o g o t ä gelegenen Ortes e rzäh l t , dass ich beschloss, i hn für 

einige Zeit zu besuchen, zumal er nur eine Tagereise von der 

Hauptstadt entfernt i s t , und sich i n seiner Nachbarschaft Merk

würd igke i t en , wie die Lagune von Ubaque und die Schwefelthermen 

von Choachf, befinden. Frei l ich ist der Weg besonders mühse l ig , 

da er fast übe r den h ö c h s t e n Grat des P ä r a m o de Cruz Verde 

hinweg zieht. W i r rit ten aus demselben Thore wie nach Chipaque, 

wandten, uns aber, einem kleinen Nebenflusse des R i o Funza 

folgend, f rühe r nach Osten u n d drangen i n eine tiefe Schlucht 

e in . Unser Weg führ t e ü b e r thonigen Boden, der durch zahllose 

Spalten zerrissen war, die das Mault ier oft nur ledig zu nehmen 

vermochte. Die steilen B e r g e s h ä n g e bekleidet eine üpp ige Strauch

vegetation u n d u m s ä u m t an der Sohle der Schlucht p räch t ig 

b l ü h e n d e r roter Fingerhut; kaum zehn Meter h ö h e r schimmert 

das Frai le jon silberfarben aus dem G r ü n hervor. Darauf setzt 
Bürger , »Reise eines Narurforschers«. i g 
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sich unsere Strasse als Saumpfad an den s ü d l i c h e n A b h ä n g e n 

for t , wo augenbl ickl ich Soldaten m i t Sprengarbeiten b e s c h ä f t i g t 

s ind , u m i h n zu verbreitern. N a c h einigen Stunden ü b e r s c h r i t t e n 

w i r das F l ü s s c h e n bei einem G e h ö f t , welches m i t der l iebl ichen 

Wiesenmatte, an der es lehnt, u n d dem gewaltigen Gebirgshinter-

grunde einem Schweizeranwesen gleicht . N u n m e h r beginnt der 

entscheidende Anst ieg. 
D ie L u f t w i r d merk l i ch d ü n n e r u n d so kal t , dass unser 

keuchendes T i e r dampf t u n d aus den N ü s t e r n weisse W o l k e n 

he rvor s tös s t . I h m fäl l t das K le t t e rn i n diesen H ö h e n besonders 

schwer, da es aus der T ie r r a caliente stammt. D ie Ans iedhmgen 

sind unter uns geblieben. W i r s ind a l le in i m P ä r a m o . D i e 

S t r ä u c h e r werden seltener. Frayle jon, w o h i n wi r sehen. O f t b i lde t 

er grosse Felder, i n denen nur hier u n d dor t der d ü r r e Riesen

schaft einer Agave aufragt. Unte r Steinen kauern K r ö t e n , d ie 

sich kaum verscheuchen lassen, so phlegmatisch s ind sie. 3500 m 

hoch erreichen w i r ein Plateau, das sich wei t nach S ü d e n aus

dehnt. I m Norden , fast unmit te lbar an unserer Strasse, w i r d es 

durch gewalt ige, schroffe F e l s w ä n d e eingefasst. Einige nackte 

F e l s t r ü m m e r t ü r m e n sich auf der Hochebene auf, einige Fels-

r ippen durchziehen sie, die kaum v o n Flechten besiedelt s ind , 

sonst u m h ü l l e n fahle G r ä s e r u n d F ra i l e jon den harten oder 

morastigen Boden. Der Pass l iegt ' 3550 m hoch . E r z w ä n g t 

sich durch Felsmassen h indurch . D a n n fäl l t das Plateau auf 

Hunder te von Metern schroff i n die T ie fe . W i r w i n d e n uns an 

den a b s c h ü s s i g e n H ä n g e n auf steinigem, schmalem Pfade hinunter , 

der i m engen Zickzack zu einem H ü g e l g e l ä n d e a b w ä r t s füh r t . 

Dasselbe dehnt sich einige Stunden nach Osten aus u n d g e h ö r t 

noch dem P ä r a m o an. A m Fusse des Gebirgsgrates g e w ä h r t es 

einen romantischen A n b l i c k durch die riesigen F e l s b l ö c k e , die 

auf i h m zerstreut l iegen. W i r bef inden uns i n einer h ö c h s t ein

samen Gegend. Das dü r f t i ge G e h ö f t an der Strasse vor uns ist 

die einzige Ansiedelung, welche w i r sehen, obwoh l unser B l i ck 

weit zu schweifen vermag, da die Gebirgskulissen i m Norden 

und S ü d e n i n die Ferne z u r ü c k t r e t e n , u n d er auch nach Osten 

erst g ä n z l i c h durch den P ä r a m o von Chingasa gehemmt w i r d . 

Das G e h ö f t s t ä rk t uns m i t Mazamorra. Das H ü g e l l a n d senkt 

sich z iemlich a l l m ä h l i c h nach Osten. N a c h einer Stunde hat 
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sich die Vegetation merkl ich v e r ä n d e r t ; B ü s c h e und B ä u m e bi lden 

Dickichte , zwischen denen aber noch immer der Frai le jon gedeiht. 

Bevor wir in das T h a l des R io Ubaque eintreten, haben wir 

noch einen steilen Absturz zu ü b e r w i n d e n , mi t dem wir i n die 
Tier ra f r ia gelangen. 

Das T h a l des R io Ubaque erinnert an das des oberen R io 

Negro, indessen ist es weniger w i l d . Die Berge fallen zu beiden 

Seiten sanft genug ab, um Ackerbau zu gestatten. So k o m m t 

uns von nun ab unser Weg vor, als ob er durch ein D o r f füh re , 

dessen G e h ö f t e weit auseinander liegen. Die Winde , welche aus 

der heissen Region von Osten heraufwehen, gestalten das K l i m a 

w ä r m e r , als es sonst woh l i n dieser H ö h e ist, und gestatten den 

Anbau mancher F r ü c h t e der T ie r ra templada. Unser Pfad zieht 

sich ba ld rechts, bald links i n mäss ige r H ö h e übe r dem Flusse 

entlang. V o r Ubaque wenden wir uns aber endgü l t i g von i h m 

ab und streben nunmehr nach Nordosten dem Dorfe zu, das auf 

einem Plateau ziemlich hoch ü b e r dem Flusse aufgebaut ist, 

aber einen ganz armseligen Ort vorstellt, der nicht einmal eine 

leidliche T ienda aufweist. Erst von einer mäss igen A n h ö h e aus, 

die ba ld hinter Ubaque unserem Wege entgegentritt, e röf fne t sich 

eine umfassendere Aussicht nach Nordosten. T i e f unter uns 

d u r c h s t r ö m t der R io Negro ein Tha l , dessen wellige H ü g e l 

a b h ä n g e noch i m Schmuck ü p p i g e r F e l d f r ü c h t e stehen, unter 

denen das l ichte G r ü n des Mais besonders f reundl ich wi rk t . 

F lu s sau fwär t s liegt L a U n i o n , dessen D ä c h e r einen ü b e r a u s 

sauberen Eindruck machen, und von dem der Putz der Mauern 

in blendender Hel le leuchtet. F ü r w a h r , unser Her r Minister

resident scheint mi r nicht zu viel gelobt zu haben. Dazu der 

gewaltige Hin te rgrund des P ä r a m o von Chingasa, dem wir sehr 

nahe sind, und die ü p p i g e n Waldgebirge, welche sich i hm i m 

Norden anschliessen, aus denen i n ungeheuer tiefen Schluchten 
die F lüs se hervorbrechen. 

W i r reiten nach L a U n i o n übe r eine stolze, eiserne Brücke , 

eine Avis rara i n Columbien , die sich unmittelbar vor dem Orte 

ü b e r den R i o Negro spannt. Das D o r f besteht i m wesentlichen 

nur aus einer einzigen, breiten Strasse. Die e ins töck igen G e b ä u d e 

sind ohne Ausnahme sorgfäl t ig gepflegt. I c h habe ein solch 

schmuckes D ö r f c h e n nicht wieder i n Columbien angetroffen. Die 



— 2 9 2 -

S c h i n d e l d ä c h e r springen weit vor , die Mauern s ind tadellos weiss 

g e t ü n c h t , die g r ü n e n F e n s t e r l ä d e n u n d T h ü r e n heben sich fr isch 

aus ihnen heraus. Es ist alles fü r Fremde berechnet, denen • 

L a U n i o n seinen Wohls t and verdankt . A l s i ch ankam, war die 

Hochsaison v o r ü b e r , u n d es gab U n t e r k u n f t genug. I m Januar 

muss man f rühze i t i g Wohnungen bestellen. Jedermann vermietet 

u n d al len voran der H e r r Pfarrer , welcher eines der s c h ö n s t e n 

Anwesen mi t e inem grossen Park besitzt. Deshalb wunderte es 

mich auch sehr, dass i n der K i r c h e , die i n der M i t t e der Strasse 

und n ich t wie sonst an der Plaza steht, die M a d o n n a m i t einem 

ewigen L ich te sich b e g n ü g e n muss, welches i n einer Bierflasche 

steckt. I c h zog einem Privatlogis die Posada vor, welche ausser

halb des Ortes recht bevorzugt zwischen dem Zusammenflusse von 

R i o Blanco und Negro l iegt . M a n dar f m i t dem Quart ier u n d 

der B e k ö s t i g u n g m i t R ü c k s i c h t auf columbianische V e r h ä l t n i s s e 

zufrieden sein. Indessen hatte i ch auch hier vergebl ich für ge

wisse menschliche B e d ü r f n i s s e jenen K o m f o r t erwartet, den m a n 

bei uns be im Hause des k ü m m e r l i c h s t e n Anbauers n ich t zu ver

missen pflegt . Unser H o t e l te i l ten nur noch wenige G ä s t e . 

Dennoch war die Ta fe l , welche uns abends zu vereinigen pflegte, 

nament l ich reich an Damen . Z u dieser F lo ra steuerte der weib

l iche Ü b e r f l u s s , der auch zu dem s t ä n d i g e n lebenden Inventar 

der Posada L a Unions g e h ö r t e , erheblich be i . Nach Tische 

pflegten w i r zusammen ein harmloses L o t t o zu spielen. 

Der R i o Negro k o m m t vom. P ä r a m o de Chingasa, der R i o 

Blanco entspringt i n den n ö r d l i c h e n Bergen. Letzterer w a r 

merk l i ch w ä r m e r als jener und wurde al le in zum Baden benutzt . 

T ro t z der hohen G ä s t e , welche L a U n i o n wochenlang als B a d 

und Sommerfrische erkoren hat ten , waren die Badegelegenheiten 

ebenso u r s p r ü n g l i c h wie i n F u s a g a s u g ä . V o n den bevorzugten 

Stellen befand sich die eine der Posada g e g e n ü b e r , die andere 

fün f M i n u t e n flussaufwärts. M a n pflegte das Bad morgens oder 

gegen A b e n d zu nehmen. M i t dem Bade hat der Kurgas t seine 

Arbe i t gethan. Spazieren gehen w i r d er nicht , abgesehen v o n 

einem Schlendergange durch den Ort , wozu i h n die Aussicht 

auf einen Schwatz und einen Trago in den zahlreichen T i e n d e n 

auf rü t t e l t . Gelegentlich, viel leicht an einem Markttage, reitet er 

nach F ö m e q u e hinauf, das etwa 400 m ü b e r L a U n i o n l i eg t . 
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Manche G ä s t e von L a U n i o n zieht nicht das einfache Flussbad 

hierher, sondern sie kommen, um tägl ich nach Choachi zu den 

Schwefelquellen h i n ü b e r zu reiten. U m der besseren Verpflegung 

wi l l en w ä h l t e n sie das entfernte L a U n i o n zum Aufenthalte. 

Nach dem Almuerzo w i r d ausgiebig geschlafen, und spä te r t r i f f t 

man sich mi t Vor l iebe unter den riesigen O r a n g e n b ä u m e n , unter 

denen unser W i r t Tische u n d B ä n k e aufgeschlagen hatte, zum 

Rauchen und Plaudern. Das ist ein lieblicher Ort . Die tief

g r ü n e n O r a n g e n b ä u m e wehren durch ihr dichtes Laubdach den 

Sonnenstrahlen so k r ä f t i g , dass nur ihre u n z ä h l i g e n , goldenen 

F r ü c h t e einen g l ä n z e n d e n Schimmer bekommen. Manche sind 

ausserordentlich gross, und i ch taxierte sie von meiner H ä n g e m a t t e 

aus ängs t l i ch auf die Wucht , mi t der sie mich wohl treffen 

m ö c h t e n , denn sie waren überreif. Aus einem G ä r t c h e n leuchten 

b l ü t e n s c h w e r e Oleander h e r ü b e r , frisches K ü r b i s g e r a n k verhül l t 

den Boden und umspinnt die Gitter, übera l l b l icken die grossen, 

gelben B l ü t e n k e l c h e durch. A n den Fluss grenzt eine Zuckerrohr

pflanzung, auf der die Sonne brü te t . Das P l ä t s c h e r n der Wellen 

sch lä fe r t uns e i n , aber i n unseren Halbschlummer dringt das 

Geschrei g e z ä h m t e r Papageien und der melancholische R u f des 

Paparote. 

L a U n i o n befindet sich fast 1600 m hoch und gehör t m i t h i n 

der T ie r ra templada an. I c h sah die Gegend Anfang Februar, 

dem drit ten regenlosen Monat , wo die Ernte schon grösstentei ls 

eingeheimst und viele Felder geleert waren. Ü b e r a l l bemerkte 

man die vernichtende Wi rkung wochenlangen, ununterbrochenen 

Sonnenbrandes. Das G e s t r ä u c h an den B e r g e s h ä n g e n war wie 

versengt. Viele B ü s c h e besassen kein Blatt mehr. Die schwache 

Grasnarbe, welche f rüher das Scbiefergestein oder den thonigen 

Boden verhül l t hatte, war vo l l s t änd ig verbrannt. D ie Schmetterlings

fauna machte einen armen Eindruck , und wir begegnen vielen 

m i t zerschlissenen F lüge ln , ein Zeichen, dass wir uns am Ende 

einer Flugzeit befinden. Zur Zeit flogen h a u p t s ä c h l i c h Hesperiden 

(Eudamus, Telegonus, Thymele u n d Pyrrhopyge). 

Die t rockene, sonnige Jahreszeit ist insofern der tropische 

W i n t e r , als die Fauna ganz erheblich zurückgeh t . W i r suchten 

dieses f rühe r durch einige Z i f fe rn nach den Beobachtungen D a h l s 

zu beweisen. Aber auch andere Erscheinungen sind die n ä m -



- 2 9 4 -

l iehen wie bei uns i m W i n t e r : verschiedene S ä u g e t i e r e verfallen 

i n einen anhaltenden Schlaf , Rep t i l i en ( K r o k o d i l e ) u n d Fische 

w ü h l e n sich i n den Schlamm e i n , die niederen Bodenbewohner 

vergraben sich tiefer i n die E r d e , die Schnecken schliessen ihr 

Haus m i t einem D e c k e l , und was sonst g e s c h ä f t i g umherkroch , 

versteckt sich unter Steinen u n d B a u m s t ä m m e n . F ü r den Sammler, 

welcher es n icht auf fl iegende Insekten absieht , ist die Zeit der 

D ü r r e darum besonders erg iebig , wei l er eine ganze Reihe von 

G e s c h ö p f e n , d ie sonst wei t auseinander schwei fen , vereint an 

feuchten Stellen zusammen i n lethargischer Ruhe t r i f f t . 

D i e tropischen Jahreszeiten bewirken noch in h ö h e r e m Grade 

wie die unseren eine Verschiedenartigkeit der auf einander folgenden 

Generationen , welche vornehml ich durch die F ä r b u n g zum Aus

druck k o m m t . W i r kennen be i uns eine Reihe Schmetterlinge, 

welche j ä h r l i c h i n 2—3 Generationen f l i e g e n , v o n denen die 

erste gang anders aussieht als die letztere. E ine kleine Nympha-

l i d e , die Landkar te (Vanessa levana), f l iegt i m A p r i l u n d M a i 

rotgelb , i m Jul i u n d August schwarz m i t weissen u n d gelbl ichen 

Flecken. D ie drei Generationen stammen di rek t voneinander ab, 

so dass die rote die m ü t t e r l i c h e der schwarzen ist u n d die letzte 

schwarze die rote hervorbringt . Der Kohlweiss l ing fliegt i n zwei 

Generationen , von denen die des F r ü h l i n g s durch s tarke , g rün 

l i c h schwarze B e s t ä u b u n g auffa l lend v o n der v ie l helleren des 

Sommers absticht. W i r wissen heute, dass diese A r t des Saison

dimorphismus durch die kl imat ischen E i n f l ü s s e der Jahreszeiten 

bedingt w i r d : jener Schmetter l ingsf lug, der aus Puppen hervor

geht, welche die W i n t e r k ä l t e durchmachten , zeigt andere Farben 

als de r , dessen Verwand lung sich i n sonnenreichen Tagen ab

spielte. D ie g l ä n z e n d e n Experimente W e i s m a n n s u n d j ü n g s t 

von S t a n d f u s s haben unwiderlegbar darge than : K ä l t e u n d 

W ä r m e sind m ä c h t i g e , ewige S c h ö p f u n g s k r ä f t e , die noch unaus

gesetzt i n der Natur wi rken . Jene Forscher haben sich beider 

m i t ausgezeichnetem Erfo lge bedient u n d durch Eisschrank und 

Treibhaus derart gemodel t , dass sie aus den Puppen wi l lkür l ich 

Falter i m F r ü h l i n g s oder Sommerkleide zogen und aus den 

Cocons heimatl icher Schmetterlinge F o r m e n erz ie l ten , die ihrem 

Schuppenkleide nach aus arktischen Gebieten oder dem heissen, 

sommerl ichen I ta l i en oder Spanien zu stammen schienen. Das, 
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was uns von Anbeginn fest gefügt deucht, als ein eherner Cyklus 

i m j ä h r l i c h e n Werdegange, w i r d durch ein simples Experiment 

durchbrochen. Formen, die uns für weite L ä n d e r g e b i e t e charakte

ristisch und mi t solch präz i sen Merkmalen ausgerüs te t erscheinen, 

dass wi r mi t Fug und Recht i n ihnen besondere Ar ten zu sehen 

glauben, schaffen wir aus einem ganz anderen Materiale. Welche 

Perspektive! Eine wesentliche klimatische V e r ä n d e r u n g wandelt 

sofort auch die Farbenskala unzäh l ige r G e s c h ö p f e , und m i t jeder 

V e r ä n d e r u n g , wie sie Breite und H ö h e bedingen , werden wir 

n a t u r g e m ä s s andere Kle ider zu erwarten haben ; wo es Jahres

zeiten giebt, existiert eine na tü r l i che M o d e , ein Saisondimorphis

mus. D ie Jahreszeiten der Tropen beeinflussen auch wesentlich 

die G r ö s s e der Schmetterlinge. Fast ausnahmslos ist d i e 

Generat ion, welche w ä h r e n d der Regenzeit fliegt, die g r ö s s e r e ; 

nicht selten über t r i f f t sie die der trockenen um x / 5 — 1 j i und 

gelegentlich selbst um das doppel te; ausserdem ist jene die 

p räch t ige r ge fä rb t e . Die Farbenkontraste ü b e r r a s c h e n uns häuf ig 

auf das h ö c h s t e : ziegelrote Falter der Trockenzeit erzeugen einen 

Nachwuchs prachtvol l b l a u , g r ü n und dunkelrot g e f ä r b t e r , der 

sich w ä h r e n d der Regenmonate tummel t ; das Schwefelgelb der 

schachbrettartigen F lüge l ze i chnung einer Generation der trockenen 

Zeit verwandelt sich bei den K i n d e r n i n ein dunkles Orange, 

welche w ä h r e n d des wolkenlosen Himmels fliegen, oder ein braun

rotes Schuppenkleid macht einem dunkel graubraunen mi t rein-

weissen L ä n g s b i n d e n Platz; A r t e n , welche i n den Monaten der 

andauernden Hitze kaum sexuelle Merkmale aufweisen, zeigen i n 

der Generation der Regenzeit die auffallendsten. Jedem d r ä n g t 

sich der kolossale Wechsel i n der Fauna der tropischen Natur 

au f , der mi t den Jahreszeiten zusammenfä l l t . Er g laubt , neue 

Ar ten erscheinen ; gewiss, zum T e i l ist jede Zeit durch besondere 

Spezies vertreten — ; aber daneben sind es die Ursachen des 

Saisondimorphismus, welche neue Bilder erzeugen, die n ä m l i c h e 

A r t i n der einen Jahreszeit bunt und l ebhaf t , i n der anderen 

stumpfer f ä r b e n und einfacher zeichnen. 
Das verbrannte T h a l von L a U n i o n lockte mich zu einer 

T o u r zum P ä r a m o von Chingasa, dessen Flanken dichter W a l d 

bedeckt , welchem die sengende Hitze nichts von seiner frischen 

K r a f t geraubt hatte. A u f den ös t l i chen A b h ä n g e n dieses m ä c h t i g e n 
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Gebirgsstockes bef indet sich 3220 m hoch ein See, die Lagune 

v o n Chingasa. H e t t n e r hat sie besucht. M a n r ü h m t ihre 

wunderbare K l a r h e i t . W i r r i t ten fast genau i n n ö r d l i c h e r R ich tung 

die ersten Stunden H ü g e l k e t t e n h i n a n , welche völ l ig i n Acker

l and u n d Weiden umgewandel t s i n d , zu denen viele weit zer

streute B a u e r n g e h ö f t e g e h ö r e n . D a n n fo lg ten w i r dem R i o Blanco, 

ohne indess zu i h m hinunter zu steigen. I n einer H ö h e von 

etwa 2000 m e m p f ä n g t uns H o c h w a l d , welcher durch seinen 

Re ich tum an Baumfarnen an jenen erinnert, den w i r ü b e r Fusaga

sugä kennen lernten. E r b i rg t auch dieselbe F ü l l e an L a n d 

planarien u n d erdbewohnenden Ege ln . 

K a u m zwei Stunden v o n L a U n i o n entfernt bef indet sich, 

500 m h ö h e r i m Gebirge, i n den F e l s e n k l ü f t e n des P ä r a m o von 

Choachf die Lagune v o n Ubaque. M i r waren bereits i n B o g o t ä 

so v ie l M e r k w ü r d i g k e i t e n ü b e r die Fauna ihrer Ufe r u n d ins

besondere die erschreckende Menge Schlangen e r z ä h l t , welche 

dor t hausen sollte, dass i ch sie kennen lernen musste, wol l te i ch 

in B o g o t ä oder auch nur i n L a U n i o n darauf Anspruch machen, 

ferner als Naturforscher zu gelten. Der ü b e r a u s s tei le , sonnige 

Pfad f ü h r t zwischen Feldern h indurch , die m i t Agaven e i n g e z ä u n t 

s ind. D ie Aussicht auf die Lagune ö f fne t sich erst i m letzten 

Augenbl icke . Es ist ein klarer, t i e fg rüner , schi l fumrahmter Gebirgs

see, der, wie wi r i h n sahen, m i t seinem glatten Spiegel, auf den 

die Sonne ih r volles L i c h t ergoss, u n d den gewaltigen blauen 

F e l s w ä n d e n i m Hin te rgrunde in seiner t iefen Einsamkei t be i 

a l lem G l ä n z e einen feierlichen E ind ruck machte. Der See ruh t 

i n einem Tr ich ter . D ie vom Ufer ansteigenden H ö h e n s ind m i t 

Gras u n d Buschwerk bedekt. D u r c h das Schi l f h indu rch bahnte 

man einige Z u g ä n g e zum Wasser u n d vor einem liegt ein Floss 

aus Binsen. Es w i r d zu der H ü t t e g e h ö r e n , v o n der w i r eine 

S t e i n w u r f s l ä n g e entfernt s ind. Enten ziehen g e r ä u s c h l o s ihre Bahn. 

Der See e m p f ä n g t seine Zuf lüsse h a u p t s ä c h l i c h v o n den westl ichen 

G e b i r g s w ä n d e n ; die übe r f l ü s s igen Wasser, gehen durch eine flache 

Schlucht nach Ubaque hinunter zu Tha le . W i r lenkten unsere 

Aufmerksamkei t wesentlich auf den b e r ü h m t e n Strand u n d suchten 

vor a l lem die mutmasslichen Verstecke der Schlangen auf, wä lz ten 

B a u m s t ä m m e u n d durchforschten E r d l ö c h e r u n d Brackenwerk. Der 

E r f o l g w a r , dass wir innerhalb zwei S tunden , die wi r zu vieren. 
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wacker an der Arbe i t waren , keine einzige Schlange auf

s töbe r t en . Dagegen fanden wir viele auffal lend grosse Spinnen, 

die von uns bereits an der Lagune von F ü q u e n e angetroffene 

Ta ran te l , einige Skorpione (Tityus machrochirus) und vereinzelte 

K r ö t e n . Ergiebiger war die Ausbeute an den B ü s c h e n , die 

mancherlei K ä f e r und besonders grosse Wanzen beherbergten, 

und auf denen uneäh l ige bunte L ibe l l en schwebten. Meine Züge 

m i t dem Planktonnetz ergaben h ie r : Flohkrebse (Hyalella), Ruder-

füsser (Cyclops, Diaptcmus), Muschelkrebschen (Cypridopsis) und 

W a s s e r f l ö h e (Daphnia), d i e ' sich alle als nahe verwandt mi t 

e u r o p ä i s c h e n erwiesen. So hatten wir wieder einmal einen Be

weis für die masslosen Ü b e r t r e i b u n g e n der Columbianer. Einer 

erfindet sie, und dann redet sie jedermann als selbst Erlebtes 

nach. Denn welcher Bogotaner mag die Lagune von Ubaque 

aus eigener Anschauung kennen ? 

E i n übere i l tes Vordr ingen am Ufer des Sees hatte mi r ein 

unfreiwil l iges Bad eingebracht, u n d ich war f r o h , mich i n der 

n ä c h s t e n H ü t t e am Feuer und mi t Kaffee restaurieren zu k ö n n e n . 

Dazu gab es » a r e p a s « . Das sind kleine, runde Kuchen aus Mais

mehl , die vor unseren Augen gebacken wurden. Als ich wieder 

in L a U n i o n angelangt w a r , konnte ich mich b ö s e r Ahnungen 
für die kommenden Tage nicht erwehren. • Binnen 24 Stunden 

hatten sie sich erfüll t . Eine jener schweren Dysenterieen war i m 

A n z ü g e , welche uns E u r o p ä e r n i n den Tropen häuf ig und p lö tz 

l i ch über fa l l en . I c h wartete noch einen T a g a b ; als keine 

Besserung eintrat , beschloss i c h , ehe der Krä f tever lus t zunahm, 

nach B o g o t ä aufzubrechen. I c h r i t t i n der F r ü h e fort . E i n un-

bezwinglicher Durst vermehrte die Qualen meines Zustandes. Nach 

einigen Stunden war ich so e r s c h ö p f t , " dass ich in das n ä c h s t e 

B a u e r n g e h ö f t einbrach und mich in den Schatten auf den nackten 

Boden warf. M e i n einziges Verlangen war Wasser, aber der 

E i g e n t ü m e r , ein armer Mann , nö t ig te mich , wenigstens eine Stroh

matte und ein Kissen als Lager anzunehmen. H ie r rastete und 

ü b e r l e g t e ich . Der Bauer bot m i r eine A r t G e r ä t e h ü t t e als Ob

dach an u n d riet mir sehr d r ingend , zu bleiben und wenigstens 

den n ä c h s t e n T a g abzuwarten. Aber ein richtiger Ins t inkt sagte 

m i r , dass das i n dieser unkult ivierten und immerh in noch reich

l i c h heissen Gegend wahrscheinlich mein Verderben sein k ö n n t e . 
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I c h woll te wenigstens versuchen, v o r w ä r t s zu k o m m e n . M e i n 

Samariter w ü n s c h t e m i r z ieml ich bewegt gute Reise u n d Besserung 

u n d verstand sich nur schwer zur Annahme einiger Realen. I c h 

habe die B ä c h e , be i denen i ch absass, u m gierig das kalte Wasser 

zu s c h l ü r f e n , ebenso wenig g e z ä h l t wie die H ü t t e n , i n denen i ch 

u m einen T r u n k bat. Erst i n der ka l ten Nebe l lu f t des P ä r a m o 

wurde m i r ein wenig besser. I n B o g o t ä war M a r k t gewesen, u n d 

ganze Karawanen Landleute begegneten mi r , v o n denen fast jeder 

mich , da sich der H i m m e l b e w ö l k t ha t t e , nach der U h r fragte. 

I c h weiss n o c h , wie schwer mi r selbst diese kurzen A n t w o r t e n 

wurden . Abe r i ch erreichte B o g o t ä ohne U n f a l l . H i e r f r e i l i c h 

habe i ch wochenlang A r z t , Apotheke u n d Ruhe gebraucht , b is 

i ch einigermassen wieder hergestellt war. 







V i e r z e h n t e s K a p i t e l . 

A u f b r u c h z u m R i o M e t a . 

Erwägungen und Ausrüstung. — Abschied von Bogotä. — Verheerungen der 
Regenzeit. — Gute Bekannte. — Zerstörte Brücken und Wege. — Verlegen
heit und Komik. — Neue Ansiedler. — Ein gastliches Haus. — Wiederum 

in Villavicencio. — Ritt mit der Post zum Rio Humea. 

Seitdem ich von meiner Tour in den Norden der Republik 

z u r ü c k g e k e h r t war, dachte ich ernstlich an die Heimreise, aut 

welche ich mindestens vier Monate rechnete, da ich, wo immer 

Gelegenheit sich bot, meine Studien fortsetzen woll te . Mein ur

sp rüng l i che r Plan war, übe r den Ruiz oder Quindfu , Zentral- und 

Westkordil lere ü b e r s c h r e i t e n d , mich nach Buenaventura, dem be

deutendsten columbianischen Hafen am Stillen Meere zu wenden. 

Dieser beschwerliche Weg musste fast ganz auf dem Maultiere 

zu rückge leg t werden, und alle Erkundigungen, die ich einzog, 

st immten dar in übere in , dass es wahrscheinlich u n m ö g l i c h sei, 

ihn w ä h r e n d der Regenzeit zu ü b e r w i n d e n , die nun bereits einen 

Mona t gedauert hatte. I c h füg te mich dem allgemeinen Urtei le, 

das besonders dadurch für mich an Gewicht gewann, wei l es ein 

Landsmann bes t ä rk t e , der lange i m Cauca gelebt hatte und in 

anschaulicher Weise ü b e r die Grundlosigkeit der an und für 

sich entsetzlichen und gefähr l i chen Wege w ä h r e n d der nassen 

Jahreszeit zu berichten verstand. Inzwischen hatte ich mich auch 

mehr und mehr mi t dem Plane befreundet, auf dem Meta und 

Orinoco dem Atlantischen Ocean zuzustreben. Dieser auf der 

Karte i m Vergleich zu der Entfernung zwischen B o g o t ä und dem 
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Pacifischen Ocean kolossale Weg ist f ü r den Reisenden dadurch 

seit etwa zwei Jahren erheblich zusammengeschrumpft, dass vom 

oberen oder mi t t le ren Meta bis C iudad Bol ivar zwei k le ine Dampfer 

verkehren. Der eine g e h ö r t einem eingewanderten Franzosen, 

Jose Bonnet , welcher i n B o g o t ä e in Haus hat, der andere dem 

Venezuelaner Senor R a m o n t Real , der i n Orocue am Meta an

säss ig ist. V o n H e r r n Bonnet erfuhr ich , dass sein Dampfer i n 

der Regenzeit der Llanos fähr t , u n d je eine T o u r fü r die Monate 

M a i bis Oktober vorgesehen war, es sich aber ganz nach dem 

Wasserstande des Meta richte, wann das Schi f f seine erste Fahr t 

antreten k ö n n e . Ü b e r den anderen Dampfe r war i n B o g o t ä nichts 

zu ermi t te ln , indessen wurde mi r versichert, dass i ch mittels Boot 

auf jeden F a l l nach Orocue gelangen k ö n n e , wenn i ch m i c h der 

Post anschliessen wol le , die alle zehn Tage v o n Vi l l av icenc io 

dor th in abgeht. Ausserdem sollte i n Orocue ein Deutscher an

säss ig sein. Diese Zuversicht e r h ö h t e meine Neigung, noch e inmal 

den Weg in die Llanos anzutreten, deren Zauber i n m i r noch 

immer nachwirkte. 

D a i ch diesmal me in Quart ier i n B o g o t ä e n d g ü l t i g aufgab, 

hatte i ch v ie l zu packen und zu r ü s t e n . Meine Sammlungen u n d 

alles Entbehr l iche wurde nach Europa verfrachtet, u m den ü b l i c h e n 

Weg ü b e r H o n d a , den Magdalena hinunter zu gehen. Dagegen 

mussten einige Konserven , Cakes, Fleischextrakt , Kaffee und 

etwas W e i n eingekauft werden, dami t ich fü r die Unku l tu r , i n 

die i ch m i c h begeben woll te , l e id l i ch vorgesehen war. Zu vielen 

Umfragen zwang m i c h der Verkauf meiner Mault iere . Wer i n 

Columbien etwas verkaufen muss, ist noch ü b l e r daran, als der

jenige, welcher schnell etwas kaufen w i l l . Sobald der Columbianer 

merkt , dass man Ei le hat, schraubt oder d r ü c k t er die Preise i n 

wucherischer Weise. Deshalb durf te ich keineswegs bis Vi l lav icenc io 

warten, wo die Zahl der Abnehmer auf einige Haciendados zu

sammenschmolz, dagegen meine Zwangslage sich bedeutend ver

s c h ä r f t e . I c h wurde schliesslich i n B o g o t ä handelseinig und 

b ü s s t e nur 1 j 1 meiner Kaufsumme ein. Fre i l i ch war ich nunmehr 

gezwungen, neue Tiere zu mieten, wodurch der Ver lus t etwa 

auf 1 j 4 stieg. 

A m 13. A p r i l , den Dienstag nach Palmensonntag, verliess 

ich B o g o t ä . D ie Hauptstadt war ganz i n der Osterfeier auf-
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gegangen. Die B ü r e a u s der B e h ö r d e n , und selbst die Gerichte, hatten 

für die ganze stille Woche, die semana santa, geschlossen. Die 

Gesellschaft ging noch schwärzer als sonst. Ü b e r a l l durchzogen 

Prozessionen die Stadt, i n denen bussfertige Senores mi t schuld

beladenen Peonen heilige Ge rä t e , Standarten und Kerzen u n d 

seltsam verflochtene Palmenzweige trugen. Die Glocken l äu t e t en 

ohne Unterlass, und der Menschenstrom i n den K i r c h e n t h ü r e n 

fand kein Ende. Der H i m m e l schien m i t Wohlgefal len auf so

vie l Zerknirschung herabzusehen, denn die Sonne leuchtete wie 

an den besten Januartagen. A m Vorabend hatte ich noch einmal 

den Genuss einer Comida bei He r rn F r e e s e i n Gesellschaft 

einiger ä l te rer Landsleute, von denen mi r einer, Her r S c h m i d t g e n , 

für den ersten T a g das Geleite geben woll te . Herr S c h m i d t g e n 

verweilte schon seit Jahrzehnten i n Columbien u n d war mi t L a n d 

und Leuten in dem langen Wanderleben, das er als sammelnder 

Botaniker ge führ t hatte, wie ke in anderer vertraut. Meine Carga 

hatte ich soweit reduziert , dass sie e i n Mault ier tragen konnte, 

aber dennoch war i ch bei der Gefähr l i chke i t und Enge des Weges 

i n grosser Sorge, ob wir sie wohlbehalten das Gebirge hinunter

b r ä c h t e n . Indessen besass ich selbst ein vortreffl iches Pferd, 

welches ausserdem so gute Freundschaft mi t dem Lastmaultier 

pflegte, dass dieses i h m immer so eiligst als mög l i ch zu folgen 
suchte, was denn auch den laufenden Burschen i m Trab erhielt. 

Der Weg ü b e r den P ä r a m o war trockener als f rüher , aber das 

Gebirge hinunter hatte die Regenzeit stark verheerend gewirkt, 

i h n stellenweis durch Fe l sgerö l l verschüt te t und enorme Rutschungen 
veranlasst. Mehrere B r ü c k e n waren vernichtet , sodass wir zu 

weiten Umwegen gezwungen wurden, oder sie waren so defekt 

geworden, dass wi r es nicht wagen durf ten, das T ie r samt Carga 

h i n ü b e r zu füh ren , sondern es entlasten mussten, jedes G e p ä c k 

s tück einzeln b e f ö r d e r n d . I n C ä q u e z a hatten sich nichtsnutzige 

Gesellen wiederum damit ve rgnüg t , meinem Peon von dem ge

fähr l i chen Wege, reissenden S t r ö m e n und z e r t r ü m m e r t e n B r ü c k e n 

so v ie l , na tü r l i ch unter den u n e r h ö r t e s t e n Ü b e r t r e i b u n g e n , zu er

z ä h l e n , dass er am n ä c h s t e n Morgen vo l l s t änd ig gebrochen 

aussah. N u r durch viel Zureden richtete i hn mein deutscher 

Freund auf und wies i hn besonders darauf h in , dass mi r der 

Pfad bekannt sei. I n einem zwar war auch uns b ä n g l i c h , n ä m -
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l ieh , ob fü r meine sehr v o l u m i n ö s e Last der Saumpfad an al len 

Stellen ausreichen w ü r d e . I c h hatte aus Deutschland ein Paar 

schmale, aber lange K o f f e r mitgebracht, die ganz reglementwidr ig 

weit v o n dem Tie re abstanden. H i n t e r C ä q u e z a wol l t e Her r 

S c h m i d t g e n umkehren, da er zum A b e n d wieder i n B o g o t ä 

sein musste. M i c h hatten die Aufregungen des Morgens stumpr 

gemacht, u n d nun t ü r m t e sich m i t einem Male ein gewaltiger 

Berg aller m ö g l i c h e n Schwierigkeiten, m i t denen die kommenden 

Tage drohten, vor meinem Geiste auf. M i t diesen Schreck

gespenstern, welche keinen besseren Or t als das finstere T h a l 

des R i o Negro und keine bessere Stunde als diesen d ü s t e r e n 

F r ü h m o r g e n zu ih rem Erscheinen w ä h l e n konnten , k ä m p f t e i ch , 

als sich H e r r S c h m i d t g e n 'verabschiedete. Deshalb f ie l me in 

Dank u n d H ä n d e d r u c k u n d mein Gruss an die Landsleute in 

B o g o t ä f lüch t ig aus, u n d i ch r i t t rascher v o n dannen, u m der 

Versuchung zur U m k e h r zu entr innen. A l s gute Vorbedeu tung 

n a h m ich es auf, dass ich d icht vor Las Juntas meine F reund in 

aus der Posada Buenavista ü b e r Vi l l av icenc io , die Schneiderin 

und Lehrer in , traf. Sie war hoch zu Ross u n d hatte gerade vor 

der T i e n d a » Z u m S t e r n « , wahrscheinl ich zu einer Chicha, an

gehalten. Aber sie erkannte m i c h sofort, u n d wir b e g r ü s s t e n uns 

i n lebhaftester columbianischer A r t , was mi r dieser seltsam sym

pathischen ä l t l i chen Jungfer g e g e n ü b e r gar n icht schwer fiel. D i e 

Senorita wol l te das Osterfest i n C ä q u e z a verbringen. Der W e g 

nach Mon te Redondo veranlasste meinen Burschen f re i l i ch h ä u f i g 

zu h ö c h s t wehle idigen Schreckensrufen, u n d er dur f te das Lasttier 

n icht einen Augenbl ick sich selbst ü b e r l a s s e n , indessen erreichten 

w i r diese Posada so f rüh , dass der Ar r ie ro grosse Lus t bezeigte, 

weiter zu gehen. Darauf liess i ch m i c h aber n icht ein, nachdem 

ich vor Pacho Nachttouren ein für a l lemal abgeschworen hatte. 

Es war zu unserem G l ü c k gewesen; am n ä c h s t e n Tage 

brachte uns der Weg Schrecken ü b e r Schrecken. Gegen M i t t a g 

befand ich mich am Rande einer Schlucht, deren W ä n d e etwa 

15 m senkrecht abfielen, und in der ein wi lde r Bach dahintoste. 

V o n der B r ü c k e war nur noch ein einziger Baumstamm übrig

geblieben, der, ü b e r d i e s r u n d und gli tschig, h ö c h s t e n s den nackten 

F ü s s e n eines schwindelfreien Peons als Ü b e r g a n g dienen konnte . 

Aus meiner völ l igen Rat los igke i t , denn l inks stieg eine steile 
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Bergwand mi t dichtem U r w a l d auf, rechts g ä h n t e der A b g r u n d , 

befreite mich ein rüst iger , untersetzter Ind io , der auf der anderen 

Seite erschien und ohne weiteres helfend eingriff. Fre i l ich lehnte 

ich seine F ü h r u n g ü b e r den Baumstamm ab, die m i r m i t R ü c k 

sicht auf meine harten Stiefelsohlen selbst an seiner H a n d noch 

wagehalsig erschien, sondern nahm den Stamm zwischen die 

Beine und r i t t h i n ü b e r , was meiner Toi le t te , da ich Zamarros 

trug, wenig schadete. U n d wer ist i n dieser Gegend, i n solchen 

Augenbl icken noch eitel ? Dann wurde die Carga abgeladen, und 

der I n d i o balancierte S tück fü r S tück auf die andere Seite, ob

wohl zwei Tei le je einen Zentner wogen. F ü r die Tiere endlich 

kannte er eine F u r t ; als ich ihn ablohnen woll te , bedeutete er 

mir , ich b e d ü r f e seiner H i l f e noch ferner. Der Pfad zog sich 

nunmehr an einem Felsen i n schwindelnder H ö h e entlang, und 

zwar stellenweise auf schmalen Holzveranden, die mi r schon 

f rühe r v e r d ä c h t i g vorgekommen waren. Jetzt sollten dieselben 

derart gelockert sein, dass sie einer schweren Last nicht Stand 

halten w ü r d e n . Unser F ü h r e r hatte nicht ü b e r t r i e b e n ; sie waren 

stark d u r c h l ö c h e r t und vielfach ausgebrochen. Ross und Reiter 

schrit ten nun einzeln dahin, und das Mault ier wurde abermals 

von seiner Last befrei t , die der I n d i o nach und nach auf die 

bessere Wegstrecke schleppte. T ro tz aller Vorsicht h ö r t e n wi r 

das Gestein unter uns fortgesetzt i n die Tiefe hinunterkol lern . 

Der I n d i o machte sich übr igens aus der Ungunst der Weg

verhä l tn i s se ein Gewerbe und hatte sogar seinen Buben als Posten 

ausgestellt. I c h war i h m i n Worten und M ü n z e herzlich dankbar, 

obwohl ich mi r nicht verhehlen konnte, dass er sich u m die 

Verbesserung von Brücke und Pfad gewiss keine Verdienste er

worben hatte. 
Ernstliche Besorgnisse Hessen die ge fähr l i chen Passagen nicht 

i n mi r au fkommen, denn ich stand noch unter dem Eindrucke 

eines komischen Begegnisses. Bei der versunkenen B r ü c k e tauchte 

n ä m l i c h auch die dicke, unbeholfene Gestalt des Senor Ualardio 

Pr ie to , Inhabers der Asistencia von Vil lavicencio auf. Sein 

breites Vol lmondgesicht bedeckte T o t e n b l ä s s e , als er das Unhe i l 

sah. Wie woll te man da h i n ü b e r kommen? I c h zeigte i h m 

meine Methode, aber dagegen lehnte sich entweder sein spanischer 

Stolz oder die R ü c k s i c h t auf seine tadellosen Beinkleider auf, die 
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n a t ü r l i c h , da er anstatt der Zamarros die eleganteren Gamaschen 

t rug, ernstl ich i n ihrer neuen S c h ö n h e i t g e f ä h r d e t w ü r d e n . D a n n 

machte der I n d i o Miene , i h n auf den R ü c k e n zu nehmen, u n d 

ber ief sich auf die g ü n s t i g e n Er fo lge bei meinen Las ten , aber 

auch das lehnte Ua la rd io s c h w e r m ü t i g ab. So b l i eb nur noch 

das H i n ü b e r b a l a n c i e r e n ü b r i g , u n d dazu entschloss er sich, nach

dem aus einem d icken Seile ein G e l ä n d e r gebi ldet war, das alle, 

me in Bursche, der f remde Peon, ein Reisegenosse D o n Prietos 

u n d i ch wacker strammzogen. D ie eine H a n d k r a m p f h a f t an 

diesem, die andere auf den I n d i o g e s t ü t z t , der voran schwankte, 

so übe r sch r i t t der korpulente Her r m i t bebenden B e i n e n , Gebete 

murmelnd , g lück l i ch den unhei lvol len Steg. Das lebhafte Parla-

mentieren, an dem sich alle beteil igten, die b a l d e n t r ü s t e t e s Ent 

setzen, b a l d tiefste Melanchol ie spiegelnden G e s i c h t s z ü g e des 

biederen Wirtes u n d auch das unerwartete, abermalige Zusammen

treffen m i t einem Bekannten hatten i n mi r eine heitere Laune 

erweckt, die m i c h f ü r die n ä c h s t e Zeit n ich t wieder verliess. I c h 

wunderte m i c h selbst, wie ein solcher Anstoss so tiefe und nach

haltige V e r ä n d e r u n g e n der G e m ü t s s t i m m u n g e n hervorrufen k a n n . 

Senor Prieto wol l t e auf Ostern nach B o g o t ä ; i ch versprach i h m 

Weib u n d K i n d zu grossen. 
Der H i m m e l hatte es bisher m i t uns g n ä d i g geme in t , aber 

vor Buenavista ö f f n e t e er seine Schleusen so w e i t , als ob er das 

V e r s ä u m t e nachholen wol l te . M e i n starkes Pfe rd k ä m p f t e n icht 

a l le in gegen die Wasser an, die auf unserer Strasse dahinschossen, 

sondern auch gegen den Regen , der s c h r ä g e inf ie l u n d es nach 

einer Seite t r ieb . A l s der Regen zu e inem W o l k e n b r u c h aus

artete , bemerkte i ch eine H ü t t e am W e g e , i n der i ch eiligst 

Schutz suchte. Sie war das E igen tum eines jungen Indiopaares, 

das hier am Rande der Strasse dem U r w a l d e eine Existenz ab

r ingen wol l te . D i e H ü t t e .war erst i n den letzten M o n a t e n er

richtet u n d k a u m l ä n g e r u n d brei ter , als dass man sich i n allen 

Rich tungen bequem i n ih r ausstrecken konnte , u n d nur das Dach 

aus P a l m e n b l ä t t e r n sorgl ich u n d d ich t gef lochten, die W i n d e da

gegen Hessen Wetter und W i n d ü b e r a l l Einlass. 

Wie anspruchslos die beiden Menschen w a r e n ! Es gab 

weder Stuhl noch T i s c h , das Lager bot der nackte B o d e n , aut 

dem eine selbstgeflochtene Matte ausgebreitet w i r d ; als einziges 



M ö b e l kann ein grosser Stein mi t flacher H ö h l u n g ge l ten , i n 

welcher der Mais mi t einem rundl ichen Handsteine zermalmt w i r d . 

So mahlten auch die Trog lodyten unserer Heimat und die Pfahl

bauern ihr K o r n . Nur A x t und Machete , die an einem Pfosten 

hingen, zeugten davon, dass die reine Steinzeit v o r ü b e r war. A l s 

lebendes Inventar registrierte ich zwei H ü h n e r und einen Hahn , 

die ungeduldig an den B a s t f ä d e n zerrten, mi t denen sie an einem 

Beine gefesselt waren. Nur die Seite, welche die H ü t t e der 

Strasse zukehrte , war f r e i , sonst umschloss sie U r w a l d , der an 

stei l-abfallendem G e l ä n d e sich i n ein tiefes T h a l hinabzieht. Das 

woll ten die Leute i n Acker land verwandeln, u m vor allen Dingen 

Mais zu bauen , der h i e r , wie i n Oberitalien , die Nahrung des 

Volkes bi ldet . Den U r w a l d werden sie nach und nach besiegen, 

aber dann ersteht ihnen ein schlimmer Fe ind i n den Wassern, 

die von der Strasse herabschiessen und ihre sauer errungene 

Ackerkrume hinwegreissen. Wissen denn das diese Menschen 

nicht? Gewiss, aber das güns t ige Terra in ist heute schon, so 

weit es an der Strasse liegt, nicht mehr herrenlos. 
E i n ' helles Wiehern riss m i c h aus meinen Betrachtungen, 

denen ich m i c h , auf dem Mahlsteine sitzend , hingegeben hatte, 

da meine Wir te i n ehrerbietigem Schweigen verharrten. Es war 

die Cargamula, welche mich eingeholt hatte und mein Pferd be-

grüss te . W i r mussten uns beeilen, um noch bei Tage auf Buena-

vista einzutreffen. I n der D ä m m e r u n g waren wir d o r t ; f re i l ich 

harrte unserer eine arge E n t t ä u s c h u n g : Her r und H e r r i n 

waren nach Vil lavicencio gegangen, um dort die Ostern zu ver

bringen, und hatten die Herberge ihren K i n d e r n übe r l a s sen . Diese 

wol l ten keine Posada geben. Das h ä t t e mich wenig angefochten, 
ich w ä r e t rotzdem geblieben, aber sie behaupteten, auch kein 

Essen zu* haben. Das war entscheidend. W i r mussten den 

steilen Weg nach Vil lavicencio h inunte r , aber die K i n d e r ver

t rö s t e t en uns d a m i t , eine halbe Stunde tiefer sei Obdach und 

Comida zu bekommen. I c h habe noch i n sechs der hier ziem

l ich dicht beisammen liegenden Ansiedelungen vergeblich an

gefragt ; jedes M a l gab es eine aufregende Szene, denn wie 

Fur ien s c h ö s s e n die auf jedem H o f e zahlreichen Hunde heulend 

und bellend auf uns. los und entfesselten damit ein gellendes 

Geschrei der aus ihrem Halbschlummer erwachenden K i n d e r , da-
Bürger , »Reisen eines Naturforschers«. 20 
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zwischen zeterten die F r a u e n ; M i n u t e n ve rg ingen , ehe w i r uns 

v e r s t ä n d l i c h machen konnten . Das Resultat war ein schroff ab

lehnender Bescheid. Inzwischen war es stockfinster geworden. 

Das Pferd g ing lange n ich t so sicher wie mein f r ü h e r e s Maul t ie r , 

das Last t ier war sehr e r m ü d e t , u n d die Carga i n der Finsternis 

kaum noch zu d i r ig ieren . Die verhiessene Posada haben wi r 

nicht en tdeckt , dagegen machten w i r einen k le inen Hac iendado 

m o b i l , der sich uns zuvorkommender n ä h e r t e . Es war ein statt

l icher Greis m i t langem, silberweissem Bar t u n d Haar u n d einem 

f r i schen , f reundl ichen Gesicht. E r erbarmte sich unserer , und 

nur seine fortgesetzten Beteuerungen, wie ä r m l i c h seine H ü t t e 

und wie gering seine Verpf legung sei, so gar n ich t zugeschnitten 

auf die Beherbergung eines Senors , der von der Haupts tadt 

komme und sogar einen F r e m d e n , einen v e r w ö h n t e n Inglesen 

oder Francesen vors te l l e , r iefen eine l ä n g e r e Diskussion hervor, 

denn v o n al lem musste i ch h ö f l i c h das Gegentei l behaupten ; 

u n d wer weiss , wie lange w i r uns noch i n solchen liebens

w ü r d i g e n Unter- u n d Ü b e r b i e t u n g e n bewegt h ä t t e n , wenn i h m 

nicht wenigstens das Z u g e s t ä n d n i s e n t s c h l ü p f t w ä r e , einen kleinen, 

aber fetten Potrero zu besitzen, u n d i ch diese Vers icherung n ich t 

mi t den W o r t e n aufgegriffen h ä t t e , das W o h l der T ie re gehe 

immer dem eigenen voran . Das leuchtete i h m als Columbianer 

e i n , u n d nun ö f f n e t e er seine Pfor te u n d ha l f uns trotz seiner 

hohen Jahre m i t grosser R ü s t i g k e i t be im Entlasten u n d ordnete 

dem Burschen alles Notwend ige an. 
I c h h ä t t e noch unter ganz anderen V e r h ä l t n i s s e n i n dieser 

Stunde aufgeatmet , sobald wi r nur Herberge h a t t e n ; i n dem 

Hause unseres Wirtes dur f te ich aber vo l l au f zufr ieden sein. B a l d 

sassen wi r be im L i c h t e einer schwalchenden Talgkerze . I c h 

opferte eine Flasche W e i n und suchte meine besten Zigarren 

hervor. D e m Mahle , gebackenen E i e r n u n d Bananen , die ü b e r 

aus re ich l ich aufgetragen wurden , u n d zu denen m i c h m e i n W i r t 

u n a b l ä s s i g n ö t i g t e , sprach ich wacker zu. Der alte H e r r war aus 

dem ä u s s e r s t e n N o r d e n der Repub l ik v o n C ü c u t a eingewandert, 

nun aber schon 40 Jahre ü b e r V i l l av icenc io a n s ä s s i g u n d lebte 

h a u p t s ä c h l i c h v o n den E r t r ä g n i s s e n einer k le inen Kaffeepf lanzung. 

Der ü b e r a u s jovia le rede- u n d lachlustige Greis g l i ch i n Mienen 

u n d G e b ä r d e n mehr einem J ü n g l i n g . Der R a u m , i n welchem 
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wir uns befanden , diente auch als Schlafstelle. I c h bekam für 

die Nacht das Lager der H a u s h ä l t e r i n , welches aus einem sanft 

abfallenden Holzt isch bes tand, der sich kaum einen Fuss ü b e r 

dem Erdboden erhob. Die üb l i che Strohmatte vollendete mi t 

einer Decke den K o m f o r t des Bettes. Das Weib streckte sich 

ein wenig entfernt von mi r auf der Erde aus, der Patron schlief 

i n einer H ä n g e m a t t e , aus der seine Beine herabbaumelten , bald 

unter lautem Schnarchen ein. Auch mich ü b e r m a n n t e die Müd ig 

keit . A m n ä c h s t e n Morgen füh r t e mich der Senor hinter einen 

Verschlag , von wo ich öf ters ein seltsames Prusten g e h ö r t hatte 

und nun als Ursache einen jungen Jaguar kennen l e rn te , der 
sich bei meinem Anb l i ck , soweit es seine Ket te erlaubte, zurück? 

zog. M e i n Peon musste Orangen p f l ü c k e n , von denen ich 

mehrere auf Befehl meines Wirtes n ü c h t e r n zu verzehren hat te ; 

denn die F r ü c h t e sind nach columbianischem Glauben morgens 

Gold, ' mittags Silber, abends dagegen Ble i . Dann folgte aber ein 

festeres F r ü h s t ü c k . Meine Schuld durfte ich nach eigenem Er
messen an die H a u s h ä l t e r i n begleichen. 

A m Karfrei tagmorgen kam ich i n Vil lavicencio an , wo ich 

i n der Asistenzia schon wie ein alter Bekannter beg rüss t wurde 

und der W i r t i n doppelt wi l lkommen war, wei l ich ihr von ihrem 

Manne e rzäh len konnte. Sie hatte eine schwere Zeit hinter sich, 

da ihre ganze, grosse Kinderschar an den Masern krankte und 

sie zum T e i l noch nicht ü b e r w u n d e n hatte. Die Krankhei t pflanzte 

sich, wie ich spä te r bemerkte, weit i n die Llanos for t . I n V i l l a 

vicencio vervollkommnete ich noch in dem grossen Store von 

Jose Bonnet, einer der vielen Fi l ia len dieses Hauses, meine Aus

r ü s t u n g und erfuhr endlich n ä h e r e s übe r die Mög l i chke i t der 

Weiterreise. Der Dampfer wurde erst Mit te oder Ende M a i er

wartet. Dagegen sollte ein Boot mi t Postsachen gleich nach 

dem Feste nach Orocue abgehen. I c h zog die Fahrt i m Boot 

trotz aller Unbequemlichkei ten , die sie bringen moch te , dem 

langen Warten i n Vil lavicencio vor und sorgte für neue Tiere. 

Schon am Abend vor Ostersonntag ü b e r r a s c h t e mich indes die 

Meldung, ich sollte mich fü r den kommenden Morgen zum Auf

bruch nach Barr igon am Humea bereit halten. H ie r erwarte 

uns der K a h n . W i r brachen i n der Tha t am i . Ostertage auf, 

aber erst gegen M i t t a g , da man das Fallen des Rio Ocoa , der 
20* 
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i n der Nacht stark angeschwollen war, abwarten wo l l t e . A l s ich 

ü b e r die Plaza r i t t , wink te m i r ein M a n n m i t schneeweissen 

Haaren m i t seinem grossen Panamahute lebhaf t Absch ied z u ; ich 

erkannte meinen Gastgeber aus C ü c u t a . 

W i r b i lde ten eine kleine Karawane . Der Peon, welcher m i r 

beigegeben w a r , f ü h r t e zu meinem Schrecken seine F r a u , eine 

junge korpulente Person, m i t s i c h ; ausserdem begleitete uns noch 

ein Oberknecht , der nach Cabuyaro wol l te , u n d schliesslich k a m 

noch die Post, unter der Ä g i d e eines h a l b w ü c h s i g e n Jungen hinzu. 

Derselbe r i t t ein Pfe rd u n d züge l t e v o n diesem aus am Lasso ein 

Maul t ie r , das m i t den Postsachen bepackt w a r ; nur der Gemahl 

der A n t o n i a , jenes jungen Weibes , l i e f zu Fuss. I c h habe den 

W e g , welchen w i r machen muss ten , bei Gelegenheit der L lanos 

beschrieben u n d brauche hier nur weniges h i n z u z u f ü g e n . T r o t z 

der Regenzeit verdunkelte t a g s ü b e r ke in W ö l k c h e n die Sonne 

w ä h r e n d jener zwei T a g e , welche w i r i n der Ebene r i t t en . Es 

war entsetzlich heiss u n d s c h w ü l , denn der erfrischende W i n d der 

trockenen Monate fehlte u n d die L u f t wurde v o m feuchten Boden 

aus u n d v o n zahllosen Weihern , die entstanden waren, wo eine Ver

t iefung sich befand, m i t Wasserdunst g e s c h w ä n g e r t . Der rennende 

Peon hatte sich aller K le ide r bis auf das H e m d entledigt u n d 

h ie l t , derart erleichtert , ganz gut m i t seiner ber i t tenen E h e h ä l f t e 

Schrit t . D i e F l ü s s e , welche wi r passierten, waren of t bis an den 

R a n d ihres Bettes v o l l . Meine Carga machte auf dem Wege zur 

Ebene mehr zu schaffen als i m Gebirge, da sie der T i e r Vermieter 

i n Vi l l av icenc io wider meinen W i l l e n anders komponie r t hatte. 

M e i n Rei t t ier war am ersten Tage k r ä n k . Es rannte wie v o n 

Sporen gepeinigt , dann brach es unter m i r zusammen u n d war 

erst nach einiger Ruhe wieder weiter zu treiben. Dennoch er

reichten w i r p r o g r a m m m ä s s i g gegen A b e n d des zweiten Tages 

Barr igon. W i r hat ten auf dem Ri t t e durch die Llanos nur vier 

G e h ö f t e b e r ü h r t u n d nur fü r einige M i n u t e n be i F l u s s ü b e r g ä n g e n 

Waldesschatten genossen. Erst vor dem R i o H u m e a n a h m uns 

ein breiter Urwalds t re i fen auf. 
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Am Ziele. 

Barrigon oder Puerto Canal wird nur durch, einen Schuppen 

r e p r ä s e n t i e r t , de r , als ich a n k a m , bis unter sein Wellblechdach 

mit- Kis ten vollgepackt war. A n einer Seite ist ein niedriger 

Verschlag angezimmert, welcher den hier b e s c h ä f t i g t e n Peonen als 

Wohnung g e n ü g e n muss. Unmit te lbar vor diesen einzigen p r i m i 

t iven Baulichkeiten wälzt etwa 6 — 8 m tiefer der Humea seine 

braunen Fluten mi t unheimlicher Geschwindigkeit os twär t s . So 

weit wi r b l i c k e n , d r ä n g t sich der U r w a l d bis an das äussers te 

Ufer vor. 

Der Patron von Barrigon war ein stattlicher junger Neger. 

I c h füh r t e einen Br ief an i hn von der Fi l ia le Bonnet mi t mi r 

u n d erfuhr, dass wir noch diese Nacht fahren w ü r d e n , man zöge re 

nur bis zum Aufgang des Mondes. Er selber werde mi t -
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schiffen. Das war m i r w i l l k o m m e n , denn der Schwarze sah Ver

trauen erweckend aus. N a c h der geringen Mahlzei t hatte ich 

meine H ä n g e m a t t e zwischen zwei B ä u m e n ausgespannt u n d war 

sofort i n einen t iefen Schlaf verfal len. Gegen n U h r weckte 

m i c h der Pa t ron . Es war Zeit . Der M o n d stand schon weit 

ü b e r dem hohen Uferwalde , aber die W o l k e n jagten an i h m vor

ü b e r , die i n den Nachts tunden heraufgezogen waren. Es herrschte 

ein helles Z w i e l i c h t , u n d i ch taumelte mehr als i ch g ing den 

steilen, glat ten A b h a n g hinunter zu dem Boote . Aus dem Ver

schlage r i e f uns der M a n n der A n t o n i a schlaf t runken ein A d i o s 

nach. I c h f and nichts als e in paar Bretter als Lager u n d ein 

Teer tuch als D a c h , aber i ch schl ief , t ro tzdem es m i r auch an 

Platz zum Ausstrecken gebrach, sofort ein n n d erwachte erst auf 

dem R i o Meta, als w i r bei Cabuyaro Stat ion machten, so t o d m ü d e 

hatten m i c h die Strapazen der letzten Tage und vor a l lem der 

R i t t durch die h ö l l i s c h e G lu t der L lanos gemacht. Der Fluss 

ist die wesentlichste Verkehrsstrasse der O r t e , welche wi r v o n 

nun ab b e r ü h r e n werden, und man sollte gepflegte Z u g ä n g e oder 

einfache Hafenanlagen i n ihrer N ä h e erwarten. Nichts v o n dem 

exist iert , u n d wer n icht genau orientiert i s t , f ä h r t achtlos an 

mancher Ortschaft v o r ü b e r , die sich hinter den steilen U f e r n ver

b i rg t , an denen nur einige verwaschene Erds tufen h i n a u f f ü h r e n . 

A u c h von Cabuyaro sieht man v o m Flusse aus n i ch t s , u n d das 

steile Ufer ist so wenig zum Aufst ieg geeignet u n d umgeschaffen, 

dass w i r uns an S t r ä u c h e r n u n d Wurzelwerk hinaufziehen m ü s s e n . 

Oben gewahren w i r dann halb versteckt von M a n g o b ä u m e n einen 

Schuppen. 
Der O r t l iegt kaum noch 150 m ü b e r dem Spiegel des 

At lant i schen Ozeans am Rande der Grassteppe, v o m Uferwalde 

entfernt, der hier auffa l lend schmal ist. N a c h Westen dehnt sich 

die Steppe bis zum Hor izon te aus. Das D o r f ist noch n icht viel 

ü b e r die Plaza u n d eine Strasse, welche zum Flusse f ü h r t , hinaus

gewachsen. Dennoch besitzt er eine gewisse kommerzie l le Be

deutung, da hier verschiedene Naturprodukte , besonders Kautschuk 

aufgestapelt werden, u n d er bei m inde r g ü n s t i g e n W a s s e r v e r h ä l t n i s s e n 

den oberen E n d p u n k t der Dampfschif fahr t b i lde t . I n das Ge

birge f ü h r t ein direkterer L a n d w e g ü b e r M e d i n a . Der H a n d e l 

geht du rch die H ä n d e Bonnets, von dem auch der A l c a l d e m i t 
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seiner T ienda a b h ä n g i g ist. Zu diesem füh r t e mich mein Patron. 

I ch wurde f reundl ich bewi l lkommnet u n d mi t einem Desayuno 

aus K a f f e e , gebratenem Fle i sch , E ie rn und Reis und Bananen 

fürs t l ich bewirtet. A u f dem grossen runden Tische, von welchem 

wir assen, standen auch telegraphische Apparate, denn der junge 

Bürgermeis t e r war zugleich Postmeister und Telegraphist und 

ausserdem auch der oberste Richter des Ortes und der U m 

gebung. I c h war f spä ter einen Bl ick i n seinen Laden und sah 

verschiedene A r t i k e l in grosser Menge, deren Absa tz fäh igke i t mir 

i n diesen Gegenden h ö c h s t bef remdl ich erschien. Unter anderem 

hatte er ein Lager n iedr iger , breitrandiger und schwerer Stoff

h ü t e i n lauter dunklen Farben , die wie aus Sammet verfertigt 

aussahen. Es war f ranzös i sches , von Bonnet importiertes Fabrikat . 

Wie ist es nur mög l i ch , dass es Menschen g ieb t , welche i n den 

g l ü h e n d e n Ebenen derartige , auf ein sibirisches K l i m a zu

geschnittene Kopfbedeckungen tragen m ö g e n ? I c h hatte solchen 

H u t schon auf dem S c h ä d e l meines letzten Peons gesehen und 

mich innerl ich d a r ü b e r en t rüs te t . Der Alcalde belehrte mich 

aber, dass gerade diese H ü t e sehr küh l halten und sich trotz 

ihres hohen Preises allgemeiner Beliebheit erfreuen. Ferner gab 

es i n reicher Auswahl F r u c h t s ä f t e , alle stammten aus Frankreich 

und waren ebenfalls erstaunlich teuer, wurden aber gut verkauft. 

Die Ki rche ist der luftigste Bau dieser A r t , den ich je kennen 

gelernt habe. Ihre W ä n d e bestehen n ä m l i c h nur aus einem durch

sichtigen Lattenwerk zerspaltener Bambus. Ganz verwahrlost sieht 

es i m Innern aus. I n der Mi t t e ragt ein grosser L e h m h ü g e l 

empor, m i t dessen Fortschaffung man vor Jahr und T a g nur den 

A n f a n g gemacht hatte. 
I n Cabuyaro veiiiess uns der Oberknecht, und wir bekamen 

Zuwachs in der Person eines zier l ichen, jungen Frauenzimmers, 

das ganz schmuck gekleidet war, aber mi t blossen F ü s s e n das Ufer 

hinabtrippelte. Ihre ganze Habe bestand in einem K a m m , den 

es i n der H a n d t rug. Sie woll te bis nach Orocue" und machte 

Ans ta l ten , mi t i n mein enges Verliess unter das Teertuch zu 

sch lüpfen , was ich aber energisch abwehrte. Dann suchte sie i m 

Vorder te i l des Bootes Unterkunf t . Somit waren wir wiederum 

sechs Personen, zwei Passagiere, der steuernde P a t r ö n , zwei 

rudernde Indios und der Bursche mi t der Post. Das Boot war 
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nur i 1 ^ m brei t u n d etwa 7 - 8 m lang. I n der M i t t e wurde 

das G e p ä c k aufgestapelt u n d hinter demselben ü b e r einige Reifen 

ein Theer tuch gespannt , unter dem i c h , auf den B o d e n des 

Kahnes h inges t reckt , z ieml ich aufrecht sitzen konnte . I c h habe 

alsbald mein Dach durch einige L a k e n v e r s t ä r k t u n d auch mein 

Lager nach M ö g l i c h k e i t v e r v o l l k o m m n e t , so dass i ch fü r die 

n ä c h s t e Zeit besser aufgehoben war. 

Es war die Reise von Puerto Canal bis Orocue meine 

abenteuerlichste. E i n kleines Boo t auf dem schon gewal t ig 

brei ten Meta, gerudert v o n zwei Ind ios u n d gesteuert v o n einem 

M u l a t t e n , die Z u r ü s t u n g e n zu der Morgen u n d Abendmahlze i t 

i rgendwo am Ufer unter einer riesigen Caiba (Bombax), an der 

eine Bignonia m i t violet ten B l ü t e n t r a u b e n empors t reb t , rosenrote 

oder purpurne W i n d e n (Convolvulus) u n d Physaüs m i t bronze-

farbenen F r ü c h t e n zur Seite u n d die Mahlzei ten selbst, getrocknetes, 

ü b e l r i e c h e n d e s Fleisch, schlecht gekochte Yuca u n d Cassave, u n d 

das Rasten fü r ein paar Nachts tunden auf i rgend einer Sand

bank , auf der sich nachmittags K r o k o d i l e gesonnt ha t t en ; das 

alles war so romantisch, wie w i r es als K n a b e n i n i rgend einem 

Indianerbuche gelesen haben. 

Die Landschaf t ist noch u n b e r ü h r t e r als am Magdalena . 

N u r selten t r i t t die Grasebene bis an die Ufer heran, die sonst 

ü b e r a l l dichter, ü p p i g e r W a l d begrenzt, i n dessen B e s t ä n d e die 

Pa lmen eine vorwiegende Rol l e spie'en. Ausgedehnte Playas 

schieben sich reichl ich i n den Fluss vor, aber das K r o k o d i l ist 

auf ihnen vie l seltener als i m mit t leren Magdalena . Dagegen 

treffen wi r auf Scharen von R e i h e r v ö g e l n . W i r s ind f r o h , i m 

Laufe des Tages wenigstens e i n e Ans ied lung b e g r ü s s e n zu 

k ö n n e n , wo Ind ios m i t v ie l schwarzem Blu t , R i n d v i e h u n d Ge

f lügel z ü c h t e n d , i m Schatten eines k le inen Bananenhaines u n d 

einiger M a n g o b ä u m e ihr anscheinend so idyllisches Dasein f ü h r e n . 

Sie laden uns f reundl ich e in , i n ihrer H ä n g e m a t t e Platz zu 

nehmen, und eine Schale schwarzen Kaffees w i r d uns immer 

zu t e i l . Be im Abschied handelte ich ein paar H ä h n c h e n ein, 

u m etwas Abwechs lung in unser M a h l zu b r ingen . D i e Reise 

g ing anfangs sehr langsam von statten, denn hinter Cabuyaro, 

wo die Gegend noch etwas besiedelter ist, h ie l ten meine Leute 

i n j edem G e h ö f t an, hier, um etwas Salz, dor t , um einige Bananen 
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oder Cassave zu erhandeln. Das geschah ü b e r a u s gemüt l i ch ; 

ein fö rml icher Kaffeeklatsch wurde veranstaltet, denn unsere Leute 

brachten seit l ä n g e r e r Zeit wieder Tagesneuigkeiten. E i n anderes 

M a l war es, als ob man mir ein Konzer t geben w o l l t e ; alle 

kl imperten auf T ip l e und Bandola oder schlugen den T a k t mi t 

einem Rasselspiele. Fast übera l l schien man i n einem Dolce-

far.niente zu leben. Die M ä n n e r trafen wir faulenzend i n ihren 

geflochtenen H ä n g e m a t t e n , den Chinchorros, an, die K i n d e r und 

Frauen hockten am Boden, meist m i t Kochen beschäf t ig t . Die 

Wohnungen sind durchweg nur durch ein Palmendach geschütz t . 

Der Besitzstand ist sehr verschieden. Die eine Famil ie scheint 

nur wenige Bananen, ein kleines Maisfeld, einige Zuckerrohrstauden 

und ein paar H ü h n e r ihr eigen zu nennen, die gefesselt auf einem 

Dachbalken hocken oder einen K l o t z am Beine nachschleppen, 

u m nicht weit entrinnen zu k ö n n e n ; mitunter kommen etliche 

schwarze Schweine h inzu , deren Hals i n ein Holzdreieck mi t 

weitvorragenden Ä s t e n g e z w ä n g t i s t , wodurch sie verhindert 

werden , t ief i n das Waldesdickicht e inzudringen, oder auch ein 

paar K ü h e , die auf der Steppe weiden. Eine andere hingegen 

besitzt einen ausgedehnten Bananenhain und grosse Maniok

pflanzungen. H ie r herrscht öf te rs rege A r b e i t , um aus der 

Maniokwurzel die S t ä rke zu gewinnen. K i n d e r und Frauen zer

reiben die Wurzeln auf grossen Reibeblechen. Die weiche, saft

reiche Fasermasse muss von dem sehr gift igen Milchsafte befreit 

werden. M a n presst sie deshalb durch enge, trichterartige K o r b 

geflechte. Alsdann w i r d sie unter Zufluss von Wasser i n tiefen 

H o l z b ü t t e n m i t einem Pfahle bearbeitet , den die Lianeros , wie 

unsere B ä u e r i n n e n beim But te rn , fortgesetzt auf und ' nieder be

wegen. Dadurch w i r d die S t ä r k e gelockert und aus der immer 

feiner zermalmten Fasermasse herausgestossen. Sie setzt sich 

am Boden der Gefässe ab, w ä h r e n d der Faserstoff oben bleibt . 

Die S t ä rke w i r d für sich verkauft und br ingt i Real ( = 16 Pf.) 

fü r das P f u n d ein. Aus dem Faserstoff b ä c k t man eine A r t 

B r o t , das Cassave. Es w i r d i n nur 3 *mm dicken Kuchen 

gebacken, die einen Durchmesser von 60 cm zu haben 

pflegen. Das S tück geht an den H ä n d l e r ebenfalls für 

1 Real ab. Meines Erachtens besteht dieses ü b e r a u s fade 

schmeckende G e b ä c k zum gröss ten T e i l aus Cellulose. Dennoch 
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, b i lde t es m i t Kaf fee zusammen die H a u p t n a h r u n g der Be

v ö l k e r u n g . 
Gelegentl ich sprachen w i r auch i n einem Rancho vor, welcher 

einen riesigen .Gef lüge lhof besass oder H a n d e l m i t verschiedenen 

U r w a l d s p r o d u k t e n , vornehml ich Öl , t r ieb . Die Ausstat tung der 

Wohnungen ist bei al len gleich einfach. Die geflochtene H ä n g e 

matte dient als Stuhl u n d Bett . Ganz selten erb l icken w i r ein 

festes Lager, das m i t einigen Kat tunfe tzen n o t d ü r f t i g v e r h ä n g t ist 

u n d H e r r und H e r r i n dienen mag. D e n H e r d ver t r i t t eine Feuer

stelle auf der E r d e ; die T ö p f e tragen einige Steine. T i s c h u n d 

Stuhl s ind grosse Seltenheiten. E i n paar Emailletassen und vie l 

leicht ein einziges Wasserglas, ein eiserner T o p f u n d eine Pfanne 

sind nebst veralteten Waffen die wertvol ls ten G e g e n s t ä n d e . A b e r 

auch in dieser Umgebung regt sich der Kuns t t r i eb . D ie T o t u m a , 

welche ü b e r den Wasserkrug ges tü lp t ist, zeigt auf ihrer gelb-

weissen Aussenseite i n ganz gefä l l igen Schnitzereien mancherle i 

Darstel lungen. Sie s ind so t ie f eingeritzt, dass die inneren, 

schwarzen Schichten der Schale blossgelegt werden u n d sich 

scharf gegen die helle H a u t der O b e r f l ä c h e abheben. Ranken , 

B lä t t e r u n d B ä u m e hat das Messer ausgeschabt, bei denen f re i l i ch 

die Fantasie die H a n d stark beeinflusste; n a t ü r l i c h e r s ind die 

T ie rb i lde r , Hirsche, R inder und V ö g e l , ausgefallen. E inen un

verkennbaren Wer t legten die K ü n s t l e r auf die Symmetr ie . 

D ie s p ä r l i c h e B e v ö l k e r u n g , welche den oberen Meta bis in 

die Gegend von Orocue begleitet, besteht aus Misch l ingen . Reine 

Weisse treffen wi r i n den p r imi t i ven Ranchos ebenso wenig wie 

reine Indianer oder Neger. Die meisten machen den E indruck , 

als ob i n ihren A d e r n Ind ianerb lu t m i t einem starken Zuschuss 

von schwarzem ro l le . Der Nachwuchs schien m i r geringer als 

am Magdalena zu sein. D i c h t an den Ansied lungen schiesst der 

Fluss v o r ü b e r . D ie Felder umgrenzt der U r w a l d , i n welchem 

u n z ä h l i g e g r ü n e Papageien v o m Morgen bis zum A b e n d einen 

ohrenzerreissenden L ä r m machen. Selten ist der U f e r w a l d so 

schmal und d ü n n , "dass er einen D u r c h b l i c k i n die Steppe 

gestattet. 

Unser Boot gleitet i n der M i t t e des Flusses d a h i n , der 

Steuermann sucht die s t ä r k s t e S t r ö m u n g auf, denn sie ist unsere 

s t ä rks t e T r i ebk ra f t . D ie beiden Ind ios ergreifen nur von Zeit zu 
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Zeit die Ruder und lassen sie ba ld wieder ermattet sinken. Die 

Schnelligkeit unseres schmalen Bootes ist, wenn S t r ö m u n g und 

Ruderer zusammenwirken, bedeutender, als es den Anschein hat. 

V o n Barr igon bis Orocue haben wir reichl ich 350 k m zurück

zulegen, sodass wir jeden T a g ü b e r hundert bewäl t ig t haben, trotz

dem wi r nachts ruhten und die Bereitung der Mahlzeiten uns 

lange aufhie l t . W i r behalten jedes Landschaftsbi ld lange vor 

Augen, aber es ist i m ganzen immer dasselbe. U r w a l d links, 

U r w a l d rechts; ein gewaltiges, wildes Durcheinander von den 

verschiedensten B ä u m e n , S t r ä u c h e r n und Klet terpflanzen. H ie r 

und da fesselt uns eine Gruppe von G e w ä c h s e n , die sich malerisch 

aus dem g r ü n e n Chaos heraushebt, oder eine, i n brennendroter 

B l ü t e n p r a c h t stehende Rubiacee. Unser Auge haftet mi t W o h l 

gefallen an der stolzen, e b e n m ä s s i g e n K r o n e eines Baumriesen, 

die sich weit übe r alles andere in die L ü f t e erhebt, und w i r d 

durch barocke Gestalten angezogen, welche Kletterpflanzen er4 

zeugten. 

Die W ä l d e r , welche die S t r ö m e der Llanos begleiten, b i lden 

den g röss t en und zuver läss igs ten Reichtum des Landes ; und 

immer wieder, wenn Abenteuerer oder selbst abenteuernde Völker 

schaften sich in der Goldsuche e r schöp f t en und ruinierten — 

denn das Phantom v o m Dorado spukt noch heute wie zur Zeit 

der Eroberer — rettete sie der U r w a l d mi t seinen zwar m ü h 

seliger zu gewinnenden, aber h u n d e r t f ä l t i g e n Schä tzen . A l l e n 

voran steht das Kautschuk, welches aus dem Safte einer Reihe 

von B ä u m e n gewonnen w i r d , die ganz verschiedenen Famil ien 

a n g e h ö r e n . Der wichtigste ist der »Jacio« (Hevea brasiliensis), ein 

hoher Waldbaum aus der Familie der W o l f s m i l c h g e w ä c h s e . Die 

Eingeborenen gewinnen den Saft ähn l i ch wie den Tolubalsam, 

indem sie i n die Rinde des Stammes ein Kanalsystem von Rinnen 

schneiden, das sie einem Gefäs se zuleiten. Der von Natur d ü n n e 

Milchsaft w i r d küns t l i ch verdickt. M a n streicht i hn auf T h o n 

formen,, die man einem gelinden, offenen Feuer aussetzt. Da

durch w i r d er schwarz. Nament l ich i m Wurzelbereich alter 

B ä u m e findet man i n der Erde bisweilen .sehr grosse, weisse 

Kau t schukk lumpen , das »Dap icho« der Ind ianer , sogenanntes 

fossiles Kautschuk, welches, wie H u m b o l d t nachwies, na tü r 

l ichen Blutungen und wahrscheinlich auch Absonderungen der 
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Wurze ln seine Ents tehung verdankt . Der b e r ü h m t e Kautschuk-

b ä u m Asiens, der G u m m i b a u m , besitzt in den t ropisch amerika

nischen U r w ä l d e r n mehrere , k a u m minder ergiebige Verwandte . 

D e n » C a o u t c h o u c « (Ficus ioxicaria u n d elliptica) u n d » H i g u e r o t e « 

(F. radula). Sehr verbreitet ist ferner der Kautschuk l iefernde 

» G u a r u m o « (Cecropia peltata), wie die vor igen ein hoher Baum 

aus der Fami l i e der Moraceen, sowohl am Magdalena, als am 

Or inoco und seinen N e b e n f l ü s s e n . 

Technischen u n d medizinischen Wer t besitzt der Copaiba-

• baisam, den verschiedene Copaibaaxten, unter anderen die » T a c a -

m a h a c a s « (C. officinalis u n d guyanensis) enthalten. Dieselben ge

h ö r e n zu den Leguminosen u n d s ind hohe bis 2 m dicke B ä u m e , 

welche an den heissesten u n d trockensten Stellen der L lanos wachsen. 

Der B a l s ä m w i r d i n besonderen, weiten K a n ä l e n abgesondert, die 

den Stamm durchziehen. Gelegentl ich platzen sie m i t lautem 

K n a l l u n d ergiessen ü b e r einen Zentner Balsam.*) G e w ö h n l i c h 

bohr t man den Baum an u n d leitet den Balsam durch eine 

B a m b u s r ö h r e ab. Der Tacamahaca ist der s ü d a m e r i k a n i s c h e 

K o p a l b a u m » A l g a r o b o « (Hymenaea courbaril) v e rwand t , dessen 
Saft i n der Erde e r h ä r t e t . 

D a n n die grosse Zahl der N u t z h ö l z e r . D e n Hauptan te i l 

l iefern die L e g u m i n o s e n b ä u m e . V o n ihnen stammt das Blauholz 

(Haematoxylon campechianum); eines der besten R o t h ö l z e r , das 

Fernambuk- oder Brasil ienholz (Caesalpinia echinata); Eisenholz 

(Robinia panacocd); Coubari lholz (vom K o p a l b a u m ) ; eine Sorte 

Ebenholz (Pterocarpus ebcnus); das Amaran tho lz (Copaiba bracteata) 

und Pal isanderholz , welches gewisse Machaeriumzxiexx l ie fern 

sollen. Eine wertvol le Bignoniacee ist durch das g r ü n e Ebenholz 

Bignonia leukoxylon, ein gesuchter Lorbee rbaum Nectandra, eben

falls wegen seines Holzes, das m a n wie Cedernholz s c h ä t z t u n d 

Dicypellium caryophyllatum, ein anderer Lorbeer , durch ein Kuns t 

holz m i t Rosenduf t . A u c h eine Cyclanthacee, Carludovica pal-

mata, bietet ein besonders p r ä c h t i g gemasertes Nutzholz dar. 

Die jungen Blä t t e r jenes s c h ö n e n , palmenart igen G e w ä c h s e s l iefern 

das Mater ia l der kostbaren P a n a m a h ü t e . 

V o n den F r ü c h t e n w i r d i n grossen Massen der Same etlicher 

*) Engler-Prantl, Die natürlichen Pflanzenfamilien. Leguminosae. 1891. 



— 317 -

Papil ionaceen, verschiedener Coumaroima&xtew, die Tonkabohne 

ausge füh r t . N u n kommen noch die vielen F r ü c h t e und Nähr 

stoffe und die mannigfalt igen H e i l m i t t e l hinzu, welche, wenn auch 

nur teilweise für den Export , doch für die Eingeborenen grossen 

Wert besitzen. Bei Vil lavicencio w ä c h s t ein von K a r s t e n be

schriebener Baum (Lacmellia edulis), welcher einen solch süssen , 

wohlschmeckenden Saft spendet, das ihn das V o l k dankbar 

» leche y m i e l « , den M i l c h - und Hon igbaum nennt. Die Vani l le 

gedeiht i n den W ä l d e r n des Meta und Orinoco ebenso ü p p i g 

wie am Magdalena. Die Eingeborenen brechen nicht allein die 

F r ü c h t e , sondern suchen auch den Saft aus küns t l i chen Wunden 

zu gewinnen. Durch die pharmazeutischen Talente des alten 

Dr . S i e g e r ist die Rinde einer Rutacee (Galipea cusparina) zu 

universeller Geltung gekommen, da sie die aromatische und medi

zinische Basis des Angosturabit tern bi ldet . Ü b r i g e n s ist die H e i l 

kräf t igkei t des p r ä c h t i g e n Cusparebaumes den Indianern von 

alters her bekannt gewesen. Seine Rinde besitzt eine ä h n l i c h 
fieberhemmende W i r k u n g wie China und wurde durch H u m 

b o l d t besonders bei der schweren Erkrankung seines Reise

genossen B o n p 1 a n d mi t E r fo lg erprobt. D ie Stengel k l immender 
Li l iaceen (Smilax) spenden die schweisstreibende Sarzaparilla. 

N u r die Indianer , welche gegen die giftigen D ü n s t e des Sumpf

klimas gefeit s i n d , v e r m ö g e n sie zu beschaffen, da sie die 

feuchtesten Stellen des Urwaldes bevorzugt. I h r R u f datiert sich 

schon von K a r l V . her, dem sie die Gicht vertrieb. Die R inde 

der Simaruba amara w i rk t w o h l t h ä t i g bei Darmleiden. 

Grosses Ansehen geniessen bei den M e d i z i n m ä n n e r n der 

Indianer und Weissen — denn kann man den Quacksalber i m 

Zylinder , welcher i n den Llanos hausierend sein Handwerk be

treibt, Arzt nennen? — die G e w ä c h s e , welche ein An t ido ton 

gegen Schlangenbiss enthalten. Bei vielen ist dieser Vorzug 

zweifelsohne vermeint l ich, bei manchen, d a f ü r b ü r g t H u m b o l d t , 

indes erwiesen. Unter diesen preist H u m b o l d t eine Liane , 

»vejuco de guaco« der Eingeborenen, und die » l ingua de gato« 

(Thevetia), eine Apocynacee, welche, wie Äegiphila salutaris, ein 

Baum aus der Famil ie der Verbenen, der von den spanischen 

Eingeborenen » c o n t r a c o u l e b r a « genannt w i r d , i m Stromgebiet des 

Orinoco wachsen. 
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Sobald wir uns einer Playa n ä h e r n , lugen w i r aufmerksam 

aus unserem Lager hervor. Unsere Leute werden lebendiger, denn 

nun giebt es Ka imans , S c h i l d k r ö t e n , ferner Reiher u n d viele andere 

V ö g e l zu sehen; die den U r w a l d bewohnenden S ä u g e r ziehen 

die belebten S a n d f l ä c h e n ebenfalls an. I n unserem schmalen Boote, 

welches lautlos den St rom h inun te rg le i t e t , ü b e r r a s c h e n w i r die 

Urwaldbewohner eher als m i t dem stampfenden Dampfe r . Die 

T ie rwel t der A n d e n besitzt ös t l i ch ein solch e i g e n t ü m l i c h e s Ge

p r ä g e , dass man sich auf einen anderen K o n t i n e n t versetzt 

glauben k ö n n t e . D i e l ä r m e n d e n Scharen des roten Brü l l a f f en 

empfangen uns auch an den ö s t l i c h e n A b h ä n g e n der Ostkordi l lere 

u n d begleiten uns i n die W ä l d e r der L l a n o s , des Meta und 

Or inoco . E ine zweite schwarze B r ü l l a f f e n a r t , Alouata (Mycetes) 

beelzebub, m i t rostfarbenen H ä n d e n hat sich ihnen zugesellt und 

ausserdem noch eine Reihe anderer T y p e n , die west l ich fehlen 

oder nur spä r l i ch vertreten s ind . Den B r ü l l a f f e n k o m m e n an 

G r ö s s e die K l a m m e r a f f e n am n ä c h s t e n , wenigstens i n dem Coaita 

(Ateles paniscus), welcher bis zu 60 cm lang w i r d u n d einen noch 

bedeutend l ä n g e r e n Schwanz t r ä g t . F re i l i ch ist der K ö r p e r sehr 

s c h m ä c h t i g , ebenso wie die sehr langen Gl iedmassen , so dass 

dieses G e s c h ö p f einen gespenstischen E i n d r u c k macht . Der grobe 

Pelz ist t i e f schwarz und die Brust ausgenommen sehr dicht . 

Diese ist fast nackt. V o l l k o m m e n haarlos ble ibt das fleisch

farbene Gesicht. D ie Haare s ind ü b e r a l l l a n g , besonders am 

S c h w ä n z e , dessen Spitze aber fast kah l i s t , da sie zum Greifen 

dient. V o m Coaita unterscheidet sich ein anderer h ä u f i g e r 

K l a m m e r a f f e , der M a r i m o n d a , wie i hn nach H u m b o l d t die 

Or inoco - Ind ianer nennen (Ateles beelzebuth), durch die weiss be

haarten Backen u n d den hel len Bauch. A u c h ist das nackte 

Gesicht violettschwarz u n d nur ein Kre i s u m die A u g e n fleisch

farben. Die K l a m m e r a f f e n s ind sehr empf ind l i ch gegen K ä l t e 

u n d bevorzugen ersichtl ich die feuchtwarmen W ä l d e r der Ebene. 

I n den Bergen gehen sie i n der Regel n ich t ü b e r 500 m Meeres

h ö h e hinaus. E ine Ausnahme b i lde t der M a r i m o n d a , welcher i n 

Guatemala 2700 m hoch i n den Gebirgen aufsteigt. D i e K lammer 

affen leben gesellig i n k le inen T r u p p s . A u f dem B o d e n sollen 

sie s chwer fä l l i g sein, i n den B ä u m e n , welche sie n ich t ohne N o t 

verlassen, bewegen sie sich, wei t ausgreifend, rasch v o r w ä r t s . Sie 
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benutzen dabei ihren Schwanz noch viel ausgiebiger als die Brüll

affen. I m Gegensatz zu diesen verhalten sie sich ruhig u n d 

locken das Augenmerk nur durch das Knacken der Zweige auf 

s i ch , welche sie heranziehen oder abstossen. H u m b o l d t 

schildert den Mar imonda als langsam i n seinen Bewegungen, sanft, 
melancholisch und furchtsam. 

E i n auffal lend robuster Af fe ist der » C a p a r r o « oder graue 

Wollaf fe (Lagothrix lagotrica), ebenfalls mi t Greifschwanz. Al t e 

Exemplare werden so gross wie B r ü l l a f f e n , von welchen sie sich 

besonders durch den d i cken , rundl ichen K o p f und das weiche, 

wollige, i m ganzen graue Haark le id unterscheiden. Der Caparro 

ist i n den W ä l d e r n des Stromgebietes von Orinoco und Amazonas 

in manchen Distr ikten sehr häuf ig und geht auch i n die peru

anischen Gebirge. Er lebt in B a n d e n , die sich of t durch ein 

dumpfes Geheul melden. Die Caparros sind ebenfalls gewandte 

Klet terer , und die B ä u m e , von deren F r ü c h t e n und jungen Trieben 

sie wie die Klammeraf fen l eben , ihre Heimat . Aber sie be

sitzen doch nicht jene groteske Gelenkigkeit des Mar imonda und 

seiner Verwand ten , welche in den abenteuerlichsten Stellungen 
br i l l ie ren . D ie grossen Greifschwanzaffen, die Brül laffen, Klammer-

und Wol la f fen g e h ö r e n zu den bevorzugten Jagdtieren der Indianer. 

Manche S t ä m m e erlegen jähr l i ch Tausende. Die Herden werden 

häuf ig durch Hunde a u f g e s p ü r t , welche die scharfriechenden 

Exkremente der A f f e n leiten. A l l e Reisenden e r s c h ö p f e n sich in 
k rä f t i gen W o r t e n , u m ihren Abscheu ü b e r die »Affenfresserei« 

und insbesondere die Zubereitungsart a u s z u d r ü c k e n . Das ist -sehr 

n a t ü r l i c h , denn die Indianer thun nichts, dem abgebalgten oder 

gar nur abgesengten Tiere seine — doch nun einmal vorhandene — 

M e n s c h e n ä h n l i c h k e i t zu nehmen ; unze r s tück t w i r d der Af fe ge

braten oder gekocht und dargereicht, so dass S c h o m b u r g k 

wohl zu begreifen i s t , wenn er sich bei einer solchen Mahlzeit 

als Kannibale v o r k a m , dem ein kleines K i n d vorgesetzt wurde. 

Trotzdem haben Reisende, durch N o t gezwungen, ihren na tü r 

l ichen Widerwi l l en ü b e r w i n d e n m ü s s e n , und es lebte unter anderen 

der um die Erforschung Brasiliens hochverdiente P r i n z M a x 

v o n W i e d l ä n g e r e Zeit ausschliesslich von Affenfleisch, welches 
ü b r i g e n s trocken u n d z ä h e schmecken soll . 

Zu den häu f ige ren Erscheinungen g e h ö r e n von den kleineren 
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V i e r h ä n d e r n die Schwei fa f fen , welche sich auch da rum eher 

bemerk l i ch machen, we i l sie e in zahlreiches Beisammensein l ieben. 

A m ehesten t r i f f t m a n auf H e r d e n v o n Pithecia satanas, den 

» C o u c h i o « , wie er laut H u m b o l d t am Or inoco genannt w i r d . 

Der Satansaffe ist gedrungen u n d auf fa l lend lang behaar t ; auch 

an den Gl iedmassen, die aus diesem Grunde v ie l s t ä r k e r er

scheinen, als sie i n W i r k l i c h k e i t s i n d ; Wangen u n d K i n n um

siebt e in m ä c h t i g e r B a r t , der t i e f auf die Brust re icht . Der 

Schwanz ist buschig u n d nur wenig k ü r z e r als der K ö r p e r , 

welcher 1 j 2 m lang w i r d . Das nackte Gesicht ist ebenso schwarz 

wie das Fe l l . Das T i e r w i r k t aber eher komisch als d iabol i sch . 

E ine zweite A r t , welche die W ä l d e r v o m Amazonens t rom bis 

Guyana u n d wahrscheinlich auch das s ü d l i c h e Venezuela be

vö lker t , kennen w i r i n dem Weisskopfaffen {Pithecia leucocephala). 

Sein Gesicht umrahmt ein K r a n z woll iger , hellgelber oder weisser 

Haare. Sonst ist sein straffer , grober Pelz schwarz u n d a m 

Bauch dunkelbraun oder r ö t l i c h sch immernd. D e m Couchio er

weist sich der » C a c a j a o « oder » C a r u m « — beides s ind indianische 

N a m e n — welcher v o n H u m b o l d t zuerst beschrieben wurde , 

nahe verwandt . E r - te i l t auch z ieml ich das Wohngebie t des 

Couchio u n d durchstreif t i n Banden die W ä l d e r nach F r ü c h t e n . 

W i r lernen i n i h m einen k le inen Kurzschwanzaffen (Brachyurus 

melanocephalus) m i t schwarzem K o p f h a a r u n d i m ü b r i g e n braunem, 

d ich tem Pelz, nacktem, s c h w ä r z l i c h e m Gesicht und H ä n d e n kennen. 

Besonders fesseln die grossen, braunen A u g e n u n d die fein

gebi lde ten , sehr dem menschlichen O h r ä h n e l n d e n Ohrmuscheln . 

D e n Cacajao schildert H u m b o l d t als sehr g e h ä s s i g u n d be

sonders auf Bananen , Guayavas u n d Papayas erpicht . I n der 

Gefangenschaft b l e ib t er ph legmat i sch , so lange er n i ch t eine 

Schlange oder ein K r o k o d i l erbl ickt . D a n n g e r ä t er i n angst

vol le Auf regung . 
E i n besonders zierliches u n d trotz seines abstossenden Namens 

anmutiges G e s c h ö p f ist das T o t e n k ö p f c h e n (Chrysothrix sciurea), 

ein Ä f f c h e n von der G r ö s s e des E i c h h ö r n c h e n s , dessen Herden 

sich mehren, je weiter w i r nach Osten k o m m e n . A z a r a hat es 

zuerst als »Ti t i« unter seinem indianischen N a m e n geschildert, 

u n d s p ä t e r haben i h m H u m b o l d t u n d S c h o m b u r g k ein

gehend ih r Aufmerksamkei t geschenkt. D ie hinteren Gl ieder des 
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T i t i s ind stark ver länger t , der Schwanz über t r i f f t den K ö r p e r bei

nahe u m das Doppe l t e , u n d die Ohren sind u n v e r h ä l t n i s m ä s s i g 

gross. Das sind die anatomischen M e r k m a l e , welche ein Bl ick 

erfasst, aber noch mehr fällt die Zeichnung des Gesichtes auf, 

an dem die nackte Schnauze schwarz, aber K i n n , Wangen und 

Augengegend m i t einem weisslichen F laum bedeckt s i n d , der 

unter dem K i n n zu einem kurzen Barte h e r a n w ä c h s t . Der K o p f 

t räg t eine d u n k l e , öf ters schwarze Pelzkappe, von der sich ein 

Strich ü b e r die Stirn bis an die Nase zieht. Diese Farben

kontraste wirken zusammen m i t den grossen, dunklen Augen 

derart, dass das f lücht ig beobachtende V o l k in dem An t l i t z einen 

To tenkopf zu sehen glaubte. R ü c k e n und Schwanz sind meistens 

dunkelorangefarben; die Aussenseite der Glieder ist grau ge

sprenkelt , der Bauch weiss. Der T i t i oder »Bi tschetschis« , wie 

i h n die Maypures-Indianer nennen, ist nach H u m b o l d t s Zeug

nis ein ü b e r a u s angenehmer und besonders intelligenter Gesell

schafter. A u f den Tafe ln der His toire naturelle von Cuvier, 

welche i h m der grosse Forscher vo rh ie l t , erkannte das Äf fchen , 

t rotzdem die Bilder nicht kolor ier t wa ren , sofort seine Lecker

bissen. Es stiess m i t seiner kleinen H a n d auf das B i l d einer 

Heuschrecke, Wanze oder Libel le , i n der H o f f n u n g , eine lebende 

zu erhaschen. Dagegen verhielt es sich g le ichg i l t ig , als man 

seinen Augen Abbi ldungen von Säuge t i e r ske le t t en p rä sen t i e r t e . 

Das lebende T o t e n k ö p f c h e n war deshalb schon vor hundert Jahren 

ein beliebter Handelsartikel und stand sehr hoch i m Preise. Die 

T i t i sind noch furchtsamer und scheuer als andere Af fen , n ä h r e n 
sich von F r ü c h t e n u n d Kerb t i e r en , stellen aber auch kleinen 

V ö g e l n nach. 
Die verschiedenen Affengestal ten, welche wir zu skizzieren 

b e m ü h t w a r e n , sind durch ihr ausgesprochenes Tagleben, ihre 

Grösse und Geselligkeit und häuf ig l ä r m e n d e s Auf t re ten vor

nehmlich diejenigen G e s c h ö p f e , welche dem Urwalde ausser den 

V ö g e l n Leben verleihen. Indes darf man sich nicht vorstellen, 

dass sie übera l l wimmelten, wo man i n den W a l d eindringt. D ie 

wahrnehmbar gelichteten W ä l d e r i n der N ä h e der Ortschaften 

meiden sie ü b e r h a u p t . A m ehesten ü b e r r a s c h t man sie i n dem 

lautlos am Waldesufer entlang schiessenden Boot oder ü b e r der 
waldbeschatteten Playa, welche man zur Rast erkoren hat. N u r 

Bürger »Reisen eines Naturforschers». 21 
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ein besonders g l ü c k l i c h e r Zufa l l macht uns m i t den k le inen A r t e n 

b e k a n n t , die zum T e i l n ä c h t l i c h u n d ungesell ig leben. D a h i n 

g e h ö r e n der » D o u r o u c o u l i « (Nyctipithecus trivirgatus), d ie Spring

affen (Callithrix) u n d die zwerghaften S e i d e n ä f f c h e n (Hapale u n d 

Midas). 
Der Douroucou l i lebt paarweise u n d verb i rg t sich t a g s ü b e r 

i n hoh len B ä u m e n . W e n n die Sonne versunken i s t , mach t er 

sich auf die Suche nach F r ü c h t e n , Insekten u n d Vogele iern . E r 

erinnert durch seinen kugel igen K o p f m i t den grossen, vor

quel lenden A u g e n , das fast völ l ig behaarte Ges ich t , ebenso wie 

durch seinen gedrungenen K ö r p e r m i t den kurzen Gliedmassen, 

welche bis zu den F ingern behaart s i n d , u n d d ich ten weissen 

Pelz an einen Ha lba f fen . Der Schwanz ist v ie l l ä n g e r als der 

K ö r p e r u n d am Ende schwarz. R ü c k e n u n d Aussenseiten s ind 

grau u n d weiss m e l i e r t , Bauch u n d Brust orangefarben. D e n 

Scheitel zeichnen drei b r e i t e , parallele Streifen. E ine andere, 

r ö t l i c h e A r t (N. vociferans) lebt i n den columbianischen A n d e n . 

Die zierl ichen Springaffen s ind gesel l ig" ä u s s e r s t bewegl ich 

und heulen wie die B r ü l l a f f e n besonders abends u n d morgens. 

A m h ä u f i g s t e n sind sie i n Ostbrasi l ien u n d Guyana. A m Or inoco 

lebt eine besonders s c h ö n e A r t (C. torquata), welche die Missionare 

die trauernde W i t w e , » la v i u d i t a « , nannten. Das T ie rchen be

sitzt n ä m l i c h i n der Hauptsache eine schwarze F ä r b u n g . N u r 

ü b e r den Augen ist das Gesicht weisslich, an der K e h l e fäl l t ein 

l i c h t gelbes B a n d au f , u n d die H ä n d e s ind aussen weiss. 

Das deuteten die M ö n c h e als Schleier, Ha l s tuch u n d Handschuh 

einer spanischen W i t w e i n Trauer . Der Wi twenaf fe steigt i n den 

Bergen nur wenig empor. 

Die Seiden- oder K r a l l a f f e n b i l d e n die artenreichste Fami l i e 

der s ü d a m e r i k a n i s c h e n A f f e n u n d nehmen unter diesen i n systema

tischer H ins i ch t eine Sonderstel lung ein . Be i i hnen besitzen 

n ä m l i c h alle Finger m i t Ausnahme des Daumens der H i n t e r h a n d , 

welcher einen Nagel t r ä g t , K r a l l e n . I h r K o p f ist k u g e l i g , das 

Gesicht plat t m i t k le inen A u g e n u n d z ieml ich grossen Ohren, 

welche H a a r b ü s c h e l s c h m ü c k e n . I h r K ö r p e r ist k l e i n u n d zier

l i c h , die Gliedmassen sind k r ä f t i g ; der buschige Schwanz w i r d 

l ä n g e r als der K ö r p e r , d ient aber n ich t zum Greifen. Der dichte 

Pelz f ü h l t sich seidenweich an. I h r Verbrei tungsgebiet reicht von 
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Mexiko bis Peru u n d öst l ich bis Guyana und Brasilien. Die 

S e i d e n ä f f c h e n sind Baumtiere, kaprizieren sich aber nicht wie die 

meisten anderen Af fen auf feuchtwarme W ä l d e r , sondern sind 

auch i n den trockenen G e b ü s c h e n und Palmengehegen zu Hause. 

I n ihren Bewegungen gleichen sie mehr den E i c h h ö r n c h e n als 

ihren Verwandten. Wie jene l a u f e n sie i n den B ä u m e n umher 

u n d bewegen sich nicht affenartig mi t Springen u n d Schwingen 

weiter. Zum Laufen benutzen sie alle Glieder, w ä h r e n d die Af fen 

gelegentlich nur auf den hinteren gehen. Dagegen f ü h r e n sie 

wie die E i c h h ö r n c h e n wohl ihre Nahrung mi t den Vorderpfoten 

zum Munde und verharren dabei i n hockender Stellung. B r e h m 

spricht die Ü b e r z e u g u n g aus, dass sie i n Brasilien, wo die meisten 

Ar t en leben, die E i c h h ö r n c h e n , welche dor t selten sind, geradezu 

vertreten. Sie liegen ihrer Jagd , die i n erster L i n i e wirbellosen 

T ie ren g i l t , aber auch an allerlei pflanzlicher Beute G e n ü g e 

f i n d e t , am Tage ob und schweifen meist i n Banden unter 

pfeifenden Lauten umher. Die columbianischen Anden sind die 

Heimat der Pinche (Midas oedipus), welche eine lange, weisse 
K o p f m ä h n e t räg t . Nur die O s t a b h ä n g e der K or d i l l e r en bewohnt 

der »Leonc i to« , das L ö w e n ä f f c h e n (M. leonina), welches von 

H u m b o l d t an den fruchtbaren Ufe rn des Putumayo u n d 

Caqueta entdeckt wurde, zweier Zuflüsse des Amazonas , die der 

Ostkordil lere zwischen B o g o t ä und Pasto entspringen. Der 

Leonci to besitzt einen dichten, olivbraunen Pelz mi t langer M ä h n e 

an K o p f u n d Hals . Gesicht und H ä n d e sind nackt und schwarz. 

H u m b o l d t schildert ihn lustig und zum Spielen geneigt, aber, 

wie ü b e r h a u p t die zwerghaften G e s c h ö p f e , leicht zum Zorn er

regt. Ärge r t er sich, so s t r äub t sich das Haar se'iner M ä h n e und 

vermehrt seine Ä h n l i c h k e i t mi t dem L ö w e n . 
» A f f e n , Capybara und Pekari sind die am weitesten ver

breiteten Säuge t i e r e öst l ich der Anden i n den dichten W ä l d e r n 

des Amazonas und O r i n o c o « , leitet H u m b o l d t einen seiner 

klassischen zoologischen Aufsä tze ein. A m häuf igs t en begegnet 

man Rude ln von Bisamschweinen, die grunzend und schnaubend 

ü b e r den Weg s t ü r m e n . Die meisten anderen Waldbewohner 

hal ten sich den T a g ü b e r ruhig und versteckt und treten nachts 

zur Ä s u n g oder Jagd i n die offenen Steppen hinaus. Bei hellem 

Sonnenschein weiden i n den Grasebenen die Rude l des kahl -
21* 
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ohrigen Hirsches (Cariacus gymnotis), welcher du rch Statur und 

Geweih i n ü b e r r a s c h e n d e r Weise an unser R e h erinnert . D e r 

braune Pelz ist kurz u n d glat t . D i e jungen T ie r e s ind weiss 

gefleckt. Das Reh der L lanos ist n ich t besonders scheu u n d 

entfernt sich be im Herannahen eines Reiters nur langsam u n d 

m ä s s i g , t ro tzdem i h m ganz ausserordentl ich nachgestellt w i r d . 

D i e Rehfel le b i l d e n am Meta , A p u r e u n d Or inoco einen wesent

l ichen Expor ta r t ike l , f r e i l i ch mehr ihrer Menge als ihrer Bewer tung 

nach. Der kahlohr ige H i r s c h ist das gemeinste H o c h w i l d der 

Gegend u n d nament l ich f r ü h e r , als den Verkehr auf den F l ü s s e n 

led ig l ich Ruder- u n d Segelboot v e r m i t t e l t e n , o f t Aush i l f e oder 

gar Er re t tung be i mangelhaf tem Proviant gewesen. Diese Cervine 

geht v o m Ostfuss der A n d e n bis nach F r a n z ö s i s c h - G u y a n a . Statt

l icher ist der Pampashirsch (C. campestris), dessen H e i m a t von 

den Llanos durch Brasi l ien bis i n das n ö r d l i c h e Patagonien re icht . 

Sein Geweih ist stark, b e k o m m t aber nur dre i Z inken . E r r u h t 

am Tage i m hohen Grase und w i r d erst nachts rege. Dasselbe 

grosse R e i c h . bewohnt der Sumpfh i r sch (C. paludosus), welcher 

m i t 2 m L ä n g e und ü b e r i m H ö h e der g r ö s s t e aller s ü d 

amerikanischen Hirsche ist. E r ä h n e l t unserem Hi r sch , sein Ge

weih schliesst sich aber dem der anderen neuwelt l ichen a n , i n 

dem Mittelsprossen fehlen. Die Regel s ind Sechsender, durch 

Gabelung der Augensprossen entstehen Achtender . Be i den sehr 

seltenen Zehnendern hat sich noch der vordere der beiden oberen 

Zinken geteilt . Dieser H i r s c h lebt verborgen i n k le inen Gesell

schaften an sumpfigen N iede rungen , aus denen i h n nur d ie 

steigenden Wasser vertreiben. W i e i m Gebi rge , f ü h r e n auch i n 

der Ebene die Spiesshirsche ein ungeselliges, scheues u n d n ä c h t 
liches Wald leben . 

N ä c h s t dem Wasserschwein s ind Paka und A g u t i die ge

meinsten Nager. D i e Paka (Coelogenys paca) w i r d so gross wie 

ein H a s e , besitzt- einen stumpfen K o p f , grosse A u g e n , k le ine 

O h r e n , Backentaschen, einen s t u m m e i f ö r m i g e n Schwanz, hohe 

Hinterbe ine , auf denen sie m i t Vor l i ebe sitzt, u n d einen borstigen, 

graubraunen Pelz. Sie g r ä b t sich H ö h l e n , m i t V o r l i e b e i n der 

N ä h e der F l ü s s e , i n welchen der T a g verschlafen w i r d ; nachts 

sucht sie nach vegetabilischer N a h r u n g u n d b r i ch t gelegentlich 

i n G ä r t e n und Pflanzungen ein. D i e Pakas gehen h ö h e r ins 



— 325 — 

Gebi rge , jedenfalls bis i n den unteren P ä r a m o . I n B o g o t ä 

wurden of t lebende Tiere feilgeboten, da viele ihr Fleisch s chä t zen . 

E ines , das ich mi r erstand, war weder besonders scheu, noch 

zahm, verkroch sich am Tage i n die dunkelste Zimmerecke, wurde 

aber mi t hereinbrechender Dunkelhei t u n r u h i g , begann an der 

T h ü r e zu kratzen und verlangte unter knurrenden Lauten ins 

Freie. Die Agutis , welche von Mexiko bis Paraguay i n e l f Ar ten 

verbreitet sind , machen einen hervorragend zierlichen und 

schmucken Eindruck . Sie sind hochbeinig und schlank, m i t be

sonders k rä f t igen Hin te rbe inen , l ä n g l i c h e m , seitlich zusammen

g e d r ü c k t e m , spitzem K o p f , tiefgespaltener Ober l ippe , grossen 

Augen und kleinen runden Ohren ausgestattet. A m Meta lebt 

der Goldhase (Dasyprocta aguti), dessen glattes, dichtes Fe l l vorn 

citronengelb und schwarz mel ie r t , auf dem H i n t e r r ü c k e n , wo es 

sich v e r l ä n g e r t , leuchtend rostrot schimmert. Die Agutis bevor

zugen die dichten W ä l d e r , welche die F l ü s s e der Ebenen be

g l e i t en , steigen aber bis 2000 m hoch i m Gebirge empor. I n 

den columbianischen A n d e n haust D. variegata. Sie g e h ö r e n 

ebenfalls zu den Nachttieren, haben ein Lager wie unsere Hasen, 

schlafen wie diese m i t offenen Augen und n ä h r e n sich von 
Wurzeln, Samen und F r ü c h t e n . 

Nament l ich die hohen W ä l d e r beherbergen noch eines der 

eigenartigsten Nagergeschlechter, n ä m l i c h die Greifstachler (Coendu), 
welche, wie viele Af fen , einen Greifschwanz haben. Manche, wie 

der schwarze Cuandu (C. prehensilis), machen einen wi lden und 

ge fäh r l i chen Eindruck durch das dichte Stachelkleid, welches von 

der Schnauze an den ganzen K ö r p e r überz ieh t . A u f dem R ü c k e n 

sind die spitzen Stacheln 10 cm lang. Wenn sich das Tier-

erregt, s t r ä u b e n sich die Stacheln wir r durcheinander; sie stecken 

so lose i n der Haut , dass man bereits be im leichten Zufassen 

welche in der H a n d b e h ä l t . Ü b r i g e n s ist der Cuandu ein harm

loser Gesell, der paarweise hier und dort haust und nachts F r ü c h t e 

sucht. Bei dem gelb und braun gefleckten Cuy (C. melanurus), 

welcher mi t jenem zusammen vo rkommt , fehlen die Stacheln an 

der Unterseite des K ö r p e r s , und der Schwanz w i r d fast so lang 
wie der 1 / 2 m messende K ö r p e r . 

Die Gür te l t i e re bewohnen h a u p t s ä c h l i c h das süd l i che Süd

amerika. Die gröss te lebende A r t , das Riesenarmadill (Priodontes 
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giganteus), w i r d auch i m ostandinen N o r d e n angetroffen, indes so 

selten, dass sie be i den Eingeborenen zu den g r ö s s t e n Merk

w ü r d i g k e i t e n zäh l t . Der K ö r p e r des ausgewachsenen Tieres misst 

einen Meter, der Schwanz 1 / 2 m , die S c h u l t e r h ö h e m a g 40 c m 

betragen. R ü c k e n u n d F lanken s ind v o n e inem har ten K n o c h e n 

panzer u m g e b e n , dessen M i t t e sich aus 12 — 1 3 beweglichen 

K n o c h e n g ü r t e l n zusammensetzt. A u c h die Stirne des l ä n g l i c h e n , 

spitzen Kopfes , die brei ten F ü s s e u n d selbst der Schwanz sind 

gepanzert. D i e Zehen der V o r d e r f ü s s e v e r g r ö s s e r n sich zu Grab

klauen. D ie mi t t le re ist erstaunlich m ä c h t i g en twickel t u n d 

s i che l fö rmig e i n w ä r t s g e k r ü m m t . D ie A u g e n s ind k l e in , die ab

stehenden Ohren t u t e n f ö r m i g . D i e K i e f e r enthalten oben und 

unten jederseits 2 4 — 2 6 vö l l ig gleichartige B a c k e n z ä h n e . Schneide

z ä h n e fehlen. A z a r a berichtete, das Riesentatu grabe Leichen 

aus. Ein ige kleinere A r t e n k o m m e n h ä u f i g e r vor, besonders der 

l a n g s c h w ä n z i g e T a t u (Tatusia novemcincta), be i dem einzelne, und 

das S e c h s b i n d e n g ü r t e l t i e r (Dasypus sexcinctus), be i welchem viele 

Borsten zwischen den K n o c h e n g ü r t e l n u n d R i n g e n hervorstehen. 

D ie G ü r t e l t i e r e leben vo rnehml i ch v o n Ameisen u n d T e r m i t e n 

und legen deshalb ih ren Bau unter deren H a u f e n an, u m auf 

das bequemste ihre Beute zu erlangen. D i e Ind iane r stellen 

ihnen nach, da das Fleisch mancher bel iebt ist. N u r Lysiurus 

gymnurus, der als hervorragender L e i c h e n r ä u b e r g i l t , b le ib t ver

schont. Die G ü r t e l t i e r e s ind unbeholfen u n d wehrlos u n d w ä r e n 

wahrscheinl ich bereits ausgerottet, wenn sie es n ich t v e r s t ä n d e n , 

vor den Augen ihrer Verfo lger i m Boden zu ve r schwinden ; so 

schnell v e r m ö g e n sie sich i n die Erde einzugraben. D i e heute 

noch existierenden s ind die Ep igonen einer durch Kolossalgestal ten 

ausgezeichneten, artenreicheren G ü r t e l t i e r f a u n a , welche i n f r ü h e r e n 

geologischen Perioden die gleichen Gebiete beherrschte. 

I n den columbianischen A n d e n lebt noch Tatusia grana-
diana. 

Zu den insektenfressenden Zahnarmen g e h ö r e n auch die 

A m e i s e n b ä r e n , welche ebenfalls besonders ös t l i ch der A n d e n v o m 

Caraibischen Meere bis zum R i o de la Plata v o r k o m m e n . M a n 

sieht ihnen die Verwandtschaf t m i t den G ü r t e l t i e r e n k a u m an. 

N u r die m ä c h t i g e n Grabklauen, m i t denen auch be i diesen Ge

s c h ö p f e n die V o r d e r f ü s s e ausgestattet s i n d , deuten ä u s s e r l i c h 
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darauf h i n . A n die Stelle des Panzers ist ein dichtes Haark le id 

getreten und die Schnauze derart auffallend r ö h r e n f ö r m i g ver

länger t , dass sie einem R ü s s e l gleicht. Diese m e r k w ü r d i g e n Tiere 

sind völl ig zahnlos. Das ist eine durch. Nichtgebrauch zu er

k l ä r e n d e , negative Anpassung an ihre Nahrung, welche fast aus

schliesslich Ameisen und Termi ten bi lden ; eine positive ist ihre 

w u r m f ö r m i g e und weit vorstreckbare, vorn klebrige Zunge, das 

beste Instrument, um jene Insekten i n Massen aus ihren Bauten 

hervorzuholen oder auf ihren Strassen abzufangen. Recht sonderbar 

ist der Gang der A m e i s e n b ä r e n , denn sie treten nicht mi t der 

Sohle der V o r d e r f ü s s e , sondern m i t dem äusse ren Fussrande und 

den nach innen geschlagenen K r a l l e n auf. V o n fünf bekannten 

Ar ten bewohnen vier das Stromgebiet des Orinoco. Der Yurumy 

oder M ä h n e n a m e i s e n b ä r (Myrmecophaga jubata) ist die gröss te und 

e igen tüml i chs t e . Er erreicht eine G e s a m t l ä n g e von 2X\Z m , wovon 
3 / 4 m auf den Schwanz kommen und fast 1 / 2 m S c h u l t e r h ö h e . 

Der borstige, dichte Pelz ve r l änge r t sich an den Seiten und Gl ied
massen und vornehmlich auf dem R ü c k e n zu einer langen M ä h n e , 

die sich auf den Schwanz fortpflanzt und hier so m ä c h t i g an

schwillt, dass die hochgetragene Rute einen riesigen F ä c h e r vor

stellt. Das lange Haar fühl t sich wie H e u an u n d raschelt auch 

so. Der Y u r u m i besitzt eine e i g e n t ü m l i c h schwarz, braun und 

weisslich schattierte F ä r b u n g . Er bevorzugt die Ebene u n d geht 

am Tage seiner Nahrung nach. Dieser A m e i s e n b ä r g e h ö r t zu 

den k rä f t i g s t en s ü d a m e r i k a n i s c h e n Säuge rn . Die Eingeborenen 

fabeln sogar von seinen erfolgreichen K ä m p f e n mi t dem Jaguar. 

Jedenfalls tö t e t er H u n d e m i t seinen gewaltigen Klauen u n d 

stürzt sich gereizt selbst auf den Menschen, welchen er, sich auf 

die Hinterbeine erhebend, durch Umarmung zu bezwingen sucht. 

Die Indianer jagen i h n um seines delikaten Fleisches wi l l en . 

Eine bedeutend kleinere A r t , der Tamandua (M. tetradactyla), 

lebt am Rande der U r w ä l d e r und besteigt auch die B ä u m e . Sie 

unterscheidet sich von den grossen A m e i s e n b ä r e n durch ihren 

glattbehaarten und am Ende mi t Schuppen bekleideten Schwanz, 

welcher als Greiforgan dient. Dieselbe b i lde t den Ü b e r g a n g 
zu dem zwerghaften, zweizeiligen A m e i s e n b ä r e n (M. didactyla), der 

nur die G r ö s s e eines E i c h h ö r n c h e n s erreicht und ganz und gar 

auf B ä u m e n wohnt. Beim Kle t te rn un te r s tü tz t das Tierchen ein 
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langer Rol l schwanz . Es ist d ie einzige A r t , welche auch h ö h e r i n 

die Gebirge geht , ohne aber die T i e r r a caliente zu verlassen. 

V ie l l e i ch t fo lg t i h m aber M. sellata, die auch a m Magdalena 

wohnt . 

W i r haben wiederhol t betont , dass die V o g e l w e l t ös t l i ch 

von den K o r d i l l e r e n bedeutend reicher ist als innerha lb der 

Gebirgsketten. Das offenbaren uns auch die Ufe r des Meta , 

welche vie l belebter m i t Sumpf- u n d S c h w i m m v ö g e l n s ind als 

am Magdalena. W o h l ein Dutzend verschiedener Reiher k ö n n e n 

wi r nach u n d nach beobachten. B lendend weisse »ga rze t t a s« 

Leucophoyx candidissima) u n d » g a r z a s b l a n c a s « (Herodias egretta), 

eine kleinere, aber h o c h g e s c h ä t z t e A r t wegen der zarten, weissen 

Schmuckfedern i m Schwanz, welche ha lb aufgerichtet wie Fransen 

an den Seiten niederfal len, die blauschieferfarbene » g a r z a m o r e n a « 

(Florida caerulea) u n d einen Bekannten aus Mi t t e leuropa , welcher 

auch den S ü d e n unseres Vaterlandes besucht, den Nachtraben 

(Nycticorax nycticorax). Seine H e i m a t umfasst beinah die ganze 

Wel t , und er läss t auch am Meta sein k r ä c h z e n d e s K r a K r a 

durch die Nacht erschallen, dem er be i uns seinen N a m e n ver

dankt . I n Co lumbien heisst er » g u a c o « . V o n dieser Gesell

schaft unterscheidet sich der sehr h ä u f i g e Kahnschnabe l (Cancroma 

cochlearia) au f fä l l ig durch einen sehr brei ten u n d langen, tief

schwarzen Federschopf, welcher v o m K o p f auf den R ü c k e n bis 

ü b e r die F l ü g e l herabwall t . Ausserdem besitzt dieser i m ü b r i g e n 

grauweisse Reiher einen ungemein brei ten u n d stark g e w ö l b t e n 

Schnabel , der i h n zum besonders geschickten Fischer macht . 

Die Reiher b e v ö l k e r n die Playas of t i n grossen Scharen u n d zer

streuen sich, wenn sie der Ruhe pflegen, weit , aber z iemlich gleich-

m ä s s i g , so dass es i n der Ferne den Anschein ha t , als sei 

eine K o m p a g n i e Soldaten auf dem Sandfelde aufgestellt worden . 

N o c h m i l i t ä r i s c h e r verhalten sich riesige, weisse S t ö r c h e (Myctcria 

americana), welche ebenfalls sehr gesellig leben. Sie pf legen sich 

i n einer langen Ke t t e aufzustellen, als ob ü b e r sie ein Musterungs

appel l abgehalten werden sollte. W i r s ind diesen » s o l d a d o s « , 

wie sie denn auch die Eingeborenen da rum nennen, sehr häu f ig 

begegnet, u n d da sie sich n icht durch unseren Dampfe r aus 

ihrer ehernen Ruhe br ingen Hessen, konn ten wir uns e inb i lden , 

sie paradierten vor uns. H u m b o l d t e rzäh l t , dass m a n einmal 
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diese grossen V ö g e l , die i m Verein m i t Garzas auf einem H ü g e l 

unfern Angosturas aufmarschiert waren, für ein indianisches Heer 

gehalten hat und i n grosse Bes tü rzung geriet. Das ist eine 

Anekdote aus den Tagen der G r ü n d u n g jener Stadt ; heute liegt 

die Furcht bei den W i l d e n . Die Soldados sind auch sehr wehr

hafte V ö g e l durch ihren ungemein k rä f t igen und langen Schnabel, 

die selbst vor dem Menschen nicht zu rückweichen . Der ebenfalls 

weisse Maguari (Euxenura maguari) ist kleiner, und ein drit ter i n 

diesen Gegenden lebender Storch (Tantalus loculator) leicht durch 

den nackten K o p f und Hals kennt l ich . A m Orinoco treten 

gelegentlich i n grosser Menge Flamingos auf (Phönicopterus ruber), 
welche von der K ü s t e vordringen. 

Ausser einer schwarzen, dem heiligen Ibis Ä g y p t e n s ä h n l i c h e n 

A r t , welche die Kreo len als c o d i 0 peralonzo (Phimosus infuscatus) 
bezeichnen, bevö lke r t die Gewässe r der Llanos, F l ü s s e und La

gunen, eine br i l lant scharlachfarbene (Eudocimus ruber). Bis sie 

zu ihrem leuchtenden Prunkkleide gelangt, macht sie eine ähn l i che ' 

Verwandlung i m Gefieder durch wie der Schwan, denn die jungen 

s ind oben braun, unten schwarz. Eine ganz eigenartige Erschei

nung sind die Löffe l re iher , welche i n ihrer Gestalt die Mi t t e 

zwischen Gans und Reiher halten und einen aparten, breiten, 

flachen Schnabel haben. I h r weisses Gefieder ist von einer 

scharlachroten Brustkrause unterbrochen und glänzt i n eben 

solchen Flecken an den Oberseiten der F lüge lge lenke . M a n 

t r i f f t sie i n grossen V ö l k e r n . D ie Lagunen der Llanos beleben 

ausser roten Ibis , weissen und schwarzen Reihern und den Löffel
reihern reizende S p o r n f l ü g l e r : die b l a u g r ü n e »ch in i t a azul« (Por-
phyriola martinica) u n d die rotbraune » u n ö n ö p o t r o « (Jacana 

jacana), braune u n d olivenfarbene Ral len aus demselben Ge

schlechte (Rallus) wie i n unserer He imat und aus spezifisch neu

welt l ichen, wie die braune, weissgefleckte Limnopardalus macu-

latus und die grosse, o l ivgrüne Aramides cayanea. H ie r tummel t 

sich das kleinste aller R o h r h ü h n e r (Gallinula galeata) und die 

den Ral len verwandte, b u n t g e b ä n d e r t e und gefleckte Eurypyga 

helias. Den Wasserspiegel beleben Enten, von denen einige die 

G r ö s s e der Gans erreichen (Cairina moschata und Chenalopex 
jubatus). A u f den S t r ö m e n begegnet man gelegentlich ungeheueren 

Entenscharen, welche auf der Wanderung begriffen sind. 
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V o r n e h m l i c h i n den W a l d s ä u m e n , welche die s c h m ä l e r e n 

Zuf lü s se des Me ta beschatten, i n denen nur h i n u n d wieder eine 

leichte Curiara entlang gleitet, ist das R e i c h der Baumschlangen. 

U m einen n i e d e r h ä n g e n d e n Zweig gewickelt , s ind sie nur dem 

scharfen Auge eines eingeborenen Naturk indes erkennbar, welches 

den s p ä h e n d aus dem B l a t t g r ü n vorgestreckten K o p f w a h r n i m m t 

u n d das R e p t i l m i t staunenswerter Geschickl ichkei t i m Nacken 

ergreift . Z u m K l e t t e r n b e f ä h i g t diese Schlange besonders ihr 

sehr langer, d ü n n e r u n d h ä u f i g stark z u s a m m e n g e d r ü c k t e r K ö r p e r 

u n d die s c h r ä g e A n o r d n u n g der Schuppen, welche, wenn man 

sie ü b e r die B a u c h f l ä c h e e r g ä n z e n d fo r t fuh r t , deut l ich eine Spirale 

erkennen läss t . Der K o p f ist u n g e w ö h n l i c h lang u n d schlank ; 

die Kie fe r ä h n e l n einem Schnabel. Der auffa l lend v e r l ä n g e r t e 

Schwanz, er misst gelegentlich ü b e r 1 / 3 der G e s a m t l ä n g e , w i r d 

f a d e n d ü n n . Vie le Baumschlangen zeichnen sich du rch schi l lernden, 

metal l ischen Glanz aus. Ö s t l i c h der A n d e n g e h ö r t die wie Bronze 

oder G o l d schimmernde Leptophis liocercus zu den h ä u f i g s t e n bis 

nach T r i n i d a d h i n ; i n den columbianischen G e b i r g s t h ä l e r n 

die g r ü n e L. occidentalis, welche wie keine andere einer 

schmalen Ranke gleicht . Beide s ind vö l l ig u n g e f ä h r l i c h , 

andere indes wahrscheinl ich schwach g i f t i g , wie die ost-

a n d i n e , i n den Llanos he imische , graue Oxybelis argenteus. 

die bis zur pacifischen K ü s t e u n d nach Centraiamerika ver

breitete ol ivenfarbene O. brevirostris u n d die graue oder r ö t l i c h e 

O. acuminatus. 

Ausgesprochene Nachtbaumschlangen , J ä g e r , welche erst 

m i t der D ä m m e r u n g ausziehen, u m Eidechsen u n d F r ö s c h e n , 

k le inen S ä u g e r n u n d V ö g e l n nachzustellen, s ind die A m b l y -

cephaliden, welche i n den T r o p e n beider Wel t en leben. Neo

tropisch ist die artenreiche Gat tung Leptognathus. I h r K ö r p e r ist 

gedrungener, der K o p f k l e i n u n d brei t , der Schwanz weniger 

p e i t s c h e n f ö r m i g , die F ä r b u n g i m ganzen d ü s t e r . 

D i e neuwel t l ichen Riesenschlangen, i n deren Hauptgebie t 

w i r eingetreten s ind, unterscheiden sich von denen der alten 

W e l t dadurch , dass die unteren Schwanzschilder e inreihig sind. 

D i e g r ö s s t e derse lben, die K ö n i g s - oder Abgot tschlange (Boa 

constrictor), ist i m N o r d e n u n d Osten v o n S ü d a m e r i k a bis ü b e r 

den 30 . G r a d s. B . hinaus h ä u f i g u n d i n der T i e r r a caliente 
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auch i m Gebirge keine Seltenheit. Die L ieb l ingsp lä t ze dieses 

3—4 m langen u n d umfangreichen Reptiles sind jene Busch

b e s t ä n d e u n d niederen Pa lmendickichte , welche i n trockenen 

Gegenden an die Stelle des Hochwaldes treten und von uns am 

Magdalena bei H o n d a beschrieben wurden. Bekannt l ich scheut 

sie trotz ihrer S t ä r k e den Menschen, welcher ihr u m der p r ä c h t i g 
gezeichneten Hau t wi l l en nachstellt. Bei jedem N a t u r a l i e n h ä n d l e r 

i n B o g o t ä starrt uns die Hau t mi t dem brei ten, von gelben 

Flecken begleiteten Zickzackbande, das sich auf dem g r a u r ö t l i c h e n 

R ü c k e n hinzieht, von der W a n d entgegen. Durch ihr g l änzend 
rotes Schwanzende und ü b e r a u s tiefgespaltenes Maul unterscheidet 

sich die K ö n i g s s c h l a n g e von der kleineren B. Imperator, welche, 

auf das westliche S ü d a m e r i k a b e s c h r ä n k t , von Mexiko bis Peru 

vorkommt. 
Die Verpflegung bestand w ä h r e n d meiner Bootfahrt aus zwei 

Mahlzeiten, welche die beiden Ruderer morgens und gegen Abend 

am Ufer bereiteten, da i n dem Kahne nicht gekocht werden 
konnte. Das Fleisch hatten sie frisch mitgenommen und dann 

zum Trocknen übe r das G e p ä c k gelegt. Es war aber g r ü n d l i c h 

i n F ä u l n i s ü b e r g e g a n g e n . Sie pflegten es zusammen mi t Yuca 
zu einer Suppe zu verkochen. Diese Bou i l lon schmeckte na tü r l i ch 

ebenso wider l ich als sie roch. Die Yuca Hessen sie nicht gar 

werden, so dass ich mich wie der ä r m s t e Peon m i t Cassave und 

Kaffee sä t t igen musste. Einige Male rös te t en sie das Fleisch am 
Spiesse, dann war es mundgerechter. Die kulinarischen Ent

behrungen konnten mi r indessen den Genuss der Natur dieser 
j u n g f r ä u l i c h e n Gegend nicht b e e i n t r ä c h t i g e n , ja, sie trugen dazu 

bei , m ich das Eigenartige meiner we l t en t rück t en Lage s tä rker 

empfinden u n d mi t einem gewissen Wohlbehagen auskosten zu 

lassen, welches auch der Mangel bewirken kann, wenn er durch 

anderes aufgehoben w i r d . Es ist schwer, das zu analysieren, 

was zusammen auf die St immung einwirkte. Vornehml ich 

stehen wi r unter dem Banne des Fremdar t igen , sodann aber 

auch ist es das Bewusstsein, i n einer Gegend zu w e i l e n , die 
A l e x a n d e r v o n H u m b o l d t s meisterhafte Schilderungen 

fe ier ten , welches uns alles bedeutend erscheinen und tiefer em

pf inden läss t . 
E twa eine Stunde vor Sonnenaufgang nahmen die wir Fahrt 
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wieder a u f , nachdem sie tags zuvor bis i n die Nach t gedauert 

hatte. Der H i m m e l war b e w ö l k t , aber d ie d u n k l e n W o l k e n be

fanden sich i n vol ler F l u c h t vor d e m kurzen F r ü h r o t , u n d so

b a l d die Sonne ü b e r den Waldsp i tzen erschien, wurde der H i m m e l 

fest l ich re in . A u c h n ich t ein leichtes Duns tgeb i lde verschleierte 

den Glu tenba l l nur fü r einen Augenb l i ck w ä h r e n d seiner zwölf-

s t ü n d i g e n Herrschaf t . Inzwischen hatte unser F r ä u l e i n i h r langes, 

dunkles Haar g e k ä m m t u n d der steuernde Neger zu meinem 

h ö c h s t e n Erstaunen eine Z a h n b ü r s t e he rvorgeho l t , i n den Meta 

getaucht u n d sein Gebiss bearbeitet . N a c h d e m so ein jeder 

nach Geschmack hier u n d dor t To i l e t t e gemacht h a t t e , legten 

w i r am U f e r a n ; die Ind ios trugen i m Umsehen G e s t r ü p p zu

sammen, und b a l d stand der Kessel ü b e r hel len F l a m m e n . Nach 

dem Dessayuno wurde die Fahr t k r ä f t i g fortgesetzt. Gegen 

M i t t a g liessen die Leute die Ruder erschlafft s inken u n d nahmen sie 

erst s p ä t am Nachmit tage wieder auf. N u r der Steuermann waltete 

dauernd seines Amtes . W i r versanken i n ein stumpfsinniges B r ü t e n ; 

auch der M u n d der g e s c h w ä t z i g e n Senorita verstummte. Unser Boot 

war der Sonne v o l l ausgesetzt. I c h glaubte fü r Sekunden , i n 

meinem engen Zelte ersticken zu m ü s s e n , und k ü h l t e b a l d meine 

g l ü h e n d e n H ä n d e i n einer T o t u m a Flusswasser, b a l d goss i ch 

S t r ö m e davon ü b e r me in d ü n n e s Dach . Selbst das K a i m a n ver

mochte die Leute n ich t mehr a u f z u r ü t t e l n . W e n n es anging, 

verbrachten w i r diese dumpfen Stunden — ke in L ü f t c h e n regte 

sich — i n einer Ans ied lung . Zwischen 3 — 4 U h r setzten die 

Ind ios , v o n dem Mula t t en ermuntert , die Ruder wieder e in , aber 

immer nur nach langen Pausen, i n denen sie Zuckerrohr kauten, 

das sie n o t d ü r f t i g m i t dem Machete zerspalteten. D i e Leute essen 

ü b e r h a u p t m i t Ausnahme der S t u n d e n , wo sie d ie H i t z e nieder

streckt , i m m e r w ä h r e n d . W i e Heuschrecken fa l len sie i n die 

Pflanzungen ein u n d hamstern ein, was ihnen an F r ü c h t e n geniess-

bar d ü n k t . Unser zweites M a h l f and of t erst nach Sonnen

untergang stat t , so dass die F l a m m e n ih r rotes L i c h t auf den 

Fluss warfen und Scharen ge f lüge l t e r I n sek ten , darunter eine 
L e g i o n von stechenden, anlockten. 

D ie Zeit von 5 U h r ab bis zum Sonnenuntergang ist die 

genussvollste. W e n n w i r die M i t t e des Stromes hal ten, s ind wi r 

auch vor Mosqui tos z ieml ich s icher , die jetzt s c h w ä r m e n . W i r 
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N o r d l ä n d e r werden selbst nach Monaten noch ü b e r r a s c h t durch den 

j ä h e n Wechsel von T a g und Nacht, und noch immer blendet und 

verwirr t uns die rasche Aufeinanderfolge der Farben und das 

j ä h e Versinken leuchtender Strahlen i n schwarzer Nacht . Wie 

wenn ein Vorhang am H i m m e l s g e w ö l b e m i t Gedankenschnellig

kei t vom Horizonte hinaufgeroll t w ä r e , so unerwartet p lö tz l ich 

stehen die Sterne ü b e r uns. Das M ä d c h e n hat schon l ängs t zu 

singen begonnen, m i t einer hellen Stimme, aber e in fö rmig rezitativ. 

Sie singt na tü r l i ch Liebesgeschichten. Dazu schlagen die Ruder 

i n r e g e l m ä s s i g e m Takte ein. Das geht so for t bis gegen neun 

oder zehn. Dann ketten die Indios das Boot an einer Playa 

fest und legen sich m i t einer Matte auf den Sand. I c h zog es 

vor, auch die Nacht unter meinem Dache i m Boot zu verbringen, 

n icht aus Angst vor dem Schlafen auf dem Erdboden unter 

offenem H i m m e l oder aus Furcht vor einem K a i m a n oder Jaguar, 

sondern aus einer ins t inkt iven Besorgnis vor der Treulosigkei t 
meiner L e u t e , die sicher zu fe ige , m i r agressiv etwas anzuthun, 

indessen es als einen guten Scherz betrachten m ö c h t e n , he iml ich 

davon zu fahren. F ü r mich fre i l ich h ä t t e dieser Wi tz den Unter

gang zur Folge gehabt. Ü b r i g e n s erwiesen sie sich als brav und 

jedenfalls sehr n ü c h t e r n , eine grosse Annehml ichke i t , wenn man 

sich er innert , wie andere Reisende mi t der Trunkenhei t ihres 

Bootsvolkes zu k ä m p f e n hatten. 
A m dri t ten Tage entfalteten die Ind ios mehr Eifer und ver-

hiessen m i r , w i r w ü r d e n heute noch Orocue erreichen. I ch 

atmete auf , denn bis auf die Stunden w ä h r e n d der Mahlzeiten 
war meine Lage kaum besser als die eines Kettengefangenen ge

wesen. Die Gegend wurde besiedelter, und nachmittags tauchten 

am l inken Ufer i n geringen A b s t ä n d e n immer wieder niedrige 
H ü t t e n auf. Vie le machten einen einladenden Eindruck . Eine 

Bank stand vor ihnen, und M a n g o b ä u m e schirmten sie mi t ihrem 

undurchdringl ichen Laube. Gegend Abend erschien am rechten 

Ufer ein grosses Dorf . Unsere Leute nannten es San Pedro de 

Arimenas. W i r sahen, trotzdem es hoch lag, nur die roten Ziegel

d ä c h e r zwischen Palmen und Bananen hervorleuchten. Eine 

kolossale Playa trennte den Or t vom Flusse. I n der Ferne 

machte er einen so schmucken E i n d r u c k , wie nur irgend einer 

an den Elbufern bei Dresden. N u n begegneten uns zum ersten-
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male B o o t e , welche den Fluss h i n a u f wol l t en und s i c h , der 

S t r ö m u n g ausweichend , d i ch t a m U f e r h ie l ten . Sie wurden mi t 

Stangen v o r w ä r t s gestossen. I c h schauderte be i d e m Gedanken 

an eine solche F a h r t , die schneckenbaft langsam v o n statten 

geht, u n d be i der man aus d e m eigensten Gebiet der Mosquitos 

n ich t herauskommt. Unser Boo t braucht s r o m a u f w ä r t s fast die 

dreifache Zeit . 







S e c h z e h n t e s K a p i t e l . 

O r o c u e . 

Lrstes Nachtquartier. — Orocue. — Das Territorium Casanare. — Ausfuhr. — 
)ampfschiffahrt auf dem Meta. — Einfuhr. — Lancha, Bongo und Curiara. — 

Jahreszeiten und Winde. — Der Handel beruht auf dem Tauschgeschäft. — 
Ungesunde Kreditverhältnisse. — Schicksale eines Landsmannes. — In der 
Tienda. — Lebensgenuss in dieser Einöde. — Vegetation. — Küchenzettel. — 
Die wilden Guahibo-Indianer: Körperbau; Bemalung; Charakter; Industrie; 
W'affen; Yoposchnupfapparat, seine Vervollkommnung seit H u m b o l d t ; Yopo-
pulver; Inhalt eines Indianerränzels. — Bedeutung der Palmen: Die Moriche, 
der Lebensbaum der Llanos; die Buriti; Jagua und Palma de Cobija; Ol-
palme. — Fische des Meta: Cariben; Doraden. — Krokodile und Alligatoren. — 
Die Matamata. — Herrn F.'s Tienda als Tierbörse. — Zukunft der Llanos: 
Vordringen der Wälder; Thäler und Mesas; Viehzucht and Ackerbau. — 

Arecifres. - - Schwellen des Meta. — Der »Boyaca« ist reisefertig. 

Wir erreichten Orocue erst morgens um 2 Uhr. Die Leute 

weckten mich m i t der Frage , ob ich i m Boote oder am Lande 

ü b e r n a c h t e n w o l l e ; diesmal zog i ch letzteres vor. E i n durch 
Wolken g e d ä m p f t e s Mond l i ch t bewahrte mich vor dem Straucheln, 

als ich die steile, kahle B ö s c h u n g des Ufers e rk lomm. I c h hatte 

nur meine H ä n g e m a t t e mitgenommen. W i r begaben uns zur 

Fi l ia le von Bonnet und schritten durch das Haus auf den H o f , 

der allgemeinen Sch la f s t ä t t e . I n dem offenen Umgang glaubte 

man eine K o l o n i e riesiger Webervogelnester a u f g e h ä n g t . Ganz 

dicht beisammen schlummerten dort die zahlreichen Bewohner, 

alle i n enggespannten, geflochtenen H ä n g e m a t t e n . Hie r befestigte 

mein Begleiter auch die meine. I c h erwachte erst, als die vielen 

B ü n d e l um mich verschwunden waren. 
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Das Z w e i g g e s c h ä f t des Hauses Bonne t i n Orocue w i r d , w ie 

i n Vi l l av icenc io , v o n einem Franzosen geleitet. A l s i ch die E i n 

r i ch tung des Hauses musterte, wurde m i r klar , dass i ch nunmehr 

i n einem Voro r t e der K u l t u r angekommen se i , denn an den 

W ä n d e n h ingen zwischen e u r o p ä i s c h e n S c h m u c k g e g e n s t ä n d e n 

a l lerhand K r i e g s t r o p h ä e n von w i l d e n I n d i a n e r n . M e i n erster W e g 

galt me inem Landsmanne H e r r n F . , der mich f r e u n d l i c h b e w i l l 

kommnete u n d m i r gern gestattete, meine H ä n g e m a t t e unter 

seinem Dache auszuspannen. I c h war h ins ich t l i ch des Obdachs 

auf Gastfreundschaft angewiesen, da der O r t keine Posada, sondern 

nur eine h ö c h s t k ü m m e r l i c h e Asistenzia bes i tz t , aus der sich 

H e r r F . verpflegen l iess , u n d die m i c h ebenfalls versorgte. I c h 

erkundigte m i c h s e l b s t v e r s t ä n d l i c h sehr b a l d nach der Weiter

fahrt . Beide Dampfer lagen am Ufe r d i c h t be i Orocue u n d 

warteten auf bessere W a s s e r v e r h ä l t n i s s e . D a n n sollten sie zuerst 

s t r o m a u f w ä r t s bis Bar r igon . V o r l ä u f i g wurden sie noch repariert . 

Sie r ü s t e t e n sich fü r ihre erste Reise i n diesem Jahr. Sicherl ich 

war i ch demnach fü r einige Wochen i n Orocue festgenagelt. 

Orocue ist ein recht armseliger O r t m i t u n g e f ä h r 400 Seelen, 

der seit 30 Jahren besteht. E r l iegt etwa 120 m ü b e r dem 

Spiegel des At lant i schen Ozeans am l i n k e n Ufe r des Meta u n d 

hat seinen Namen von der Insel O r o c u e , die hier durch eine 

Gabelung des Stromes gebildet w i r d . M a n f inde t diese auch auf 

K a r t e n , auf denen von dem Orte nichts vermerkt ist . D i e besseren 

G e b ä u d e begrenzen die zum Wasser f ü h r e n d e Strasse u n d fassen 

die grosse Plaza e i n , welche wie e in ü p p i g e r Potrero g r ü n t u n d 

auch als solcher benutzt w i r d . V ie l e der e i n s t ö c k i g e n H ä u s e r 

d ienen nur als Niederlage u n d fa l len durch ih r Wel lenb lechdach 

auf , welches das f e u e r g e f ä h r l i c h e v o n Palmenstroh v e r d r ä n g t e . 

D ie H ä u s e r s ind meist gut gehalten u n d weiss oder rosa ge

t ü n c h t , die Fensterrahmen g r ü n ges t r ichen, entbehren aber a l l 

gemein der Glasscheiben. D i e K i r c h e ist nur e in H o l z - u n d 

L e h m b a u , dessen niedr ige S e i t e n t ü r m e k a u m die G l o c k e n zu 

tragen v e r m ö g e n . T r o t z d e m ist Orocue Haupts tad t des Dis t r ik t s 

Casanare, Sitz des Gouverneurs, einer Z o l l b e h ö r d e u n d Missions

anstalt. Wie i n Cabuyaro s ind auch hier sehr verschiedenartige 

Ä m t e r i n einer Person vereinigt . I m Osten u n d Westen t r i t t der 

U f e r w a l d d ich t an die Wohnungen heran, nach Nordos ten ö f f n e t 
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sich eine fast unermessliche Aussicht i n die Grassteppe, an deren 

Horizonte be i ganz klarem Wetter die Umrisse der Kord i l l e r e 

von Tanara erscheinen. Orocue befindet sich inmi t ten einer 

Ter ra i ncogn i t a , die auch dem Geographen noch ein reiches 

Arbei t s fe ld bietet. I m Te r r i t o r i um Casanare, welches sich vom 

l inken Ufer des Meta bis an die Kord i l l e r e ausdehnt, ist der 

Ver lauf der zahlreichen N e b e n f l ü s s e des Meta nur i m oberen und 

unteren Abschni t t bekann t , und auch in den süd l i chen Llanos, 

dem gewaltigen Ter r i to r ium von San M a r t i n , ist man nur ü b e r 

den Ver lauf der bedeutendsten F lüs se orientiert. Die Ortschaften 

m i t zivilisierter B e v ö l k e r u n g begleiten nur die grossen Wasser

strassen und lagern sich unmittelbar an deren Ufer . Sonst 

schieben sie sich vom Gebirge kaum einige Ki lometer weit i n 

die Ebene vor. A u c h die Hacienden folgen nur den S t r ö m e n . 

Reiten wi r nach Nordosten, so treffen wir tagelang keine Ortschaft 

mehr, und i m S ü d e n befinden wi r uns ba ld inmi t ten wilder oder 

halbwilder I n d i a n e r s t ä m m e . A m rechten Ufer des Meta wohnen 

die wi lden Guahibos , s ü d l i c h e r , am Guaviare , die etwas z iv i l i -

sierteren Piapocos. Beide S t ä m m e stehen mi t Orocue" i n regem 

Verkehr. 

Die Bedeutung unseres Llanosortes beruht auf seinem I m p o r t 

e u r o p ä i s c h e r Waren i n die Ebene bis Vil lavicencio hinauf und 

dem Expor t von Naturprodukten. Das sind vornehmlich Kaffee 

u n d H ä u t e , Ochsen-, Reh- und Jaguarfelle; sodann Caucho; 

Carana, das Harz eines gleichnamigen Baumes; Paramanharz-

oder Pech zum Dichten der Schiffe ; ferner verschiedene Medika

mente , wie Copa'ivabalsam aus dem arbole de acete de palo 

gegen Gonorrhoea; Sarzaparilla, eine Liane, deren Extrakt gegen 

Syphilis angewandt w i r d und namentlich i n den Patentmedizinen 

Nordamerikas eine grosse Rol le spiel t ; die Simarubarinde, welche 

gegen Diarrhoen und Dysenterie w i r k t ; acete de ceje , das 

Öl eines Palmenkernes, welches Schwindsucht b e k ä m p f e n soll , und 

Ipekakuanha , ein Brechmi t t e l , das aber auch gegen Darm

e n t z ü n d u n g e n gebraucht w i r d , welches die Wurzeln einiger 

Rubiaceen (Uragoga ipecacuanha, Psychotria emetica u . s. w.) 

l i e f e rn ; ausserdem Reiherfedern und auch einige Kunsterzeugnisse 

der benachbarten Indianer, unter denen geflochtene H ä n g e m a t t e n 

(Chinchorros) den ersten Rang einnehmen. A n dem Hande l sind 
Bürger , »Reisen eines Naturforschers«. 22 
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ausser unserem L a n d s m a n n u n d Jose" Bonnet noch der Venezuelaner 

R a m o n Real be t e i l i g t ; letzterer hat eine kurze Zei t seiner Jugend 

i n Deutschland verlebt. 
D u r c h H e r r n Bonnet wurde vor einigen Jahren m i t erheb

licher U n t e r s t ü t z u n g der co lumbianischen Regierung die Dampfer

ve rb indung s t r o m a b w ä r t s m i t C iudad Bol ivar ins Leben gerufen. 

Sie w i r d durch einen einzigen k le inen H i n t e r r a d d a m p f e r , der 

stolz » L i b e r t a d o r « getauft i s t , unterhalten. Der »Bef re ie r« geht 

bei g ü n s t i g e m Wasserstande sogar bis i n den H u m e a hinauf. 

Etwas spä t e r liess sich auch R a m o n Real ganz aus eigenen 

Mi t t e ln einen noch kleineren Dampfer bauen, » B o y a c ä « genannt, 

der nun dem » L i b e r t a d o r « K o n k u r r e n z macht . Diese beiden 

Fahrzeuge f ü h r e n die Naturprodukte , welche i n Orocue, Cabuyaro 

u n d Bar r igon aufgestapelt wurden, den Meta u n d Or inoco hinunter 

nach Ciudad Bol ivar . D o r t schon werden sie zum g r ö s s t e n T e i l 

für e u r o p ä i s c h e A r t i k e l i n Zahlung genommen, welche die deutschen 

H ä u s e r B l o o m und Sprick e i n f ü h r t e n . So arbeitet R a m o n Real 

v o l l s t ä n d i g m i t der F i r m a B l o o m zusammen, w ä h r e n d unser 

Landsmann durch einen Agenten die Wei te rver f rachtung seiner 

G ü t e r auf die Roya l M a i l ve rmi t t e ln läss t u n d d i rek t m i t Europa 

u n d vornehml ich m i t Deutschland g e s c h ä f t l i c h verkehrt . D i e 

heimkehrenden Schiffe br ingen die e u r o p ä i s c h e n Waren m i t . Sie 

s ind beladen m i t Zeugen, vor a l lem Baumwol ls tof fen , i n H u n d e r t e n 

verschieden bunter Mus te r , die das helle E n t z ü c k e n ebenso der 

w i lden I n d i a n e r i n , als auch des zivil isierten Ind ioweibes b i l d e n . 

K ä s t e n mi t Glasperlen u n d k le inen Spiegeln, g o l d g l ä n z e n d e R inge 

und K e t t e n f ü h r e n sie m i t sich ; G l ä s e r , Tassen u n d T e l l e r aus 

bi l l igs tem Porze l l an , aber m i t re ichem Goldschn i t t u n d greller 

Bemalung s ind eingepackt ; schwere K i s t e n enthal ten Machetes 

und Ä x t e oder L i k ö r e , s ü s s e n , t rockenen spanischen W e i n u n d 

herben St. Julien oder echtes Spatenbier aus M ü n c h e n . I n un

g e z ä h l t e n S ä c k e n k o m m e n Erbsen , L insen und R e i s ; auch Seife 

u n d Kerzen werden impor t i e r t , u n d E i s e n b l e c h g e f ä s s e enthalten 

Petroleum. Konserven k o m m e n i n solcher F ü l l e a n , dass man 

irre an der Gegend werden m ö c h t e . Was sollen w i r m i t diesen 

Pyramiden von Dosen m i t Sardinen u n d A n c h o v i s , Frankfur te r 

W ü r s t c h e n u n d Sauerkraut, Fleischtabletten u n d Mor tade l l a , Steck

r ü b e n , K o h l u n d den verschiedenartigsten S u p p e n k r ä u t e r n und 
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S ä u l e n von F l e i s c h e x t r a k t t ö n n c h e n ? W i m m e l t der Meta denn 

n ich t von M i l l i o n e n schmackhafter Fische? Wachsen auf dem 

B o d e n , wo der U r w a l d seit undenklichen Zeiten i n unerschöpf

licher Tr i ebkra f t ged ieh , nicht die Banane und die süsse Kar

toffel , diese s t ä rke re i chen F r ü c h t e ? Das ist der F a l l ; aber die 

B e v ö l k e r u n g der kleinen pueblos ist zu faul zum Fischen u n d 

Kul t iv ie ren der herrlichen Stauden, welche die Natur für diese 

Zone geschaffen hat. Wenn ich um Orocue eine Banane er

bl ickte , war mi r das immer ein besonderes Ereignis. 

Durch » L i b e r t a d o r « und »Boyacä« ist Orocue' i n den Welt

verkehr e ingeführ t , aber die Zufuhr und den Transport ins Innere 

vermit te ln nach wie vor Schiffe, welche nur mi t Segeln oder 

Rudern f ah ren : Lancha , Bongo und Curiara. Her r F . rüs te te 

gerade eine Lancha aus, welche i n den letzten Apr i l tagen den 

Strom hinunter steuerte, um spä te r den Casanare hinauf zu gehen. 

Das breite und tiefe, etwa 10 m lange Boot besitzt ein einziges, 

riesiges Segel, dessen Rahe die L ä n g e des Schiffs über t r i f f t und 

bei den i m Orinoco fahrenden Booten 20 m erreicht. I n der Mit te des 

Einmasters befindet sich eine m i t P a l m e n b l ä t t e r n gedeckte H ü t t e , 

au f deren Dach der P a t r ö n hockt und wie auf einem altgriechischen 

Fahrzeuge am Seile das Steuer leitet und den T a k t zum Rudern 

leiert. Die Hi l f smi t t e l der Schiffahrt wechseln mi t den Jahres

zeiten. I n der Trockenzeit, der Herrschaft des k r ä f t i gen Nordost

passats, b e k ä m p f e n die Segler die S t r ö m u n g leicht und schnell ; 

es ist die beste Reisezeit f lussaufwär ts . Lassen die Schiffer die 

R ü c k f a h r t mi t dem Steigen des Wassers zusammenfallen, so geht 

auch , dank der m ä c h t i g e r gewordenen S t r ö m u n g , von Rudern 

un te r s tü tz t , die Thal fahr t rasch von statten. I n der Regenzeit 

läss t sich gegen den Strom weder mi t Segeln noch Rudern viel 

ausrichten. Dann zieht man die Lancha an einem T a u au fwär t s , 

welches eine Curiara vorauf t räg t , und das an einen Baum ge

bunden w i r d ; nun arbeitet die Bemannung i n der Lancha wie 

das R a d eines Ket tendampfers: sie windet das Schiff an dem 

Strick vorwär ts , bis der Baum erreicht ist. Der Bongo ist ein 

grosses Rude rboo t ; ich habe ihn auf dem Magdalena häuf iger 

gesehen, als auf dem Meta und Orinoco. Die Curiara, das alt-

indianische Canoe, stellt einen Einbaum aus sehr leichtem Holze 

v o r , welches dem Wasser einen äussers t geringen Widerstand 
22* 
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entgegensetzt u n d nur wenige Personen aufnehmen kann . Diese 

schmalen Boote s ind an be iden E n d e n abgerundet, ohne K i e l 

u n d werden m i t zwei Schaufelrudern bewegt u n d zugle ich gesteuert, 

da die rudernde Person nach vorne b l i c k t . S a c h s mein t , dass 

sich v o n der Curiara der g e ü b t e s t e Ruderer v o n O x f o r d oder 

Cambr idge ü b e r t r o f f e n sehen k ö n n t e . E n d e A p r i l oder i m M a i 

pflegt eine ganze F l o t t i l l e der g r ö s s e r e n Fahrzeuge v o n Orocue 

i n die Zuf lüsse des Meta aufzubrechen, u m m i t Kaf fee beladen 

o f t erst nach Mona ten wieder z u r ü c k z u k e h r e n ; denn die Reise, 

welche h a u p t s ä c h l i c h dem St rom entgegen geht, ist bereits schwer, 

u n d der meist schon v e r p f ä n d e t e Ka f f ee muss den Besitzern 

f ö r m l i c h abgetrieben werden. 

Das G e s c h ä f t ist ein T a u s c h g e s c h ä f t u n d ü b e r d i e s auf lange 

K r e d i t e b e g r ü n d e t . D i e G e s c h ä f t e setzen das wenigste d i rek t an 

die B e v ö l k e r u n g ab. I h r e H a u p t k u n d e n s ind W i e d e r v e r k ä u f e r , 

Tiendenbesitzer der L lanos bis ins Gebirge h i n a u f u n d f l iegende 

H ä n d l e r . Diese bezahlen fast ausschliesslich m i t F r ü c h t e n , unter 

denen der Kaf fee die gangbarste ist, welchen sie h ä u f i g selbst 

i n ausgedehntem Masse bauen oder i n Zah lung genommen haben. 

V o m Steigen u n d Fa l l en der Preise dieser F ruch t h ä n g t auch i n 

den Ebenen das W o h l u n d Wehe der zivi l is ier ten B e v ö l k e r u n g 

ab. T ro t z der grossen Wertdif ferenzen, welche solche Zahlungs

mi t te l n a t u r g e m ä s s besitzen, u n d der enormen Ent fe rnung , d i e 

Schuldner u n d G l ä u b i g e r i n der Regel t rennen, der Schwier ig

keiten des Verkehrs u n d der trostlosen U n z u v e r l ä s s i g k e i t der 

A u s k ü n f t e ü b e r V e r m ö g e n u n d V e r t r a u e n s w ü r d i g k e i t der K ä u f e r , 

hat sich das Kred i twesen derart e i n g e b ü r g e r t u n d befestigt, dass 

selbst an wi lde Indianer Stoffe verabfolgt werden auf das Ver 

sprechen h i n , d a f ü r i n einer gewissen Zeit eine bes t immte A n z a h l 

Chinchorros zu l iefern. Diese unseligen Z u s t ä n d e s ind eine Folge 

der heft igen Konkur renz , welche auch i n dieser w i lden , fast un

z u g ä n g l i c h e n Gegend bereits herrscht. D i e dre i a u s l ä n d i s c h e n 

F i r m e n i n Orocue f ü h r e n einen stetigen K r i e g miteinander , i n dem 

der K r e d i t die s t ä rk s t e Waf fe ist. Darnach mag m a n ermessen, 

wie u n s ä g l i c h schwer der K a m p f ums Dasein hier fü r einen A n 

f ä n g e r sein muss, wie an seiner Spannkraft , schl immer als das 

K l i m a und die j ammervo l len B e k ö s t i g u n g s v e r h ä l t n i s s e , die Gefahren 

eines h u n d e r t f ä l t i g e n Risikos nagen. Es w i r d fü r manchen Inter-
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esse haben, hier die Geschichte unseres Landsmannes aus Bremen 

zu erfahren. 

Her r F . war, als ich ihn kennen lernte, erst 32 Jahre alt, 

aber ein schlagender Beweis d a f ü r , dass die Tropenjahre für den 

E u r o p ä e r doppelt zäh len , denn Figur und Temperament erweckten 

den Eindruck eines f rüh gealterten Mannes. Er lebte seit seinem 

17. Jahre innerhalb der Wendekreise und war erst i n T r i n i d a d , 

darauf i n Ciudad Bolivar i n dem bekannten Hause Sprick als 

K a u f m a n n thä t ig . V o r 6 Jahren hatte er sich in Orocue selbst

s t ä n d i g gemacht. Als er m i t einem K o m p a g n o n die Reise nach 

Orocue an t ra t , das i h m als ein Punkt empfohlen war, wo noch 

etwas zu machen sei, existierten die Dampfer noch nicht. Sie 

mussten sich für schweres Geld eine Lancha kaufen, luden i n sie 

ihre erste, meist kredidierte Warenaussteuer und segelten den 

Or inoco und Meta hinauf. Das gelobte Orocue erreichten sie 

nach 93 Tagen. Wer H u m b o l d t s Stromfahrten kennt, w i r d 

diese lange Reisezeit nicht auffäl l ig f inden. Einer der kleinen 

Dampfer macht denselben Weg i n 14—16 Tagen. Dre i Monate 

lang waren sie ausser auf Reis und H ü l s e n f r ü c h t e auf getrocknetes 

Fleisch angewiesen, dessen Genuss ihnen schliesslich nicht mehr 

m ö g l i c h w a r ; ihre Konst i tu t ion erwies sich so ge schwäch t , dass 
ihnen selbst das wenige frische Fleisch, welches h i n u n d wieder ein 

g lück l i che r Schuss einbrachte, widerstand. Der Teilhaber des 

H e r r n F . erlag den u n e r h ö r t e n Strapazen am drit ten Tage nach 

ihrer A n k u n f t i n Orocue. 
Dieser schwere Schicksalsschlag war für H e r r n F. nicht al lein 

aus allgemein menschlichen G r ü n d e n n i e d e r d r ü c k e n d , sondern 

drohte auch seinen G e s c h ä f t s b e s t r e b u n g e n ve rhängn i svo l l zu 

w e r d e n , wei l die columbianischen Gerichtsbeamten alle seine 

Waren so lange i n Beschlag nehmen woll ten, bis der Nachweis 

erbracht sei, was davon seinem Genossen oder i h m g e h ö r e . 

H ie rdurch w ü r d e die T h ä t i g k e i t des H e r r n F. i n Anbetracht der 

Entfernungen u n d pr imi t iven Verkehrsmittel zwischen Ciudad 

Bolivar und Orocue auf unabsehbare Zeit l ahm gelegt worden 

sein, u n d bei dem Charakter der Richter, die keineswegs aus 

lauteren Absichten eingriffen, wäre wahrscheinlich der beste T e i l 

seiner Habe ein Raub der Justizbeamten geworden. Die einzige 

Wehr gegen diesen W o l f i m Schafspelze bestand in einem un-
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erschrockenen Niemals , das wirksam durch den Revolver unter

s tü tz t wurde . E i n entschlossener M u t , der m i t den ä u s s e r s t e n 

Konsequenzen rechnet, verfehl t i n diesen Gegenden, w o auch 

den Spitzen der B e h ö r d e n eine gewisse Ha lbz iv i l i s a t i on anhaftet , 

k a u m seine W i r k u n g . Denn so prahlerisch u n d d ü n k e l h a f t sich 

diese Her ren aufspielen, sie stehen bewusst oder unbewusst i m 

Banne jener H a l b k u l t u r , i n welcher der ins t inkt ive M u t , der die 

N a t u r v ö l k e r auszeichnet, ver loren g ing , u n d jener aus moral ischen 

Eigenschaften resultierende der an der Spitze der Menschheit 

schreitenden Nat ionen noch n ich t erworben wurde . N i c h t minder 

w i d e r w ä r t i g u n d schwierig waren fü r unseren L a n d s m a n n die 

In t r iguen zu ü b e r w i n d e n , welche die beiden bereits a n s ä s s i g e n 

F i r m e n gegen i h n anzettelten. M i t den unglaubl ichsten M i t t e l n 

suchten sie i h m den A n k a u f einer W o h n u n g zu verei teln, j a 

selbst die Nahrung abzuschneiden. Bei der d u m m e n B e v ö l k e r u n g 

fanden die fabelhaftesten Ausstreuungen Glauben. N u r jenen 

R i e s e n k r ä f t e n , welche die V e r z w e i f l u n g ver le ih t , u n d einigen 

g ü n s t i g e n U m s t ä n d e n , m i t denen das Schicksal den trotzigen 

Wagemut belohnte, verdankt F . , dass er sich h ie l t u n d nach 

6 Jahren einen wesentlichen E r f o l g verzeichnen dur f t e . 

Der Fortschr i t t ist selbst bei bedeutenden M i t t e l n i n dieser 

Gegend ein relat iv langsamer, da die k l imat i schen V e r h ä l t n i s s e 

nur einen einmaligen Umsatz des Kap i t a l s i m Jahre er lauben. 

D ie Verkaufszeit b e s c h r ä n k t sich i m wesentlichen au f Dezember 

bis M ä r z , da die H ä n d l e r die t rockenen Mona te benutzen, u m 

ihre K r ä m e r e i e n zu v e r v o l l s t ä n d i g e n . A l s i ch i n Orocue a n k a m , 

waren die L a g e r r ä u m e fast leer. Ende M a i oder i m Juni k o m m e n 

die ersten Sendungen von Bol ivar herauf; kurz vorher s ind manche 

A r t i k e l i n Orocue' v o l l s t ä n d i g vergr i f fen. J ü n g s t war es die Seife. 

E inen r e g e l m ä s s i g e n , wenn auch s p ä r l i c h e n Umsatz l iefert d ie 

T i enda , welche jedes der a u s l ä n d i s c h e n G e s c h ä f t e u n t e r h ä l t , u m 

i n steter B e r ü h r u n g m i t den Ortseingesessenen u n d Passanten zu 

bleiben. Fre i l ich b r ing t sie eine echte Bout iker- u n d K r ä m e r 

wir tschaf t m i t sich. Un te r zehn V e r k ä u f e n s ind neun n i ch t h ö h e r 

als i Real . D a heisst es fü r i Real Cassave, ein andermal u m 

i Real S t ä r k e , jener Junge w i l l einen Angelhaken , e in anderer 

fü r i Cuar t i l lo B i n d f a d e n , ein M ä d c h e n ein paar N ä h n a d e l n . 

U m einen g r ö s s e r e n K a u f , etwa ein paar E l l e n B a n d oder K a t t u n , 
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w i r d erst ausgiebig gehandelt. Zwischen feilschende Weiber 

fahren die angetrunkenen Besitzer kleiner benachbarter Hatos, die 

H ä u t e verkauft haben und sich nun i n den verschiedenen Schnaps

sorten für wochenlange Enthaltsamkeit e n t s c h ä d i g e n . Dieser be

gehrt einen Genevre, eine eigene Mischung des H e r r n F . , die i n 

hohem Ansehen steht, und ein zweiter mehr Anisado. N u n be

ginnt ein G e l ä c h t e r und Gekreische, wie i n einer heimatl ichen 

W i n k e l s c h ä n k e am Samstagabend. Herr F . hat sein i\bsatzgebiet 

i n den letzten Jahren dadurch ausgedehnt und für seinen Ge

schäf t sbe t r i eb eine grössere Gle i chmäss igke i t gewonnen, dass er 

i n Tanara, welches i o o o m hoch i n der Kord i l l e r e , nahe der 

venezuelanischen Grenze gelegen ist, eine Fi l iale errichtete. 

Den aufreibenden Berufsschwierigkeiten fehlt es i n Orocue 

an irgend welchen Kompensationen , die das Leben bieten 

k ö n n t e . Das K l i m a ist nur i n den trockenen Monaten le idl ich 

gesund und er t rägl ich . Die kolossale Hi tze mi ldern die trockene 

L u f t und der kräf t ige Passatwind. I n acht Monaten des Jahres 

aber giesst es of t tagelang wolkenbruchart ig vom H i m m e l herunter ; 

die . Strassen sind S t r ö m e , die kaum ein M a n n durchwaten kann, 
und auch der spär l iche Verkehr i n der T ienda stockt fast gänz

l i c h . D a n n ist das T ip le , welches auch Herr F . erlernt hat, der 

einzige Gesellschafter, denn die wenigen Büche r s ind unzäh l ige 

Male gelesen. 1 I n den Regentagen k ü h l t sich die L u f t so weit 

ab, dass wir f rös te ln und nachts zu einer zweiten Decke greifen; 

wir w ü n s c h e n wieder die Sonne herbei, aber sobald sie einige 

Tage am H i m m e l geg lüh t hat, und wir nun, ohne Ü b e r t r e i b u n g , 

ihre Strahlen wie stechende Pfeile empfinden, lugen wi r nach 

Wolken aus. 
Wer wol l te leugnen, dass die ü p p i g e tropische Natur unter 

allen Verhä l tn i s sen ihren Zauber bewahrt! Auch nach langen 

Jahren w i r d der E u r o p ä e r nicht satt, sich i n die Pracht des 

Sternenhimmels zu versenken, der niemals klarer ist als i n der 

Regenzeit. M i r erschien er ü b e r Orocue ebenso g länzend , wie i n 

den alpinen H ö h e n der Anden . Der Bä r stand t ief am n ö r d 

l ichen H o r i z o n t e , h ö h e r b l ink ten am süd l i chen die grösseren 

Sterne des Kreuzes. Der M o n d bildete eine schmale Sichel, aber 

ein Silberreif ging von ihren H ö r n e r n aus und umfasste die ganze 

Scheibe. Was so viele Tropenreisende ausgesprochen haben, 
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kann i ch v o n neuem bezeugen: Unser H i m m e l ist an Sternen 

reicher als der des S ü d e n s , u n d wenn dieser g le ichwohl p r ä c h 

tiger erscheint, so bewi rk t das die krystal lklare L u f t u n d der 

wunderbar blauschwarze H i n t e r g r u n d . 

Ebenso wenig verl ier t es an Reiz, dem Pfade zu fo lgen, der 

sich v o m Orte einige K i l o m e t e r durch den U f e r w a l d m i t L i n d e n 

(Sloanea), Mimosen , Lorbeer , M y r t e n , Rubiaceen, gelben Cassien 

u n d bunten Rhexien s c h l ä n g e l t , oder jene verlorene Palmengruppe, 

Maur i t i en m i t grossen F ä c h e r w e d e l n , zu betrachten, welche weit 

i n die Grassteppe h i n a u s g e r ü c k t ist. Jeden M o n a t erzeugt die 

Natur andere S c h a u s t ü c k e . I m M a i prangte e in hoher Baum 

(Jacaranda obtusifolia), eine Bignoniacee, i n wundervol le r , feuer

rotviolet ter Pracht. E r besass fast nur B l ü t e n , welche denen der 

Papil ionaceen ä h n e l t e n . Das zarte, gefiederte B l a t t g r ü n brach 

erst hervor. M a n nannte i h n Josephine. Sein A n b l i c k w i r k t 

nament l ich i n der Ferne so wunderbar , dass m a n eine Sinnes

t ä u s c h u n g vermutet. Es ist der a rbo l de roseto H u m b o l d t s . 

Zu gleicher Zeit dufteten stark wie Jasmin O r a n g e n b ä u m e ; eine 

Leg ion Insekten umsummten die u n z ä h l i g e n k le inen, weissen B l ü t e n , 

und daneben reifen F r ü c h t e , dor t die u n e r s c h ö p f l i c h e Banane, 

hier Spä t l i nge der L i m o n e n , und i n jener dichten, runden Laub

krone, die uns an eine Kastanie erinnert , s ind ganze Lasten 

sammetart ig g l ä n z e n d e r , gelbl ichroter F r ü c h t e an langen Stielen, 

wie an einem Weihnachtsbaume a u f g e h ä n g t . I n wenigen Wochen 

besitzen sie rote Streifen, u n d dann w i r d der B a u m , die Mango , 

m i t Steinen u n d anderen Wurfgeschossen v o n A l t u n d Jung ge
p l ü n d e r t . 

Aber j edem A u f s c h w u n g , welchen unsere Seele , du rch die 

Wunder der Natur emporgehoben , n i m m t , fo lg t eine tiefe Er

n ü c h t e r u n g , sobald unser K ö r p e r sein substanzielles Recht forciert. 

Die B e k ö s t i g u n g ist i n Orocud so mangelhaft , u n z u k ö m m l i c h u n d 

g l e i c h f ö r m i g , wie ich sie n ich t wieder kennen gelernt habe. A n 

die Stelle des Brotes , das nur ganz selten i n Gestalt kleinster, 

rundl icher La ibchen erscheint u n d wie eine Delikatesse ersten 

Ranges behandelt w i r d , traten Cassave oder Arepas. D e n Kaf fee 

geniesst man meist schwarz, da die wenigen K ü h e ganz unresel-

m ä s s i g zum M e l k e n eingetrieben werden. A lmuerzo u n d C o m i d a 

bestehen T a g für T a g aus getrocknetem Fleisch, welches gebraten 
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w i r d und sich derart i n seinen Muskelfasern aufgelös t ha t , dass 

wi r m e i n e n , ein B ü n d e l B i n d f ä d e n zwischen den Z ä h n e n zu 

haben ; sodann aus Reis und getrockneten Linsen oder Erbsen. 

Einen besonderen Leckerbissen b i lden h i n und wieder etliche 

gebratene Bananen; häuf iger giebt es Kartoffe lscheibchen, die 

aber roh und ohne Fett gerös te t s ind. N i e m a n d , der die 

Monotonie dieses K ü c h e n z e t t e l s nicht wenigstens ein paar Wochen 

an sich erlebt h a t , w i r d begreifen, woh in er einen Menschen 

bringen k a n n , der 6 Jahre auf i hn angewiesen war. I rgend 

welche Anregung und Zerstreuung fehlt vo l l s t änd ig , wenn wir von 

den T ä n z e n absehen, die unter irgend einem Dache m i t den 

Di rnen des Ortes veranstaltet werden. Sie beginnen nicht vor 

10 U h r abends u n d dauern bis Sonnenaufgang. E i n jeder bringt 

sich Trinkbares mi t . I n Orocue sind nur die Peones verheiratet; 

die A u s l ä n d e r und Beamten dagegen leben i n s t ä n d i g e m Ver

hä l tn i s mi t eingeborenen M ä d c h e n , welchen sie besondere H ä u s e r 

zuweisen. Wer m ö c h t e ein deutsches M ä d c h e n auch aus dem 

bescheidensten Stande veranlassen, einem Manne nach Orocue zu 

folgen ? Wer aber auch einem Manne zumuten, sich m i t einer 

Ind ie r in für das Leben zu b inden ? 

Das gröss te Interesse w i r d der Reisende i n Orocue den 

wi lden Guahibo - Indianern entgegenbringen , mi t denen er viel

fach i n B e r ü h r u n g kommt , da sie i m Orte w ä h r e n d der güns t igen 

Jahreszeit fast täg l ich ein und aus gehen. Die Guahibos , von 

denen ich nur M ä n n e r u n d Jüng l inge Gelegenheit zu sehen hatte, 

sind mittelgrosse, hellrotbraune Gestalten; die J ü n g l i n g e schlank, 

aber kräf t ig m u s k u l ö s ; die M ä n n e r neigen häuf iger zur Korpulenz. 

I h r schwarzes, schlichtes Haar tragen sie so lang, dass es t i e f i n 

die Stirne h i n e i n f ä l l t , welche hoch und wohlgeformt ist. Die 

Ges i ch t szüge mi t den regsamen, schwarzen Augen b e r ü h r e n keines

wegs unsympathisch ; die Nase ist schmal und schlank, ihr R ü c k e n 

gerade; die Wangenknochen springen nicht übe r mäss ig v o r ; der 

wohlgebildete M u n d w i r d von vol len, aber nicht wulstigen L ippen 

gebildet. E i n schwacher, straffer Bart bedeckt nur die Oberlippe 

der ä l t e ren M ä n n e r . Wenige haben einen Bartansatz am K i n n , 

auf den sie aber besonders stolz sind. Auch der K ö r p e r ist 

glat t . Besonders sprang die auffäl l ige K ü r z e der Arme ins Auge. 

Die meisten waren nack t , bis auf ein schmales, kurzes S tück 
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Zeug , welches v o n einer Le ine h e r a b h i n g , d ie sie u m den L e i b 

geschlungen h a t t e n , u n d die L e n d e n f r e i liess. A l l e entbehrten 

der Bemalung. Manche trugen ein d ü n n e s K a t t u n h £ m d . H u m 

b o l d t sah auch junge M ä d c h e n . » I h r e Gesichter waren alle 

m i t r u n d e n , schwarzen T u p f e n bemal t . Dieselben nehmen sich 

aus wie S c h ö n h e i t s p f l ä s t e r c h e n , m i t denen f r ü h e r d ie Weiber i n 

Europa die Weisse ihrer H a u t zu heben m e i n t e n . « I c h begegnete 

einigen J ü n g l i n g e n , welche auf der Wanderung begr i f fen waren. 

Sie f ü h r t e n nichts als einen l angen , d ü n n e n Stecken m i t sich, 

der mehr den E i n d r u c k eines Spielzeugs als einer S tü tze oder 

Waffe machte, u n d eine geflochtene H ä n g e m a t t e , die sie wie ein 

R ä n z e l auf dem R ü c k e n t rugen ; sie w o l l t en sich i n Orocue ver

dingen. Die Indianer schienen mi r ganz in t e l l i gen te , v e r g n ü g 

l iche u n d u m g ä n g l i c h e Leute zu sein u n d zeigten sich of tmals 

sehr lebhaft i n Bewegungen und G e b ä r d e n . Indessen h ü t e ich 

m i c h , nach diesen Besuchern den ganzen S tamm beur te i len zu 

wol l en . 

D ie Guahibos l ieben ein Nomaden leben u n d v e r s c h m ä h e n 

Ackerbau . Sie machen noch heute wie zu H u m b o l d t s Zeiten 

die Ufer des Meta u n d Or inoco unsicher u n d ver le iden es den 

Reisenden, die Nacht am L a n d e zu verbr ingen. F r ü h e r sollen 

sie ausnahmslos Branntwein v e r s c h m ä h t u n d sich nur i n ih ren 

eigenen G e t r ä n k e n berauscht haben. D ie G u a h i b o s , welche i n 

Orocue verkehrten, t ranken auch Schnaps. Sie s ind ä u s s e r s t ge

schickt i m Anfer t igen v o n H ä n g e m a t t e n , welche sie aus d e m 

z ä h e n Baste der Mor ichepalme flechten u n d i n Orocue gegen 

Zeug, a l lerhand S ä c h e l c h e n u n d Werkzeuge, k le ine Spiegel, Perlen

ketten, K ä m m e u n d Machetes, eiserne Stif te und Angelhaken ver

tauschen, wobei sie g e h ö r i g ü b e r das Ohr gehauen werden. M a n 

berechnet ihnen fü r eine H ä n g e m a t t e , v o n denen es verschiedene 

Q u a l i t ä t e n giebt, be im reellen K a u f 4 — 6 M a r k . 

Die G u a h i b o s , welche ich beobachte te , waren reine H e i d e n 

u n d des Spanischen gar n ich t m ä c h t i g oder nur m i t wenigen Aus

d r ü c k e n bekannt . D i e Zeichensprache vermi t te l t das V e r s t ä n d n i s ; 

die K a u f l e u t e v e r f ü g e n auch ü b e r einige V o k a b e l n des indianischen 

I d i o m s . D ie Hauptwaf fe der Guahibos s ind Pfe i l u n d Bogen. 

D ie Bogen sind sehr s c h m a l , aber weit ü b e r mannshoch. Sie 

werden aus dem ü b e r a u s z ä h e n , schwarzbraunen Macanaholz ge-
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schnitzt und sind so hart, dass sie wie Erz erklingen, wenn man 

sie m i t einem Steine oder Eisen t r i f f t . Die leichten Rohrpfei le , 

deren Spitze durch einen eisernen oder beinernen Widerhaken 

bewehrt i s t , k o m m e n dem Bogen fast an L ä n g e gleich. Die 

Wucht der Bogen, deren Darm- oder Bastsehne i n der Ruhe dem 

Holze schlaff an l ieg t , ist erstaunlich. Selbst bei meinen un

geschickten und kraftlosen Schiessversuchen durchdrang die Spitze 

des Pfeiles feste Bretter von 3—4 cm Durchmesser. 

Fast unzertrennlich ist der Guahibo - Indianer von seinem 

Yoposchnupfapparat. Als Dose, i n welcher sich das berauschende, 

dunkelbraune, feine Yopopulver be f inde t , dient ein grosses 

Schneckenhaus (Strophochilus [Bulimus] oblongus). I n dessen 

M ü n d u n g hat der Guahibo mittelst Baumwachs zwei hohle Vogel

knochen derart eingekittet, dass sie ein Doppelrohr b i lden . Seine 
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ä u s s e r e n E n d e n wurden m i t Baumwachs kuge l ig verd ick t u n d ab

gerundet. Der Ind ianer s chnup f t , i ndem er das Doppe l roh r i n 

beide N a s e n ö f f n u n g e n e i n f ü h r t u n d das Pulver aus dem Schnecken

hause aufschnauft . H u m b o l d t schilderte Gebrauch u n d Be

re i tung des N iopo - oder Nupapulvers du rch die O tomaken , eines 

besondes dunke l fa rb igen , v ie l le icht heute ausgestorbenen Indianer

stammes , dessen schon vor hunder t Jahren k ü m m e r l i c h e r Rest 

die Miss ion Uruana am mi t t l e ren Or inoco bewohnte . Das Pulver 

w i r d aus dem Samen einer Mimose (Acacia niopo) gewonnen, 

i n d e m man sie i n Wasser a u f w e i c h t , g ä r e n l ä s s t , darnach m i t 

M a n i o k m e h l u n d K a l k zusammen k n e t e t , r ö s t e t u n d schliesslich 

zerreibt. D i e Otomaken schnauften das Pulver du rch ein 

k n ö c h e r n e s Doppe l rohr von einem Te l l e r auf. W i e H u m b o l d t 

ein Pater berichtete, raubt das Pulver den Schnupfern für einige 

Stunden die Ve rnunf t und macht sie i m Gefecht rasend. V o n 

einer solch starken W i r k u n g ist m i r nichts e r z ä h l t worden . V i e l 

leicht hat der M ö n c h ein wenig aufgeschnitten. Jedenfalls ist der 

Gebrauch des berauschenden Schnupftabaks seitdem n ich t z u r ü c k 

gegangen, was schon die V e r v o l l k o m m n u n g des Schnupfapparates 
beweist. 

I c h hatte Gelegenheit, v o n einem Guahibo eine Tasche m i t 

al lerlei Utensi l ien fü r ein Be ink le id einzutauschen, u n d f a n d i n 

derselben noch allerlei S ä c h e l c h e n . Sie enthiel t unter anderem 

ein breites, schwarzes Federst i rnband, das die Ind iane r aus einigen 

V o g e l b ä l g e n z u s a m m e n g e n ä h t hatten, den Schnabel eines Pfeffer

fressers , i n den eine rote E r d e , eine S c h m i n k e , gepresst war 

(darnach scheinen sich die Guahibos gelegentlich doch zu be

malen), verschiedene Nade ln aus H o r n oder Be in u n d ein Zauber

b ü n d e l , u m W i n d zu machen. Eine kleine schwarze, m i t a l ler le i 

Arabesken verzierte Nuss, der halbe H e n k e l eines glasierten T h o n 

topfes , eine Glasscherbe und eine Wurzel waren zusammen

gebunden. Das wurde unter den Lauten einer Zauber formel i n 

der L u f t geschwenkt und sollte unfehlbar die Winds t i l l e brechen. 

Die Tasche war ein rohe r , mi t Bastfasern z u s a m m e n g e n ä h t e r 

Fuchsbalg, an dem ü b e r a u s prakt isch der Schwanz als Verschluss

r iemen diente. Manche Indianer trugen H ü t e , welche sie aus 

B l ä t t e r n der pa lma de sombrero geflochten hatten. I c h gelangte 

auch i n den Besitz eines kriegerischen K o p f s c h m u c k s , i n dessen 
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Stirnband viele Juguarklauen ve rknüp f t waren , und der i n einen 

langen Federbehang auslief. E i n T e i l der g röss ten Federn ragt 

vom Hin te rkopfe fast steil auf, ein anderer bi ldet eine Schleppe, 

die t ief am R ü c k e n herabwallt . Mission u n d Zivi l isat ion sollen 

bei den Guahibos gar keine Fortschritte machen, dagegen er

weisen sich die Piapocos . welche i ch nur durch einige ihrer 

Kunsterzeugnisse kennen lernte, der K u l t u r güns t iger . Die Piapocos 

flechten mannigfa l t ig gemusterte T e l l e r , welche ebenfalls nach 

Ciudad Bol ivar gehen. 
N u n , da wi r uns i n einer Gegend be f inden , i n welcher die 

Zivi l isat ion nur i n schmalen, unterbrochenen L i n i e n die Fluss

läufe begleitet, gewinnt die Palme jene wirtschaftl iche Bedeutung, 

die ihr i n allen tropischen Gegenden u r sp rüng l i ch zukam. K e i n 

anderes Pflanzengeschlecht der Erde gewähr t dem Menschen einen 

solch vielseitigen N u t z e n , wie unter den Palmen oft eine einzige 

Ar t . I m Stromgebiet des Orinoco w i r d als gabenreichste die 

Morichepalme, Mauritia flexuosa, gepriesen. Sie ist i n Wahrhei t 

ein » a r b o l de la v i d a « , ein » L e b e n s b a u m « . Ihre F r ü c h t e , 

welche, wie H u m b o l d t schrieb, etwa einen Apfelgeschmack 

besitzen, sind roh geniessbar. Das Mark des Stammes liefert 

ein nahrhaftes M e h l , der Saft einen W e i n , und auch aus den 
F r ü c h t e n lässt sich ein erfrischendes G e t r ä n k bereiten ; die R inde 

bietet festen Bast , aus dem Netze zum Fischen und vor allen 
Dingen die Chinchorros , das unentbehrlichste indianische Haus

gerä t , geflochten werden ; die Blä t te r decken die H ü t t e n , und i n 
den M o n a t e n , wo der Orinoco weite Strecken der Llanos unter 

Wasser setzt, dienen die Haine dieser geselligen Palme g e f ä h r d e t e n 

Indianerfamil ien sogar als O b d a c h : sie errichten i n der H ö h e 

ihrer K r o n e n luft ige Bauten und leben nun lange Zeit von der 

sie beherbergenden ' Palme und dem Fischfang. Der säulen

f ö r m i g e , 3 0 - 50 m hohe Stamm des stolzen Baumes t rägt eine 

p r ä c h t i g e K r o n e aus langgestielten B la t t f äche rn . Somit ve rkörpe r t 

die Moriche neben der Abundant ia auch ma je s t ä t i s che Schönhe i t . 

Ihre Haine heissen in der Indianersprache Morichales, und ebenso 

bezeichnen heute die Bewohner des n o r d ö s t l i c h e n Venezuela ihre 

kleinen L a n d g ü t e r . I n Brasilien t r i t t an die Stelle der Moriche 

eine nahverwandte, die Bur i t i (M. vinifera), jener i n Wuchs und 

vielseitiger Ergiebigkeit ä h n l i c h , und i n vielen indianischen A n -
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Siedlungen k o m m t am Or inoco als N ä h r p f l a n z e die stachelige 

P i r i t u oder P i r i j a o , die Pf i rs ichpalme (Bactris speciosa) h inzu. 

Ih re apfelgrossen, roten T r a u b e n f r ü c h t e s ind ü b e r a u s re ich an 

S t ä r k e m e h l und schmecken g e r ö s t e t wie Kas tan ien . E i n einziger 

Baum l iefer t zur Ern teze i t , die nur e inmal i m Jahre eintr i t t , 

2—3 Zentner F r ü c h t e . Diese schlanke Bactris w ä c h s t wie ihre 

Verwand ten i n k le inen Gruppen , die sich aber nur bei den A n -

siedlungen f inden . D i e Kokospa lme der s ü d l i c h e n L lanos ist 

die Jagua, Maximiiiana regia, ein mi t te lhoher Baum m i t auffa l lend 

l a n g e n , aber sehr fe in gefiederten Wede ln . Der I n h a l t ihrer 

N ü s s e w i r d gegessen, m i t den B l ä t t e r n deckt man die H ä u s e r , — 

i n d e m man die R ippe der L ä n g e nach einschlitzt , u m k n i c k t und 

die Fieder beider Seiten zusammenlegt , so dass die R i p p e n als 

Sparren dienen. Die Ind ianer verwenden f ü r das D a c h ihrer 

H ü t t e m i t Vor l i ebe die grossen F ä c h e r der pa lma de cob i ja oder 

palma de sombrero (Copernicia tectorum), aus deren Bla t twerk sie 

i n ü b e r a u s geschickter Benutzung der n a t ü r l i c h e n L a m e l l e n auch 

H ü t e flechten. V o n grosser kommerzie l ler Bedeutung ist die 

Corozo, Elaeis melanococca, die Ö l p a l m e S ü d a m e r i k a s , welche nur 

i m dichten Urwa lde gedeiht. Sie ist so mangelhaf t bewurzelt , 

dass sie f rühze i t i g u m f ä l l t , entwickel t sich aber t ro t zdem weiter, 

i n d e m ihr dicker Stamm auf dem Boden hinkr iecht . Ih re K r o n e 

gleicht der jenigen der Jagua. Das Ö l enthal ten K e r n u n d Fleisch 

der ro ten , walnnssgrossen F r ü c h t e . Es w i r d bei Maschinen ver

wertet und hat neuerdings seit der E r f i n d u n g d e r Margar ine noch 

wesentlich an Wer t gewonnen, da es einen Bestandtei l derselben 
(das Pa lmi t in) l iefert . 

I n Orocue- wurde i ch m i t einer Anzahl m i r neuer Wasser

bewohner b e k a n n t , die fast mehr Interesse fü r m i c h gewannen 

als die Land t i e re , da sowohl Her r F . als auch die K r e o l e n u n d 

Indianer v ie l reichlicher u n d l ieber von den Fischen u n d Rep t i l i en 

e r z ä h l t e n , als dem tigre und l eön (Jaguar u n d Puma) . I n der 

Tha t , i m Meta lebt eine bunte, bizarr gestaltete u n d schreckliche 

Gesellschaft. W e n n es eine H ö l l e fü r s ü n d i g e N i x e n g ä b e , so 

m ü s s t e sie m i t den Bewohnern der ostandinen R i e s e n s t r ö m e 'aus

gestattet werden. S c h o n g . a u e r h ä t t e manchen V o r w u r f unter 
ihnen gefunden. 

I m Or inoco u n d seinen grossen Zuf lü s sen aus dem Llanos , 

http://Schong.au


- 3 5 1 — 

dem Meta und Apure, ist ke in Fisch ge fü rch te te r als der Caribe. 

Obgleich die meisten dieser stark komprimier ten Raubfische nur 

30 cm lang und 15 cm hoch werden, besitzen sie eine grosse 

K r a f t und u n e r s ä t t l i c h e Gier. I h r vorstehendes, tiefgespaltenes 

M a u l ist m i t spitzen, manchmal gesäg ten Z ä h n e n bewehrt, die 

weit aus den Kie fe rn hervorragen, u n d mit denen sie Mensch 

und T ie r anfallen, das Fleisch wie mi t Zangen heraushackend. 

E i n blutiger K ö d e r lock t i n wenigen Augenblicken Hunderte 

dieser gef räss igen G e s c h ö p f e heran ; und den Berichten der Ein

geborenen, dass sie Badende überwäl t ig ten , indem diesen durch 

den p lö tz l i chen Blutverlust die Sinne schwinden, ist durchaus 

Glauben zu schenken. A u c h Aas verzehren sie. H u m b o l d t 

erzählt , dass einige S t ä m m e der Orinocoindianer, bei welchen der 

Brauch herrscht, die Leichen ihrer A n g e h ö r i g e n vor der Bestattung 

zu skelettieren, diese widerwär t ige Arbe i t durch die Caribefische 

verrichten lassen. Die Bezeichnung Caribe stammt von den 

spanischen Eroberern, welche diese zu den Serrasalmoninen ge

h ö r i g e n Fische nach den grausamen und unerschrockenen Caribe-

Indianern nannten. I m Indianischen heissen sie U m a t i oder 

Piraya. D a ihr Fleisch sehr angenehm schmeckt, werden sie 

vielfach gefangen, u n d die Abendmahlzei t der ä r m e r e n Bevö lke rung 

en thä l t sie fast tägl ich. I n Orocue lernte ich drei Ar ten von 

Serrasalmo kennen, von denen die eine fS. spilopleura) m i t dem 
von H u m b o l d t beschriebenen und abgebildeten Caribe des 

Orinoco ü b e r e i n s t i m m t . Bei ihr sind der Bauch und die unteren 

Flossen lebhaft orangefarben. Eine andere (S. humeralis) ist be

deutend l ä n g e r , schlanker und schwarz gefleckt, und die dr i t te , 

besonders häuf ige (S. maculatus) durch ihren auffallend dicken 

K o p f kennt l ich . Als Cariben gelten auch die i m Meta sehr ge
meinen A n g e h ö r i g e n der Gattung Myhles*) deren Mau l i m Ober

kiefer eine doppelte Zahnreihe aufweist, aber weniger t ief als bei 

Serrasalmo gespalten ist. Bei allen Cariben gleicht die Bauch

kante einer K r e i s s ä g e ; sie ist n ä m l i c h mi t einer Reihe gedornter 

Platten besetzt. Der Meta ist ausserordentlich reich an Doraden, 

meist gepanzerten Welsen, von denen einige sehr gemeine Ar ten 

eine gewaltige Grösse erreichen und durch m ä c h t i g e Flossen-

*) M. dziriventris und hypsauchen. 
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stacheln u n d zahlre iche, scharf bezahnte Seitenschilder furchtbar 

bewaffnet s ind. Diese Fische (Doras, Oxy doras u n d Rhino doras) 

bewohnen nur d i e F l ü s s e des t ropischen A m e r i k a , welche sich 

i n den Al tan t i schen Ozean ergiessen. Verschiedene A r t e n der

selben unternehmen i n der trockenen Jahreszeit grosse Wanderungen 

ü b e r L a n d . D i e Bewohner einer Lagune, welche dem Ein t rocknen 

nahe ist, verlassen dieselbe gemeinschaft l ich m i t E i n b r u c h der 

Nacht , u m ein wasserreicheres Bassin aufzusuchen. Sie sollen 

mi tunter mehrere Tage unterwegs sein. Sobald die Sonne er

scheint, vergraben sie sich i n die Erde u n d setzen a m A b e n d 

ihre Reise for t . F r ü h e r meinte man , sie f ü h r t e n Wasser i n einem 

besonderen Organ ihres K ö r p e r s m i t sich, das ist aber n ich t der 

F a l l ; sie sind vie lmehr hervorragend w i d e r s t a n d s f ä h i g gegen 

Trockenhei t . M i t H i l f e ihres m u s k e l k r ä f t i g e n Schwanzes schnellen 

sie sich vo rwär t s , oder gehen auf ihre starken Bauchflossenstachel 
ges tü tz t . 

Das K a i m a n des Meta stellt eine Zwischenform von dem 

Magda lenen-Krokodi l (C. acutus) und dem des Or inoco (C. inter-

medius) v o r , i ndem es i n der A n o r d n u n g der R ü c k e n s c h i l d e r 

letzterem gleicht, sonst aber m i t ersterem ü b e r e i n s t i m m t . A u c h 

ist es ebenso gross, so g e h ä s s i g u n d g e f ä h r l i c h wie am Magdalena . -

Zu diesen R ä u b e r n gesellt sich ausser einem kleineren, kaum 

1,5 m langen Al l iga to r (A. trigonatus) wahrscheinl ich schon i m 

Meta noch das schwarze Br i l l enka iman (A. niger), welches eine 

L ä n g e von 6 m ü b e r s c h r e i t e t ; wenigstens bewohnt dieser gewaltige 

Saurier den oberen Or inoco . D i e Al l iga to ren s ind re in neuwelt

l i ch und unterscheiden sich äusse r l i ch wesenslich von den K r o k o 

d i len d a d u r c h , dass - bei jenen alle Z ä h n e be i geschlossenem 

M u n d e verborgen sind, dagegen bei letzteren jederseits der vierte 

Zahn des Unterkiefers sichtbar ble ibt . D i e Al l iga to ren wandern 

j äh r l i ch wie die S c h i l d k r ö t e n . W ä h r e n d der Regenzeit suchen 

sie die ü b e r f l u t e t e n W ä l d e r und die Lagunen der L lanos auf, i n 

der trockenen begeben sie sich wieder i n die S t r ö m e z u r ü c k . D ie 

Al l iga toren sollen noch raubgieriger u n d g e h ä s s i g e r sein als die 
K r o k o d i l e . 

Das häs s l i chs t e G e s c h ö p f ist die Matamata (Chclys ßmbriata), 

eine kleinere S c h i l d k r ö t e m i t flachgewölbtem Panzer, auf dem die 

Plat ten hohe, p y r a m i d e n f ö r m i g e Buckel b i l d e n . Das T i e r w i r k t 
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so wide rwär t ig durch seinen ungemein langen Hals, der wie die 

Kehle m i t h ä u t i g e n Fransen besetzt ist, und den f l achged rück ten , 

dreiseitigen K o p f mi t dem tiefgespaltenen Maul und der rüssel

artigen Nase. A l s ihre Heimat gelten Guyana und Nordbrasi l ien; 

es ist aber, obwohl i ch ihrer nicht habhaft wurde, kein Zweifel, 

dass sie auch i m Meta bei Orocue lebt, denn die Eingeborenen 

und Herr F . schilderten mi r sie als Matamata unverkennbar und 

hatten sie vor Augen gehabt. 

Die T ienda des Her rn F . gestaltete sich a l lmäh l i ch zur Tier

b ö r s e . N i e m a n d , welcher i n fremden L ä n d e r n sammeln w i l l , 

w i r d der U n t e r s t ü t z u n g der Eingeborenen und besonders der Jugend 

entraten k ö n n e n . K e i n Geringerer als C u n n i n g h a m , ein 

unerreichter Vir tuos i m Sammeln, hat auf die Wicht igkei t dieser 

Mitarbeiter hingewiesen. Gleich am ersten Tage war die Parole 

ausgegeben, dass alles Getier bei Her rn F . gekauft würde , aber 

erst a l lmäh l i ch belebte sich das Geschäf t , denn i m ganzen sind 

die Leute hier noch misstrauischer u n d indolenter als unsere 

Bauern. Eine sapo, die kolossale s ü d a m e r i k a n i s c h e K r ö t e (Bufa 
marinus), deren Unkenrufe uns am Magdalena begleiteten und am 

Humea wieder empfingen, stand einen Medio , die Cariben einen 

Real, kleine Kaimans das S tück zwei Reale, ebenso viel die 

jungen Tortugas (kleine Ar ra -u -Sch i ldkrö ten , Podocnemis expansa) 
und von den Welsen die seltsamen L o r i c a r i e n ; Schlangen u n d 

Eidechsen mussten erheblich h ö h e r bewertet werden, eine Iguana 

sogar m i t einem Fuerte. Sobald man anfäng t , eine Auslese zu 

treffen, springen viele der Gehilfen ab, u n d nur wenige verstehen 

sich dazu, auf das Kleinzeug zu fahnden. 
Auch die niedere Tierwel t der Llanos hat ihren besonderen 

Charakter. I c h w i l l nur einen hervorheben: sie ist i m Gegen

satz zu den B i n n e n t h ä l e r n der Kord i l l e ren sehr reich an Schnecken. 

W ä h r e n d man dort nur ganz selten ein leeres Schneckenhaus i m 

Walde findet, sind sie i n den L l a n o s w ä l d e r n i n grosser Anzahl 

auf dem Boden zerstreut. Es giebt Gegenden, wo die am Meta 

übe ra l l gemeine Strophochilus oblongus so massenhaft vorkommt , 

dass man aus ihren H ä u s e r n K a l k brennt. Hie r leben Frass-

schnecken mi t Eiern von 5 cm Durchmesser. I n den Lagunen 

wohnt die Kugelschnecke (Ampullaria urceus), eine der gröss ten 

Süsswasser -Mol lusken der Welt . Sie graben sich w ä h r e n d der 
Bürger , »Reisen eines Naturforschers«. 23 
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D ü r r e i n den Sch lamm ein u n d verschliessen ih r Haus durch* 

e inen horn igen Decke l . Derar t g e s c h ü t z t v e r m ö g e n sie ü b e r ein 

Jahr auszudauern u n d auch die Reise nach Europa i n der ver

l ö t e t e n B l e c h b ü c h s e zu ü b e r l e b e n . 

N i c h t nur i n meinen eigenen Betrachtungen, sondern auch 

i n den G e s p r ä c h e n m i t H e r r n F . spielte die Z u k u n f t der Llanos 

eine grosse Rol le . A u c h der zivi l is ier te Eingeborene redet gern 

d a r ü b e r , f r e i l i ch phantastisch u n d opt imist isch, wie ü b e r alles, was 

sein L a n d angeht. Was fü r gute u n d schlechte Patr ioten diese 

K r e o l e n i n einer Person s ind ! D i e L lanos v o n Co lumbien u n d 

Venezuela s ind u m die H ä l f t e g r ö s s e r als das deutsche Reich 

u n d dienen, wie zu H u m b o l d t s Zei ten, auch heute noch i m 

wesentlichen der Viehzucht . H a u p t s ä c h l i c h R i n d e r , aber auch 

Pferde u n d Mault iere weiden i m ha lbwi lden Zustande i n den 

Grassteppen. Nichts erinnert an die Z u g e h ö r i g k e i t der T ie re zu 

den wei t zerstreuten Hatos als ein Zeichen, welches ihnen ein

gebrannt wurde. T r o t z der zahllosen K ü h e , welche o f t e in 

Landgu t besi tzt , entwickelte sich keine Mi lchwi r t s cha f t . M a n 

b e g n ü g t sich m i t dem Ertrage des Fleisches u n d der H a u t . 

Eine Llanos Estancia ve r füg t t äg l i ch k a u m ü b e r so v ie l M i l c h , 

wie be i uns ein mittelgrosser Haushal t verbraucht. 

Schon H u m b o l d t hat die Frage diskutier t , i n welchem 

Grade die Llanos zum Ackerbau geeignet s ind, sich aber sehr 

vorsichtig g e ä u s s e r t . V i e l enthusiastischer beurteilte neuerdings 

S a c h s diese M ö g l i c h k e i t . Bekann t l i ch hat sich i n unserem 

Jahrhundert die Physiognomie der L lanos wesentl ich v e r ä n d e r t . 

D i e Bewaldung nahm ausserordentlich zu. Das h ä n g t , wie m a n 

meint , m i t dem stetigen R ü c k g a n g e der H e r d e n zusammen, welche 

i n den ewigen Revolu t ionen dezimiert wurden , eine E r k l ä r u n g , 

die durch D a r w i n s Beobachtungen un t e r s t ü t z t w i r d . A b e r wo 

entstanden die W ä l d e r ? Keineswegs ü b e r z o g e n sie ausgedehnte 

F l ä c h e n der Ebenen, sondern wuchsen i n den L l a n o s t h ä l e r n i m 

engen Anschluss an das Wassernetz heran. A u c h die Llanos 

durchfurchen Niederungen, welche v o n den F l ü s s e n eingeschnitten 

wurden . Ü b e r sie erheben sich die als Mesas bezeichneten 

Plateaus. F re i l i ch ist die H ö h e n d i f f e r e n z derart ger ing u n d der 

Ü b e r g a n g meist so a l l m ä h l i c h , dass sie sich dem Auge leicht 

entzieht. D o r t , wo die L lanos W a l d hervorbrachten, w i r d Acker-
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bau erfolgreich sein. H i e r gedeihen alle K u l t u r g e w ä c h s e der 

T ie r r a caliente und auch der Kaffee, und vielleicht bieten sie ein 

vorzüg l iches Anbauterrain für Kakao . Dass die Mesas kah l 

bleiben, beruht auf ihrer viel g rösse ren Trockenheit , da sich der 

Einfluss des Grundwassers kaum mehr geltend machen kann. 

Ausserdem ist ihre Humusschicht sehr d ü n n . M a n w ü r d e hier, 

da mindestens ein halbes Jahr weder Regen noch Tau zu er

warten ist, nur besonders t i e fgründige G e w ä c h s e ziehen k ö n n e n , 

z. B. die Banane, welche sehr tiefgehende Wurzeln treibt, oder 

m i t küns t l i che r Bewässe rung helfen m ü s s e n . M i r erscheint es für 

die Llanos vor läuf ig viel rentabler, i m Anschluss an die Vieh 
wirtschaft K ä s e r e i e n einzurichten. 

M i t A n f a n g M a i konnte man von T a g zu T a g das Schwellen 

des Meta beobachten. Die ausgedehnten Playas versanken und 

auch die »Areci f res« , d. s. Felsen, welche der Strom erzeugt, 

tauchten immer tiefer unter, zum Verderben der Schiffer, deren 

Boot nicht selten auf ihre scharfen, harten Kan ten rennt. I c h 

wurde von H e r r n F . auf diese merkwürd igen Bildungen aufmerksam 
gemacht, welche die Kreolen Arecifres nennen, und die sich i m 

Meta i n grossen B ä n k e n wie K a l k t u f f absetzen. Wahrscheinlich 

stellen sie auch nichts anderes vor, trotzdem die von mi r ge

p r ü f t e n S tücke ungemein schwer und dunkelbraun oder selbst 
schwarz waren. Sie sind jedenfalls durch Eisen gefärb t . 

A n den beiden Dampfern wurde noch eifr ig gelöte t , ge

h ä m m e r t und gestrichen. Zuerst war der kleine »Boyaca« reise

fer t ig und ging nach Barrigon hinauf, von wo er mi t caucho und 

H ä u t e n beladen schon am 4. M a i wieder i n Orocue eintraf. 
Diese erste Fahrt war für den ganzen Or t ein Fest, zu dem sich 

alles am Ufer versammelt hatte und dem rüstig gegen den Strom 

stampfenden Fahrzeuge begeisterte S e g e n s w ü n s c h e nachschrie. A m 

5., morgens 10 Uhr, sollte der »Boyaca« die Reise nach Ciudad 

Bolivar antreten. U r s p r ü n g l i c h hatte ich den »Libe r t ador« be

nutzen w o l l e n , welcher durch den Besitz einer K a j ü t e für Per

s o n e n b e f ö r d e r u n g besser eingerichtet ist als der andere, dessen 

einzige der K a p i t ä n bewohnt. Diese wider Erwarten f r ü h e Reise

gelegenheit bestimmte mich indessen, mi t Ramont Real i n Unter

handlung zu treten und gerne auf alle Bequemlichkeiten^ die der 

» L i b e r t a d o r « sonst noch besitzen mochte, zu verzichten, als der 
23* 



- 3 5 6 — 

kluge Venezuelaner m i r die K a p i t ä n s k a b i n e zusicherte. Der 

Fahrpreis ist der gleiche wie auf d e m g r ö s s e r e n Dampfer , n ä m 

l i c h u n g e f ä h r 100 M a r k . E i n besonders beruhigendes G e f ü h l 

bereitete m i r das Bewusstsein, den »Bef re ie r« i m R ü c k e n zu 

haben u n d m i t diesem weitergehen zu k ö n n e n , falls dem » B o y a c a « 

unterwegs etwas zustossen sollte, was seine abenteuerliche Ver

gangenheit b e f ü r c h t e n liess. 







S i e b z e h n t e s K a p i t e l . 

D e r O r i n o c o . 

A n Bord des »Boyaca«. — Delphine. — Lamantin. — Indianer. — Einfahrt 
in den Orinoco. — Wechsel der Landschaft. — Granite. — Engpass zwischen 
der Boca des Rio Sinaruco und Capanaparo. — Laichplätze der Arra-u-
Schildkröte. — Eierernte durch die Indianer. — Brutpflege der Krokodile. — 
Mündung des Rio Apure. — Stärkere Besiedelung der Orinocoufer zur Zeit 
der Spanier als jetzt. — Caicara. — Der Höllenschlund. — Ciudad Bolivar. — 
Anblick der Stadt. — Das Haus Bloom. — Export. — Temperaturen. — 
Indianer. — Rückgang der Deutschen. — Umgebung von Ciudad Bolivar. — 
Steigen des Orinoco. — Fahrt im Delta. — An Bord des »Bolivar«. — Ein 
südamerikanischer Lykurgus. — Das Goldland Guyana. — Vom Dorado. — 
Auf dem Macareo. — Wald- und Wasserlandschaft. — Die Guarauno-

Indianer. — Vor Trinidad. 

Zur festgesetzten Stunde rief uns die heulende Dampfpfeife 

n Bord , und unter vielem "Winken und Grüs sen fuhren wir da-

on. L ä n g e r als die Damen, welche i m vollen weissen Staat er-

chienen Waren, bl ieb mi r der feuerrote Josephinenbaum i m Ge

sicht, der wie das herbstliche Laub des wi lden Weines leuchtete. 

W i r streiften nun tagelang durch das Gebiet der Guahibos, welches 

sich i n das Dreieck zwischen Meta und Orinoco einschiebt. Der 

» B o y a c a « war der kleinste Flussdampfer, welchen ich gesehen 

habe ; man mass i h n bequem m i t 7 ;—8 Schritten der Breite und 

etwa 40 der L ä n g e nach ab. A u f das Deck ist nur ein einziger 

Raum, die K a p i t ä n s k a j ü t e , gesetzt. Das Steuerrad befindet sich 

unter einem Zelte. Wie bei den Magdalenadampfern bleibt das 

Zwischendeck v o l l s t ä n d i g offen. H ie r arbeitet die Maschine und 
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ruh t d ie L a d u n g , vo rnehml i ch H ä u t e . N e b e n der Maschine, welche 

das H i n t e r r a d t r e i b t , wurde das H o l z zum Heizen aufgestapelt, 

u n d es b le ib t nur fü r einen k le inen K o c h h e r d Platz, an dem ein 

Neger hantiert . H i e r unten i n erschreckender Enge w i r k t das 

Arbe i t spersona l , Schwarze u n d I n d i o s , u n d d r ü c k e n sich sogar 

noch einige Passagiere h e r u m , darunter eine auf fa l l end heraus

geputzte Senora m i t einem K i n d e . Sie finden i h r Nachtlager auf 

den rohen H ä u t e n . M i t m i r fuhren auch zwei Oberdeckpassagiere, 

beides K a u f l e u t e , der eine bis Ca ica ra , der andere bis Ciudad 

Boh'var. Meine K a b i n e , die fü r die ganze Reise T a g u n d Nacht 

me in unbestrittenes E igen tum b l i e b , war ganz w o h n l i c h u n d be

sass das beste Lager, welches i ch i n Co lumbien angetroffen habe. 

Die B e k ö s t i g u n g , n a t ü r l i c h g l e i c h f ö r m i g wie i m m e r , erwies sich 

schmackhafter als i n Orocue". Kaf fee , K ä s e u n d Cassave bi ldeten 

unser Desayuno, eine Suppe, - gebratenes D ö r r f l e i s c h m i t Reis und 

Bananen Almuerzo und Comida . E in ige M a l e gab es einige 

Bataten ; das waren besondere Festmahlzeiten. K ä u f l i c h ist nichts 

an B o r d , selbst ke iner le i G e t r ä n k e , indessen wurde m a n z ieml ich 

r e g e l m ä s s i g zu A p p e t i t s s c h n ä p s e n eingeladen. Sonst war der braune 

Meta unsere Q u e l l e , dessen Wasser w i r alle unf i l t r i e r t u n d un

gekocht t ranken , nachdem es sich i n T h o n k r ü g e n e in wen ig ab

gesetzt u n d a b g e k ü h l t hatte. W i r dre i Passagiere tafelten am 

offenen Deck unter einem Segeltuch i n Gesellschaft des j ü n g s t e n 

Schiffsbeamten, welcher das Journal f ü h r t e . Der K a p i t ä n , fast e in 

Vol lb lu tneger , war ü b e r a u s z u r ü c k h a l t e n d , aber f r eund l i ch , pr l icht-

getreu u n d Temperenzler . Der K a p i t ä n muss nach dem Gesetz 

Venezuelaner sein. D ie ü b r i g e n Oberdeckpassagiere verbrachten 

die Nacht ebenso wie K a p i t ä n u n d Mannschaf t am offenen Deck. 

Einer genoss die Bequemlichkei t eines Camas , e in anderer einer 

H ä n g e m a t t e , die meisten legten sich auf den Boden . 

D ie Behaglichkeit der Fahrt , welche auf dem flott vo rdr ingenden 

Dampfer einen schnellen u n d g l ü c k l i c h e n V e r l a u f n a h m , wurde 

am meisten durch die fu rch tba re , s c h w ü l e H i t ze b e e i n t r ä c h t i g t , 

die auch' nachts anhiel t . Das Thermometer zeigte gar n icht solch 

enorme Tempera tu ren , wie w i r zu empf inden g l aub t en , aber die 

L u f t war von Wasserdunst ge sä t t i g t . W ä h r e n d unserer Fahrt i m 

Meta schwankte die Schattentemperatur zwischen 22 u n d 32,5 Grad 

Celsius und sank an einem M o r g e n sogar au f 21,2 Grad Celsius herab. 
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Die Landschaft v e r ä n d e r t sich bis zur M ü n d u n g des Meta 

nicht wesentlich. Aber der U r w a l d ist inzwischen i n eine neue 

Blütezei t eingetreten. Ü b e r a l l d r ä n g e n sich aus dem dichten 

G r ü n Baumkronen hervor , die mi t gelben Blü ten übe r sä t sind 

und uns an pfingstlichen Goldregen erinnern. Da übe r die meisten 

Playas nunmehr der Strom hinwegrauscht, w i r d uns auch nur 

selten der A n b l i c k eines Kaimans zu teil oder jener Reiher und 

S t ö r c h e , welche sich wie Soldaten in Reihe und Gl ied auf

pflanzen. Dagegen schiessen s i lbe rg länzende , langgestreckte K ö r p e r 

aus den Fluten empor. Es sind Delphine (Inia geoffroyensis), 

welche ausser dem Orinoco und seinen grossen Nebenf lü s sen 
auch das Stromnetz des Amazonas bewohnen. Diese tropisch 

amerikanischen Flusswale werden grösser als die Springer des 

Atlantischen Ozeans und Mittelmeeres, ä h n e l n ihnen aber ihrer 

Gestalt nach , nur ist die s c h n a b e l f ö r m i g e Schnauze noch l ä n g e r 

und die Fettflosse des R ü c k e n s niedriger. Die lebhaften und ge

selligen Inias halten sich an der Obe r f l äche des Wassers auf, aus 

dem man den b l äu l i chen R ü c k e n f o r t w ä h r e n d emportauchen, 

oft aber auch das ganze T i e r i m flachen Bogen auf und nieder 

steigen sieht, so dass die l ichte Unterseite i n der Sonne schillert . 

Die grossen S t r ö m e der Ä q u a t o r i a l g e g e n d e n beherbergen noch 

ein anderes Säuget ier , den Lamant in (Manatus inunguis), welcher 

f rühe r so zahlreich i n einem Nebenfluss des unteren Apure lebte, 

dass i h n die Kreolen Caho Manat i nannten. Die Seekuh, welche 
ü b e r 8000 Pfund schwer w i r d , besitzt ein sehr schmackhaftes 

Fleisch und ist leicht zu jagen ; das ist ihr Verderben gewesen, 

denn sie muss heute i n diesen Gegenden schon selten sein. 

I n die Gewi t t e r schwüle zucken Blitze, denen Donner folgen, 

die wie K a n o n e n s c h ü s s e krachen; aber nicht immer begleitet sie 

und folgt ihnen e r lö sende r Regen. V o n Orocue- bis zum Orinoco 

sind wir nur an ganz wenigen Ansiedlungen zivilisierter Menschen 

vorbeigekommen, dagegen haben wi r wiederhol t . m i t Gesellschaften 

von Guahibos, die uns vom hohen Ufer aus zuschrieen, Grüsse 

gewechselt und sind häuf ig ihren schmalen Nachen Tbegegnet, m i t 

welchen sie den Fluss , augenscheinlich um zu fischen, kreuzten. 

Sie sollen keineswegs immer so f r i ed l i ch sein, wie ich sie kennen 

lernte , sondern gelegentlich i n . r äuber i sche r Absicht eine Curiara 

oder selbst einen Bongo über fa l l en und die Fahrzeuge aus sicherem 
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Hin te rha l t e beschiessen. A m vierten Tage unserer Reise wurde 

i ch am F r ü h m o r g e n durch eine Gebirgskette ü b e r r a s c h t , welche 

sich blauschwarz v o m n o r d ö s t l i c h e n Hor i zon t e abhob. Der H i m m e l 

war b e w ö l k t , nur die Umrisse der Berge umfloss helles L i c h t u n d 

liess sie wunderbar scharf hervortreten. Sie erschienen meinem, 

bereits an die endlose Ebene g e w ö h n t e n Auge i m p o s a n t ; i n 

W i r k l i c h k e i t s ind es Ke t ten , die sich kaum mehr als 3 0 0 — 5 0 0 m 

ü b e r die Steppe erheben werden. Der bedeutende E i n d r u c k , 

welchen sie machen, w i r d auch wesentlich du rch ihre of t schroffen 

F o r m e n hervorgerufen, die steilen A b s t ü r z e ihrer K ä m m e u n d die 

spitzen Bergkegel, die ü b e r jene hinausragen. 

Gegen 9 U h r fuhren w i r am 8. M a i i n den Or inoco ein . 

» A d i o s M e t a ! « r iefen unsere Leute . W i r sahen den Or inoco 

wei t hinauf. Sein B e t t , welches dasjenige des Me ta w o h l drei-

bis v iermal an Breite ü b e r t r e f f e n m a g , f ü h r t hier die gesamte 

Wassermasse des gewaltigen Stromes. D i e Ufe r steigen ü b e r a l l 

steil an, sie s ind aber n ich t h ö h e r als d ie des Meta . Der W a l d 

t r i t t bis an die äus se r s t e Ufergrenze heran. V o r uns ragen am 

ö s t l i c h e n Ufer drei gewaltige, isolierte Felskolosse, G r a n i t e , weit 

ü b e r den W a l d hinaus. D ie M ü n d u n g des Meta ist z ieml ich eng, 

rechts fal len die nur wenige Meter hohen U f e r steil a b , von 

l inks schiebt sich eine ausgedehnte Playa vor. 

A n dem Zusammenfluss der be iden grossen S t r ö m e , v o n denen 

H u m b o l d t den Meta m i t der D o n a u vergleicht, herrscht vö l l ige 

W i l d n i s und tiefe Einsamkei t . I n einem K u l t u r l a n d e w ü r d e sich 

an der Vere in igung solch riesiger Wasserstrassen eine gewaltige 

Stadt entwickel t haben. Bedenken w i r , dass der schi f fbare L a u f 

des Meta fast bis zur K o r d i l l e r e v o n B o g o t ä reicht u n d seine 

N e b e n f l ü s s e , nament l i ch der bedeutende Casanare, d ie grossen 

u n d volkreichen Provinzen B o y a c ä u n d Santander i n sein Bereich 

ziehen, der Or inoco durch seine Gabel te i lung m i t dem Amazonas 

kommuniz ie r t u n d durch den Guaviare den Quel len des Magdalena 

nahe k o m m t . Das Stromgebiet des Or inoco erschliesst der Schiff

fahrt i n mehreren hunder t A d e r n einen L ä n d e r k o m p l e x , der etwa 

Ö s t e r r e i c h , Deu t sch l and , Frankre ich u n d Spanien g l e i chkommt 

und m i t dem Amazonens t rom zusammen eine g r ö s s e r e F l ä c h e 
als Europa . 

Schon H u m b o l d t wies darauf h i n , wie sehr sich das 



— 3 6 1 — 

Landschaftsbi ld am Orinoco ä n d e r t ; die ungeheueren Vogel 

scharen ,. namentl ich die langbeinigen S u m p f v ö g e l , welche den 

L a u f des Meta und Apure beleben, verschwinden, das K a i m a n 

w i r d selten. Sodann fähr t H u m b o l d t f o r t : »Brei te , b e s t ä n d i g 

der Sonnenglut ausgesetzte U f e r , kahl und dü r r wie der Meeres

strand , gl ichen infolge der Luftspiegelung von weitem Lachen 

stehenden Wassers. Diese sandigen Ufer verwischen vielmehr die 

Grenzen des Stromes, statt sie für das Auge festzustellen; nach 

dem wechselnden Spiele der Strahlenbrechung rück t en die Ufer 

ba ld nahe heran, ba ld wieder weit weg. Diese zerstreuten L a n d 

schaf t szüge , dieses G e p r ä g e von Einsamkeit und Grossartigkeit 
kennzeichnen den L a u f des Orinoco, eines der gewaltigsten S t r ö m e 

der neuen Wel t .« I n diesem Bilde hat sich eines v e r ä n d e r t : 

die W ä l d e r sind heutzutage fast allerorts bis an die Ufer des 

Stromes vorgedrungen. 

Das Wasser des Orinoco war merkl ich reiner als das des 

Meta und mass um U h r morgens bei einer Schattentemperatur 

von nur 2 5 Grad Celsius, welche erst nach einigen Stunden 

auf 28,9 s t ieg, 27,8 Grad Celsius. Der Orinoco scheidet die 

Llanos von der Sierra Parime, welche die grosse venezuelanische 

Provinz Boh'var und Brit isch Guyana e i n n i m m t , ein fast noch 

völl ig unerforschtes Wald land , der unbestrittene Besitz zahlreicher 

I n d i a n e r s t ä m m e . Die n ö r d l i c h e n H ö h e n z ü g e dieser Gebirge be

gleiten das rechte Ufer des Stromes fast bis nach Ciudad Boh'var. 

Ihre Gestaltung g e w ä h r t eine u n e r s c h ö p f l i c h e Abwechslung und 

giebt übera l l Zeugnis von der gewaltigen K r a f t der Wassers dieses 

Stromes, deren unmittelbare E inwi rkung sich unserem Auge i n 
vielen Erscheinungen a u f d r ä n g t . Die Ufer werden bedeutend 

h ö h e r . W i r sehen an ihren W ä n d e n viele parallele L i n i e n ver

laufen, welche der Strom bei seinen h ö c h s t e n W a s s e r s t ä n d e n ein

gezeichnet hat. Noch befindet sich sein Spiegel t ief unter ihnen. 

Wi r fahren stundenlang ganz nahe an H ü g e l k e t t e n entlang, welche 

m i t ihren welligen K o n t u r e n , sanft einfallenden T h ä l e r n i m 

Schmucke dichter Bewaldung einen anmutigen Anb l i ck "gewähren, 

eine Szenerie wie am oberen L a u f der Weser, nur dass am 

Orinoco jedes Zeichen von K u l t u r fehlt. O f t begegnen uns aber 

k u p p e i f ö r m i g e , isolierte H ü g e l , welche fast völl ig kahl sind. A n 

ihren schwarzen, glatten F l ä c h e n haben sich nur i n einigen Ver-
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t iefungen ein paar niedrige S t r ä u c h e r angesiedelt. Diese Er

hebungen sehen aus, als ob sie abgewaschen w ä r e n , .und ich 

g laube , dass v o n ih ren steilen A b h ä n g e n i n der T h a t die ge

wal t ige W u c h t des Regens j eden K e i m h i n w e g s p ü l t . D a n n taucht 

ein langgestreckter Bergzug vor uns auf , dessen Gra t m i t einem 

hohen, schroff abfal lenden Felsen wie du rch einen M e n h i r g e k r ö n t 

ist. H ä u f i g e r sehen w i r E r h e b u n g e n , auf denen eine Anzahl 

grosser Felskugeln a u f g e t ü r m t s i n d , so dass sie den E indruck 

von D e n k m ä l e r n aus der ä l t e s t e n Steinzeit machen ; oder einzelne, 

kuge l ig abgeschliffene, riesige Felsmassen starren am Ufe r empor, 

u n d ein andermal glauben wi r , an einer cyklopischen Mauer entlang 

zu f a h r e n , denn hoch ü b e r e i n a n d e r haben sich gewal t ige , rund

l iche Steine geschichtet. A l l e s , die Be rge , Felsen u n d Blöcke , 

s ind G r a n i t e , welche durch Ve rwi t t e rung ze rk lü f t e t u n d ab

geschliffen wurden . W i r s ind m i t dem Or inoco i n das Gebiet 

a r c h ä i s c h e r Eruptivgesteine e ingetre ten , welches w i r erst vor 

seinem Del ta wieder verlassen. N i c h t selten e rb l icken wi r an 

den F e l s w ä n d e n des Ufers t i e f e , t r ichterart ige S c h l ü n d e ; es sind 

S t r u d e l t ö p f e , v o m Wasser des Stromes g e h ö h l t . 

Der Or inoco ist nach der Aufnahme des Me ta bis zum 

Apure 2 0 0 0 — 3 0 0 0 m breit , aber die Fahrstrasse v ie l enger und 

g e f ä h r l i c h e r als i m M e t a , da der S t rom re ichl ich Felsenmassen 

e n t h ä l t . Es s ind schwarze, meist rundl iche Grani tschol len, seltener 

hohe K a n t e n , an denen der St rom brausend zerschellt. Sie sehen 

aus wie L a v a , die sorglich pol ie r t wurde. W e n i g unterhalb der 

Boca de Meta passieren wir die Stromschnellen v o n Car iben. 

Der Or inoco ist hier auf einer Strecke von ü b e r tausend Mete rn 

m i t G r a n i t b l ö c k e n erfül l t u n d die S t r ö m u n g derart reissend, dass 

sie Ruder- u n d Segelboote nur schwer ü b e r w i n d e n k ö n n e n . M i t 

unter m ü s s e n die Fahrzeuge durch die Mannschaf t v o n den Felsen 

aus m i t Tauen weitergezogen werden. 

D ie Vegeta t ion hat sich wesentlich d a d u r c h v e r ä n d e r t , dass 

i m Uferwalde die hohen Palmen fehlen. I c h habe ihre Wip fe l , 

die sich am Meta i n g r ö s s t e r F ü l l e ü b e r a l l her vor d r ä n g t e n , nicht 

mehr entdecken k ö n n e n . Das ver le iht dem U r w a l d a m Or inoco 

ganz das G e p r ä g e eines deutschen Laubwaldes . Ü b e r unseren 

H ä u p t e r n schweben zahlreiche grosse, grauweisse M ö v e n , die 

Gabiote (Phcüthusa magnirostris), m i t schwarzen F l ü g e l s p i t z e n . 
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Die Hitze w i r d nun von T a g zu T a g grösser . Das Thermometer 

zeigte um 4 U h r nachmittags 35 Grad Celsius i m Schatten und 

sank nachts nicht mehr unter 29 Grad Celsius. Meine Paraffin-

kerze hatte sich wie ein Bogen g e k r ü m m t . 

V o r der M ü n d u n g des Rio Sinaruco, welcher aus den Llanos 

kommt , verengt sich der Strom bedeutend. Wi r fahren i n eine 

landschaftlich hervorragend interessante Strecke ein, welche bis 

zur M ü n d u n g des Capanaparo reicht. Der Orinoco durchbricht 

eine mäch t ige Granitrippe, die sich gegen 340 m übe r die Ebene 

erhebt. W ä h r e n d die Breite seines Bettes nach der Aufnahme 

des Meta bedeutend anschwillt, n immt sie zwischen den genannten 

Punkten fast um die H ä l f t e ab. Der Granit ragt i n völl ig vege 

tationslosen H ü g e l n und gewaltigen Säu len empor, die H u m 

b o l d t von zahllosen Leguanen und Geckos besetzt fand. 

Zwischen der M ü n d u n g des Meta und Apure befinden sich 

jene Playas und Inseln, welche seit undenklichen Zeiten durch 

die Sch i ldk rö t ene i e re rn t e b e r ü h m t sind. Ich habe mi r d a r ü b e r 

von unseren Schiffsleuten erzählen lassen, und wenn ich manche 

fabelhaften A u s s c h m ü c k u n g e n abziehe, das erfahren, was H u m 

b o l d t so anziehend übe r diesen seltsamen Vorgang schreibt, 

der wie eine Weinlese festlich begangen w i r d . I n den ersten 

Monaten des Jahres, i n welchen der Strom seinen tiefsten Stand 

erreicht, stellen sich hier Hunderttausende jener grossen Fluss
sch i ldk rö te (Podocnemis expansa) e i n , welche die Eingeborenen 

Arra-u nennen, und von der wi r bereits viele Junge i n Orocue 

erhielten. Die Arra-u sind i m ganzen tropischen Amer ika ver

breitet. Sie tragen ein ziemlich flaches, ü b e r 70 cm langes 

R ü c k e n s c h i l d , dessen Rand hinten gezackt ist und rings wage

recht vorspringt. Auch die Gliedmassen sind durch k n ö c h e r n e 

Schuppenschienen geschützt . Die Tiere kommen zusammen, um 

gemeinschaftlich ihre Eier abzulegen. Weshalb sie einige be

stimmte kleine Eilande des mitt leren Orinoco dazu auswäh len , 

ist rä tse lhaf t . Die Eiablage f indet nachts statt. D ie Weibchen 

vergraben ihre Eier in tiefen Gruben, welche sie zudecken und 

so sorgfäl t ig g lä t ten , dass auch des Indianers geüb tes Auge den 

Stellen nichts anmerkt. Eine vermag 200 Eier zu produzieren. 

H u m b o l d t berechnete die Zahl der Eier an den drei Ernte

p lä tzen auf 33 Mi l l ionen . Die Eier sind grösser als die der 
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Taube , aber so hartschalig, » d a s s die K i n d e r der Otomaken , 

welche starke Ballspieler s ind, sie einander z u w e r f e n « . J ä h r l i c h 

i m M ä r z beleben sich die sonst so einsamen Orinocogegenden 

unwei t v o n Uruana m i t I n d i a n e r n der verschiedensten S t ä m m e , 

welche tagelange Reisen n ich t gescheut haben — sie k o m m e n 

jeder in stattlicher K o p f z a h l m i t i h r em Oberhaupte i n a l lem 

kriegerischen Putze — u n d H ä n d l e r n v o n Uruana , Caicara und 

selbst C i u d a d Boh'var. Nach den E i e r n w i r d m i t langen S t ö c k e n 

getastet, welche die Ind ianer ü b e r einen halben Meter t ie f i n den 

Sand s tecken; trafen sie einen H a u f e n der huevos de la tortuga, 

so füh l t sich das Stabende k leber ig an . D a n n w i r d vorsichtig 

m i t den H ä n d e n gegraben. Die Eier werden u m ihres Öles 

w i l l en so sehr geschä t z t , welches das E ige lb e n t h ä l t . Dasselbe 

soll dem besten B a u m ö l g le ichkommen u n d w i r d n ich t nur zum 

Brennen, sondern auch zum Braten benutzt . D i e Gewinnung ist 

ü b e r a u s einfach. Die Eier werden i n H o l z t r ö g e n z e r t r ü m m e r t 

und die Masse u m g e r ü h r t . D a n n w i r d das Ö l , welches sich oben 

absetzt, a b g e s c h ö p f t und gekocht, u m es haltbarer zu machen. 

Unter spanischer Herrschaft beaufsichtigten die Eierernte Missionare, 

welche j edem Stamm ein bestimmtes Area l durch das Los zu

wiesen u n d fü r die Z u k u n f t Sorge trugen, i n d e m sie e in S t ü c k 

L a n d schonten. Jetzt herrscht n a t ü r l i c h das wildeste Raub
system. 

Ebenso r e g e l m ä s s i g wie die S c h i l d k r ö t e n die Playas als 

L a i c h p l ä t z e bevorzugen, werden sie von den K r o k o d i l e n u n d AWi-

gatoren zu dem n ä m l i c h e n Zwecke gemieden. Diese w ä h l e n die

selbe Zeit zur Eiablage wie die Tortugas , graben ihre Eier aber 

in das Erdre ich der Ufe r e in . Manche, wie der Schakare (A. 

latirostris), dessen Lebensweise der P r i n z v o n W i e d schilderte, 

verfertigen sogar ein Nest, i ndem sie die Grube m i t G e s t r ü p p , 

Gras und L a u b a u s f ü t t e r n . Das Sp i tzkrokodi l legt gegen hunder t 

sehr hartschalige Eier ab, von denen jedes so gross wie das 

einer Gans ist. W ä h r e n d aber die S c h i l d k r ö t e n ih rem Nachwuchs 

keinerlei F ü r s o r g e angedeihen lassen, ist bei den K r o k o d i l e n eine 

A r t Brutpf lege erwiesen. I m vierten Buche seiner Reise schrieb 

A l e x a n d e r v o n H u m b o l d t : » D i e K r o k o d i l e legen ihre 

Eier i n abgesonderte L ö c h e r , u n d w i r werden b a l d sehen, dass 

i n dieser Eidechsenfamil ie das Weibchen gegen das Ende der 
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Brutzeit wiederkommt, die Jungen ruf t , die darauf antworten, und 

ihnen meist aus dem Boden h i l f t« . Wie man diese aphoristische 

Bemerkung des grossen Forschers verstehen sol l te , blieb ein 

R ä t s e l , bis V o e 11 z k o w vor wenigen Jahren entdeckte, dass 

die Jungen des Ni lk rokod i l s i m E i t a t s ä c h l i c h laute, hohe T ö n e 

ausstossen. Bedenkt man , dass die Tierchen besonders auf 

starke G e r ä u s c h e durch lebhaftes Piepen reagieren und das alte 

K r o k o d i l zu b rü l l en vermag, so ist H u m b o l d t s Angabe vo l l 

s t ä n d i g erk lär l ich . Ausserdem sollen sich die Jungen nicht durch 
eine solch dicke Bodenschicht bohren k ö n n e n , wie ihr Nest be

deckt, und endl ich haben verschiedene Reisende die K r o k o d i l 
mutter i n A f r i k a und Amer ika inmi t ten ihres sehr jugendlichen 

Nachwuchses angetroffen, den sie h e l d e n m ü t i g verteidigt. Auch 

das kleine, erst wenige Zo l l lange K a i m a n ist bereits kampfes

lustig und kann einen Finger ganz hef t ig kneifen, zumal die Kiefer 

schon stark bezahnt sind. 
I n der F r ü h e des 9. M a i fuhren wir an der M ü n d u n g des R i o 

Apure vo rübe r , n ä c h s t dem Meta einer der bedeutendsten Neben

flüsse des Orinoco, welcher einen grossen T e i l des westlichen 

Venezuela erschliesst. A n seiner Boca be t r äg t die Breite des 
Orinoco bei t iefem Wasserstande 4 Ki lometer , wächs t aber wäh

rend der Regenzeit bis zu 12. Dann ist es, als ob man i n die 
offene See hinaussteuerte. Hier begegneten wir einem kleinen 

Dampfer, der den Apure hinauf woll te . Einige Stunden spä te r 

kam Caicara i n Sicht, der erste Ort von Bedeutung auf unserer 

Reise seit Orocue'. 
Zur Zeit der Spanier begleiteten den Orinoco von seinem 

Quellgebiet bis zum Delta eine Ket te b l ü h e n d e r I n d i a n e r d ö r f e r , 

deren K e r n die anfangs von den Jesuiten, spä te r Franziskanern 

geleiteten Missionen waren. H u m b o 1 d t hat sie sämt l ich kennen 

gelernt, und aus allen seinen Worten geht hervor, dass die M ö n c h e 
ein mildes Regiment füh r t en und die Interessen der Indianer 

fö rde r t en . M i t der U n a b h ä n g i g k e i t Venezuelas folgte der geist

l ichen Herrschaft i n jenen Niederlassungen eine weltliche und 

damit leider ein Ausbeutungssystem, welches die Indianer, wenn 

auch nicht nominel l , so doch faktisch zu Sklaven h e r u n t e r d r ü c k t e . 

Das war der Anfang vom Ende, welches heute vollendet ist. 

V o n den zwölf Missionen, die H u m b o l d t von Caicara bis 
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Esmeralda, der obersten am. O r i n o c o , verzeichnet hat, bestehen 

heute nur noch fünf , und v o n diesen haben nur San Fernando. 

de Atabapo an der M ü n d u n g des Guaviare u n d Caicara einige 
Gel tung erlangt. 

Caicara l iegt am rechten U f e r des Stromes nur etwa hunder t 

Meter z u r ü c k an einer m ä s s i g e n A n h ö h e , sodass man es v o m 

Schiffe s c h ö n ü b e r b l i c k e n kann . Es bezauberte m i c h i n dem 

vol len Sonnenglanze, der die H ä u s e r so schmuck erscheinen liess, 

ebenso wie vor Mona ten H o n d a . Ü b e r a l l g r ü n t e n B ä u m e u n d 

S t r ä u c h e r zwischen den Wohnungen , und auch die Palme bot 

sich wieder unserem Auge dar. J o s e p h i n e n b ä u m e leuchteten i n 

vol ler B l ü t e n p r a c h t . Als i c h aber i n den O r t eintrat , wurde ich 

mehr als jemals e n t t ä u s c h t . Ü b e r a l l Zer fa l l . Selbst d ie K i r c h e 

ist eine Ruine und die Plaza, auf welche der Columbianer etwas 

hä l t , ein D ü n g e r h a u f e n . Zu dem unbeschreibl ichen Schmutz stehen 

nur die T h ü r e n , Fensterrahmen u n d K l a p p e n i n Widerspruch , 

welche alle h e l l g r ü n oder b lau angestrichen s ind . U n d Caicara 
ist Dis t r ik tshaupts tadt ! 

A m n . M a i wurde die L u f t zum Ers t icken s c h w ü l , die 

Berge waren v o n Wasserdunst ve rhü l l t . Gegen M i t t a g n ä h e r t e n 

w i r uns den b e r ü c h t i g t e n untersten Stromschnellen des O r i n o c o . 

Der St rom ä n d e r t p lö t z l i ch seine Rich tung , i n d e m er sich nach 

N o r d e n wendet. Zugle ich verengt er sich bedeutend u n d tei l t 

sich, u m eine Granit insel zu umfassen, i n zwei A r m e . W i r 

lenkten i n den l i n k e n e in , t rotzdem es der als H ö l l e n s c h l u n d , e l 

In f i e rno , oder h ä u f i g e r als el T o r n o bezeichnete ist, we i l unser 

K a p i t ä n den k ü r z e s t e n Weg erstrebte. Gewalt ige Felsen, Inse ln 

u n d Ha lb inse ln schieben sich von den U f e r n her wei t i n das 

Flussbett. I c h m ö c h t e die Fahrstrasse auf wenige hunder t Meter 

begrenzen. Die Wasser stauen sich vor dem Eingang u n d j a g e n 

rasend durch das Felsenthor. K e i n Schiffer f ä h r t hier nachts. 

E in ige Mei l en unterhalb des T o r n o n i m m t der S t rom seine ö s t l i c h e 
R i c h t ung wieder auf. 

Gegen A b e n d soll ten w i r C iudad Bol iva r e r re ichen; aber 

nachmittags erhob sich e in orkanart iger Sturm u n d verwandelte 

den Spiegel des Stromes in ein w ü t e n d e s Meer. Riesige W o g e n 

u n d ein gewaltiger Regen peitschten unser S ch i f f l e i n , welches 

sich wacker in seiner Bahn e r h ä l t , aber i n seinem Laufe durch 



— 367 -

Sturm und Wellen derart gehemmt w i r d , dass wir vor der Stadt 

erst nachts eintreffen. W i r mussten noch einmal an B o r d des 

Schiffes n ä c h t i g e n , da uns die Zol lwächter den Übe r t r i t t ans 

L a n d verwehrten. 

* * 
* 

Die Stadt lag im Lichterglanze vor uns; die Lichter stiegen 

weit an einem H ö h e n z u g e hinauf. A m anderen Morgen fiel auf 

Ciudad Boh'var der volle Sonnenschein, und wir konnten uns gar 
keinen besseren Standpunkt w ü n s c h e n , als das Oberdeck unseres 

Schiffes, um einen umfassenden Übe rb l i ck der Stadt zu gewinnen. 

Sie ist amphitheatralisch aufgebaut. Die massiven H ä u s e r kehren 

ihre weisse oder rö t l i che Front mi t den vielen Loggien und 

Veranden dem Strome zu, von dem die küh le re L u f t ausgeht. 

Die platten D ä c h e r tragen G e w ä c h s e , und weisse Gestalten be
wegen sich hier und dort schon zwischen ihnen, die Morgen

frische zu gemessen. Reichliches G r ü n füll t die L ü c k e n zwischen 
den Wohnungen, und Palmen recken ihre Kronen weit ü b e r die 

D ä c h e r hinaus. Fast auf dem Gipfel der A n h ö h e erhebt sich 
die Kathedra le ; auch sie wendet ihre imposante Facade dem 

Strome zu. Wei t ü b e r die H ä u s e r hinaus ragen ihre hohen 

romanischen Bogenfenster, welche durch schmale T ü r m c h e n ge

trennt sind. Einer gewaltigen Säule aber gleicht der m ä c h t i g 

aufstrebende Glockenturm, den ein Kuppeldach abschliesst. 

Die unterste Strasse, die Calle de Coco, welche dem Orinoco 

parallel läuft , und als ich anlangte, nur noch 15 — 20 m übe r 
dem Wasserspiegel lag, kehrt ihre offene Front dem Strome zu. 
I n ihr befinden sich R e g i e r u n g s g e b ä u d e und die G e s c h ä f t e und 

Niederlagen der grossen H a n d l u n g s h ä u s e r , unter welchen immer 

noch die deutschen F i rmen Bloom und Sprick die bedeutendsten 

sind, sonst aber Korsen eine Rolle spielen. Es war noch nicht 7 Uhr , 
als wir dieses Geschäftsbou-levard betraten, dessen öst l icher T e i l , 

die Alameda, sich übr igens wegen seiner schattigen Alleen und 

des freien Blickes auf den Strom vorzügl ich zur Promenade eignet. 

Trotz der f rühen Stunde ist das Geschä f t s l eben schon vo l l s t änd ig 

erwacht. Zwei rädr ige Karren, ä h n l i c h denen der Campagna, rasen 

v o r ü b e r ; wir begegnen Gruppen schwatzender weisser, schwarzer 
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u n d roter Menschen u n d sehen die Stores alle weit g e ö f f n e t . 

L ä d e n s ind selten, aber die brei ten T h o r e g e w ä h r e n uns einen 

vol len E i n b l i c k i n die R ä u m e , welche die S c h ä t z e e u r o p ä i s c h e r 

Indust r ie bergen und of t äus se r s t geschmackvolle Arrangements 

zeigen. I c h entsinne m i c h , dass der Store eines Korsen , i n dem 

Porzellan-, Glas- u n d Bronze-Ar t ike l ausgestellt waren, m i r so 

p o m p ö s wie i n einer e u r o p ä i s c h e n Grossstadt erschien. D ie erste 

Stelle n i m m t das Haus B l o o m ein, welches ganz Venezuela mi t 

seinen Verb indungen ü b e r s p o n n e n hat. Es besitzt an al len be

deutenden P l ä t z e n Nieder lagen. Der Store i n C iudad Boh'var ist 

u n ü b e r s e h b a r . Seine F ron t h inunter zu wande ln ist e in Spazier

gang. E i n herr l icher S ä u l e n g a n g l äu f t an i h m entlang. Das Haus 

macht einen k ö n i g l i c h e n E ind ruck . D a i ch Empfeh lungen an 

einen der Chefs desselben besass, konnte i ch wenigstens einen 

flüchtigen E i n b l i c k i n den Betrieb thun , u n d me in Erstaunen 

wuchs angesichts der Menge junger e u r o p ä i s c h e r K a u f l e u t e , welche 

i ch i m offenen G e s c h ä f t , auf den Warenlagern u n d i m Compto i r 

t h ä t i g fand . Aber auch dieses imponierende Haus v e r s c h m ä h t e 
es nicht , eine T i e n d a zu unterhalten. 

C iudad Boh'var ist Haupts tadt der g le ichnamigen Provinz 

u n d besitzt ü b e r 1 2 0 0 0 E inwohner . D i e Stadt als Handelsor t 

ist das i m grossen, was Orocue i m k le inen . Ih re g ü n s t i g e Lage 

an der Grenze zweier P rov inzen , von denen Boh'var e in un 

e r s c h ö p f l i c h e r U r w a l d bedeck t , Bermudez zu den Acke rbau 

treibenden g e h ö r t , f ü h r t ihr i n reicher F ü l l e Natur- u n d K u l t u r 

p rodukte zu. Ausserdem ist C i u d a d Boh'var Zwischenplatz fü r 

den gesamten H a n d e l des mi t t l e ren u n d oberen Orinocogebietes. 

V o n den fü r O r o c u ö genannten Expor t a r t ike ln stehen Caucho 

und H ä u t e an erster Stel le , u n d sehr v ie l bedeutender als dor t 

ist die Ausfuhr von Tonkabohnen . Nebst Kaf fee werden v o n 

hier reichlicher K a k a o und ausserdem T a b a k (Varinaskanaster) 

u n d Baumwol le verschiff t , welche aus dem Staate Zamora k o m m e n . 

D ie n ö r d l i c h e Grenze dieser am besten angebauten Provinz 

Venezuelas, welche sich v o n den A b h ä n g e n der K o r d i l l e r e 

Meridas bis i n d ie L lanos ausdehnt , ist nur 40 geographische 

M e i l e n von Puerto Cabello entfernt. T r o t z d e m geht i h r Handels

weg, durch den R i o Apure u n d Portuguesa vermi t te l t , den O r i n o c o 

hinunter zum At lant i schen Ozean , durchquer t m i t h i n Zwe id r i t t e l 
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des n ö r d l i c h e n S ü d a m e r i k a . End l i ch nehmen auch die Go ld 

schä tze von Bolivar (Venezuelanisch - Guyana) ihren Weg ü b e r 
Ciudad Boh'var. 

Man n immt die Geschäf t s thä t igke i t schon ba ld nach 6 U h r 

auf , um sich eine l änge re Mittagspause zu g ö n n e n , denn die 

Hi tze ist an diesem Platze eine ungeheuere. I ch hatte einen 

-Tag ge t rof fen , an dem das Thermometer mittags 37,5 Grad 

Celsius Schattentemperatur zeigte ; Anfang M a i soll es auf 40 Grad 

gestiegen sein. F r ü h e r existierte einige Stunden süd l i ch von der 

Stadt eine D y n a m i t f a b r i k , welche zweimal i n die L u f t geflogen 

i s t , da die na tü r l i che Hi tze die Sprengstoffe explodieren liess, 
t rotzdem sie unter der Erde gehalten und an krit ischen Tagen 

mi t Wasser geküh l t wurden. Jetzt ist sie weiter s t r o m a u f w ä r t s 

verlegt worden. Die E u r o p ä e r bedienen selbst am Tresen nur 

in Beinkleid und Faltenhemd. Unter den obwaltenden Verhä l t 

nissen nehmen auch die kaufenden Damen keinen Anstoss an 
der legeren Tracht . 

Der P r ü d e r i e entsagen auch die vornehmsten E u r o p ä e r i n n e n 
hier b a l d , wo sie nirgends auf der Strasse, i n keiner T ienda 

und selbst nicht auf den Morichales sicher vor der Begegnung 

mi t Ind ianern vom rechten Orinocoufer oder aus dem Delta sind, 

welche z ä h e an ihrem N a t i o n a l k o s t ü m festhalten, das bei uns i n 

einer Badeanstalt für recht f re i gelten w ü r d e . Das Lendentuch 

der M ä n n e r hä l t sich i n sehr engen Grenzen; solche von hervor

ragender Geburt t r ägen noch ein Ko l l i e r aus Jaguarklauen, und 

die Indianerinnen, obwohl sie nach dem Gesetz nur i n K le ide rn 
die Stadt betreten d ü r f e n , erscheinen dennoch häuf ig i n ihrer 

heimatlichen Tracht , die sich i n einem Schü rzchen e r schöpf t . 

D ie N ä c h t e bringen i n der schwülen Zeit wenig K ü h l u n g . 

D a n n werden häuf ig die Be t t tüche r w ä h r e n d der Nachtruhe ge

wechselt. Die wohlhabenderen unter den e u r o p ä i s c h e n Kauf

leuten , welche einen l änge ren Morgen- und Abendr i t t nicht 

scheuen, wohnen mi t ihrer Famil ie i n der Umgebung der Stadt 

auf kleinen L a n d g ü t e r n , Mor icha les , unter einem Palmendache 

inmi t ten b l ü h e n d e r G ä r t e n und schattiger Bananenhaine. Sie 

wirtschaften wie Haciendados und backen sogar rege lmäss ig 

Cassave. Andere w ä h l e n die h ö c h s t e n Stadtteile, wo die L u f t 

erfrischender wi rk t als nahe am Strome. Einer der dir igierenden 
Bürger , »Reisen eines Naturforschers«. 24 
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H e r r e n des Bloomschen Hauses l u d m i c h fü r den M i t t a g i n seine 

Fami l i e zu Gast. I c h lernte eine ü b e r a u s behagl iche H ä u s l i c h 

kei t k e n n e n , i n der alles dah in strebt, das L e b e n hier a m Aus

gang der H ö l l e , wie ein Nordamer ikaner Angos tura i m Gegen

satz zu L a Guayra, d e m Eingang, genannt h a t , so e r t r ä g l i c h als 

m ö g l i c h zu machen. F r e i l i c h war der W e g i n der Mit tagsstunde 

ein hartes S t ü c k , denn die Strassen steigen so steil a n , wie i n 

einer Harzer Bergstadt. D ie H ä u s e r fussen an einem Ende direkt 

auf den Felsen , v o m anderen schieben sich hohe Grundmauern 

v o r , u m die Hor izon ta le herzustellen. Boh'var macht einen ge

pflegten u n d durch seine ö f f e n t l i c h e n G e b ä u d e sogar reichen E i n 

druck . M a n m e r k t , dass die Stadt ihre B l ü t e N o r d e u r o p ä e r n 

verdankt , die bestrebt waren, ih rem Wohns i tz e in stattliches und 

wohlhabendes Aussehen zu geben, u n d ihren R e i c h t u m auch zum 

Besten des Gemeinwohls verwandten. 

V o r einem Decenn ium war die K o p f z a h l der Deutschen fast 

noch "doppelt so gross als jetzt. Der bedeutende R ü c k g a n g w i r d 

durch das stetige Wachsen der beiden g r ö s s t e n H ä u s e r B l o o m 

u n d Sprick e r k l ä r t , welche die ehemals vorhandenen G e s c h ä f t e 

minder k a p i t a l k r ä f t i g e r Landsleute absorbierten, ferner aber durch 

die Konkur renz korsischer E inwande re r , denen ihre fabelhaf te 

G e n ü g s a m k e i t und z ä h e Na tu r manchen unserer Landsleute , die 

unter diesem Himmelss t r iche wenigstens » l e b e n « oder »ers t recht 

l e b e n « wol l ten , i m K a m p f ums Dasein besiegen half. 

D ie n ä c h s t e U m g e b u n g von Ciudad Boh'var erschien m i r i m 

Augenb l i ck m i t R ü c k s i c h t auf die Vegeta t ion ü b e r a u s trost los. 

D ie Ebenen , i n welche wi r v o n der oberen Stadt hinabschauen, 

s ind sonnenverbrannte W e i d e n , u n d die n iedr igen G r a n i t h ü g e l 

bedeckt d ü r r e s G e s t r ü p p , i n dem Croton, Cassia, Melastomum u n d 

Mimosen vorwal ten , o f t n ich t d ich t genug, u m die riesigen Fels

b l ö c k e zu v e r h ü l l e n , die auf i hnen zerstreut l iegen. E in ige R inde r 

suchen nach versteckten g r ü n e n T r i e b e n i n den-Grass teppen; sie 

g e h ö r e n vie l le icht zu den halbzerfallenen H ü t t e n , die bunt ver

tei l t zwischen dem Buschwerk au f r agen , den ä r m l i c h e n Haus

hal tungen dunkler Mischl inge . Dagegen ist der Ausb l i ck auf den 

Strom grossartig. Bekannt l ich verengt sich der Or inoco noch 

e inmal bei C iudad Bol ivar ganz bedeutend. Be i niedrigstem 

Wasserstande b e t r ä g t d ie Breite nur 780 m . Der alte spanische 
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Name der Stadt, Angostura, bedeutet Engpass. Gewaltige, schwarze 

Granitmassen springen vom l inken Ufer weit i n den Strom vor 

und ragen auch als Inseln empor. 
Hie r endlich sehen wir den sonst so leeren Spiegel des 

Or inoco belebt. Neben unserem Dampfer liegt ein anderer, 

welcher zur Reise übe r die Boca des Meta hinaus i n den oberen 

Orinoco rüstet . Mi t ten auf dem Strome schwebt eine Lancha 

m i t einem gewaltigen Segel wie eine riesige M ö v e , neben der 

sich jene segelnde Cur iara , die zum anderen Ufer kreuzt , wie 
ein S c h w ä l b c h e n ausnimmt. Das grosse, plumpe Fahrzeug, welches 

d r ü b e n am l inken Ufer bei Soledad , einem kleinen Hafenplatz, 
ankert und die Triebstangen seiner beiden umfangreichen Schaufel

r ä d e r abenteuerl ich, gleich Riesenarmen , übe r das oberste Deck 

hinaus i n die L u f t streckt, ist der »Boh'var« , ein uralter Schiffs-

typ, dem wir uns für den Rest der Stromfahrt bis T r i n i d a d an

vertrauen m ü s s e n . Er ladet d r ü b e n Vieh . Dieses antediluvianische 

Fahrzeug allein vermittelt den übe r see i schen Verkehr Ciudad 

Bolfvars, indem es i n 14 Tagen einmal nach T r i n i d a d geht u n d 
von dort z ü r ü c k k o m m t . Es g e h ö r t einer nordamerikanischen 

K o m p a g n i e , die n a t ü r l i c h , wie jedes derartige Unternehmen i n 

den s ü d a m e r i k a n i s c h e n Republiken, ein Monopo l besitzt, welches 

sie rücks ich ts los zum Nachteil der Interessenten ausbeutet. Auch 
das rechte Ufer des Stromes begrenzen niedrige H ü g e l k e t t e n mi t 

einer versengten Strauchvegetation. Der W a l d hat sich i n der 

Nachbarschaft von Boh'var i n eine t iefe , breite Quebrada zurück

gezogen. Sie ist zu Pferde i n einigen Stunden zu erreichen und 
bi ldet einen beliebten Ausflugspunkt für die junge Kaufmannschaft 

an Sonntagen der trockenen Jahreszeit. 
Der Orinoco ist durch das ganze Jahr bis Ciudad Boh'var 

für alle Kauffahrteischiffe fahrbar und bei hohem Wasserstande 

sogar für die g röss ten Panzer. W ä h r e n d einer der letzten Re

volutionen wurde die Stadt eines Morgens durch den A n b l i c k 
eines deutschen Kriegsschiffes übe r rasch t . Die Metropole des 

n ö r d l i c h e n Guyana geniesst, obwohl sie 380 Ki lometer von der 
M ü n d u n g des Orinoco entfernt l i eg t , den V o r t e i l einer Seestadt, 

ohne je eine Kor r ek t i on des Flussbettes vorgenommen oder einen 

Real für Bagger ausgegeben zu haben. Nich t einmal Hafen

anlagen waren nö t ig . Der Strom steigt i n den Sommermonaten 
24* 
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v o n M a i bis August u m 20 u n d ausnahmsweise 30 m . D a n n 

werden die Quais unter Wasser gesetzt, u n d die We l l en s p ü l e n 

ü b e r die A lameda h inweg . F r ü h e r s ind biswei len bei den Ü b e r 

schwemmungen K r o k o d i l e i n die Strassen eingefal len. 

H e r r F . hatte m i r v ie l v o n der Lagune bei Boh'var e r zäh l t . 

A n O r t u n d Stelle er fuhr ich , dass sie nur e in periodisches Da 

sein h a t , i ndem sie ein ü b e r s c h w e m m t e s S t ü c k m u l d e n f ö r m i g e n 

Weidelandes vo r s t e l l t , welches sich d i ch t am Or inoco ausdehnt. 

Zu meiner Zei t hatte der St rom noch n ich t d ie n ö t i g e H ö h e er

reicht, u m sie m i t seinen F lu t en zu f ü l l e n . I c h da r f n ich t leugnen, 

dass mein u n g ü n s t i g e s U r t e i l ü b e r die U m g e b u n g der Stadt durch 

meine zoologischen Ziele beeinflusst w u r d e , fü r d ie i ch f r e i l i c h 

hier wenig F ö r d e r u n g erwartete. Landschaf t l i ch ist auch diese 

Gegend v o l l R e i z , u n d es muss ein hoher Genuss s e i n , gegen 

die Neige des Tages v o n einem der nach N o r d e n gewandten 

Al tane ü b e r die Stadt m i t ihren oriental ischen D ä c h e r n u n d die 

leicht bewegten Pa lmenwipfe l auf den Spiegel des gewal t igen 

Stromes niederzuschauen, dessen Wasser die Sonne e r g l ü h e n l ä s s t , 

da r in die schwarzen Felsmassen wie erstarrte L a v a aufragen. 

D a r ü b e r hinaus leuchten die B ö s c h u n g e n der verwit ter ten Grani t 

h ü g e l i n gelbbraunem L i c h t e , und wie weisse u n d rote Reflexe 

schimmern H ä u s e r i n dem G r ü n , welches das wei t entfernte, gegen

ü b e r l i e g e n d e Ufe r u m k r ä n z t . D a an anderen B ä u m e n Mange l ist , 

treten die Palmen noch mehr he rvor , deren vereinzelte K r o n e n 
wi r i n keiner R ich tung vermissen. 

Nach einer langen Reise durch die Llanos werden w i r 

Ciudad Boh'var schon deshalb f reud ig b e g r ü s s e n , da w i r end l ich 

e inmal wieder ein gutes M a h l und vor al len Dingen einen k ü h l e n 

T r u n k erwarten k ö n n e n . Es giebt Eis i n H ü l l e und F ü l l e . M a n 

mag noch so sehr i m Interesse eines gesunden Magens gegen 

k ü h l e G e t r ä n k e e i f e r n , wer wochenlang auf heisses Flusswasser 

angewiesen w a r ; eilt ohne S ä u m e n einer jener Boticas der Calle 

de Coco zu, wo alle m ö g l i c h e n F r u c h t s ä f t e m i t Eis a u s g e s c h ä n k t 

werden, u n d giebt sich , alle eventuellen Folgen vergessend , nur 

dem Wonnezustand h i n , i n welchen i h n die schmelzenden 

Krys ta l le durch Zunge u n d Gaumen versetzen. Ü b r i g e n s habe 

ich an m i r niemals ü b l e W i r k u n g e n v e r s p ü r t und w ü r d e fü r 

meine Person ebenso wenig von dem Genuss einer E i s l i m o n a d e 
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durch Vorstellungen abzuhalten gewesen sein wie ein Ver

schmachtender von i rgend einem T r u n k , der sich i hm darbietet. 

* * 
* 

Gegen 4 U h r nachmittags begaben wir uns an Bord des 

»Boh'var« , welcher von einer bunten Menschenmenge dicht be

setzt war. E u r o p ä e r , Indianer, Neger und Mulatten bewegten sich 

durcheinander. Spanisch, Englisch, Deutsch und die verschiedenen 

Indianer id iome vermischten und übe r sch r i een sich, um das Brül len 

der aufgeregten Viehherden zu übe rb i e t en , die im Zwischendeck 

standen. Es herrschte ein entsetzlicher T u m u l t . Bis Barrancas, 

welches unmittelbar vor dem Delta des Stromes l i eg t , fuhr sehr 

viel Landvo lk mi t . 
A u c h unsere Landsleute waren mehrfach vertreten. E i n 

alleinstehendes junges F r ä u l e i n , welches einem deutschen Kauf

mann zu Boh'var einige Jahre das Haus ge füh r t hat te , wollte 

h e i m w ä r t s nach L ü b e c k , ein deutscher Filzhutfabrikant von Valencia 

kehrte von einer Geschäf t s tou r aus dem Inneren des Landes 

zurück , ein anderer i n Bolivar ansäss iger hatte vor, auf T r i n i d a d 

Schulden einzukassieren. Der interessanteste Mitreisende war mi r 

ein junger argentinischer Arzt von deutscher Abs t ammung , der 

auch in Deutschland studiert hatte und seit einigen Jahren von 

seiner Regierung auf Reisen geschickt w u r d e , um die Z u s t ä n d e 

anderer s ü d a m e r i k a n i s c h e r Staaten zu studieren. Dieser Herr schien 

auf seinen Fahrten nur negative E i n d r ü c k e gewonnen zu haben. 

Nirgends konnte er sich von einem soliden Unternehmen oder 

einer nachahmenswerten Einr ichtung übe rzeugen . Selbst ein solches 

Haus wie das Bloomsche, das Warenpa l ä s t e i n Caracas, Puerto 

Cabello, Valencia, Maracaibo und Ciudad Bolivar besitzt, e rk lär te 

er für ein Phan t a s i egeschä f t . A l l e Staatseinrichtungen schalt er 

verrottet, und als ich ihn schliesslich verwundert fragte, nachdem 

er ein halbes Dutzend s ü d a m e r i k a n i s c h e r Republiken völlig ver

nichtet hatte, welches denn das bessere L a n d sei — ein solches 

musste nach seiner Redeweise inmit ten des Verfalls auf dem süd

amerikanischen Kontinente dennoch existieren — hör te i ch 

Argentinien. Leider dachte ich i m Augenblick nicht an unsere 

betrogenen Gläub ige r . Indessen war dieser moderne Lykurgus 

lehrhaft für mich . Er bewies mi r nochmals dicht am Gestade 
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des Erd te i l s , den die Na tu r so ausgezeichnet ha t , wie schwer d ie 

Re t tung seiner V ö l k e r vor mora l i schem u n d wi r t scha f t l i chem R u i n 

sein w i r d . Sie selbst werden sich n ich t auf raf fen oder doch nur 

zu einer spontanen Bewegung e rheben , denn ein jedes ist ver

b lendet v o m E i g e n d ü n k e l . U n d dieses G i f t erweist sich so stark, 

dass es auch schon die S ö h n e f r isch eingewanderter E u r o p ä e r 

durchseucht. So scheint m i r das Schicksal dieser R e p u b l i k e n 

unabwendbar . Sie werden i n jeder H i n s i c h t bankro t t u n d dann 

w i r d i h m das » a l t e r n d e « Europa , welches sie gerne wegen seiner 

monarchischen Staatsformen verspot ten , m i t bewaffneter Faust 

Reformen aufzwingen. Die s ü d a m e r i k a n i s c h e n R e p u b l i k e n werden 

zu e u r o p ä i s c h e n Ko lon ia l r e i chen heranreifen oder zu Vasal len der 

nordamerikanischen U n i o n . 

Eine Anzah l Reisender sagte unserem Dampfe r schon an der 

Boca des Caroni be i Las Tablas L e b e w o h l , andere be i Guyana 

v i e j a , u m ihre Reise i n die Go ldd i s t r ik t e v o n Venezuela for t 

zusetzen. Der R u f Guyanas als fabelhaftes G o l d l a n d entstand 

i m sechzehnten Jahrhundert , wo man das sagenhafte D o r a d o v o m 

R ü c k e n der Ostkordi l lere i n die Sierra Par ime verlegte. H i e r 

sollte an einem grossen, weissen See die wunderbare Stadt Manoa 

liegen, deren E inwohner R ü s t u n g e n aus massivem Golde t r ü g e n , 

u n d deren K ö n i g sich den K ö r p e r j eden Morgen m i t Golds taub 

bedecken lasse. Spanische u n d englische E x p e d i t i o n e n , welche 

v o m Staate a u s g e r ü s t e t wurden , u n d Abenteurer haben sich i n der 

Suche nach dem E l d o r a d o a b g e l ö s t . H u m b o l d t iden t i f i z ie r t 

das weisse Meer m i t dem See A m u c u , welcher i n den R i o Branco 

abfliesst. E r bef indet sich i n Br i t i sch - Guyana i n der N ä h e des 

R i o R u p u n u n i zwischen dem Pacaraima- u n d Cuanogebirge, dessen 

glimmerreiches Gestein das M ä r c h e n v o m D o r a d o veranlasste oder 

r icht iger seinen Sitz aus der U m g e b u n g v o n B o g o t ä hierher ver

pflanzte. V i e r bis fünf Tagereisen n ö r d l i c h v o n der Haupts tad t 

Columbiens residierte zu T u n j a einst der Cazique der Ind ianer 

von Cund inamarca , welcher den G ö t t e r n zum Opfer Golds taub 

u n d goldene G e r ä t e i n die nahen Lagunen v o n Sagamoso und 

F ü q u e n e war f u n d auch, nachdem er seinen L e i b m i t Go ld t l i t t e rn 

gesalbt ha t t e , i n e inem der he i l igen Seen baden sollte. Diese 

Zeremonie wurde den Spaniern h in terbracht u n d veranlasste die 

Sage v o m vergoldeten Manne (el dorado = der Vergoldete) , die 
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dann spä ter , wo die habgierigen Eroberer ihrem K e r n eifr ig nach

gingen, wie ein Trrbild ba ld hierhin , bald dor th in floh, sich auf

zu lösen drohte oder mehr verdichtete und endlich i n den un

zugäng l i chen U r w ä l d e r n Guyanas zur Ruhe kam. Es ist eine 

seltsame F ü g u n g , dass n u n , da man die H o f f n u n g , jene Gold 

schätze je zu entdecken, l ängs t begraben ha t t e , Guyana seinen 

R u f als Dorado doch noch einlöst . Die G o l d m i n e n , welche 

heute b l ü h e n , befinden sich i m Gebiete des Y u r u a r i , wo das 

edle Meta l l sowohl i m Flussgerö l l und Sande als auf Quarz

g ä n g e n gewonnen w i r d . 
Die s c h w ü l e , dunstige Nacht verzichteten viele auf ihre 

Kab inen und verbrachten sie i n H ä n g e m a t t e n am offenen Vorder

deck. Gegen Morgen fuhren wir i n den Macareo, einen der 

mit t leren Arme des Orinoco, ein. W i r gelangen i n den Bereich 

des Delta. Unser hohes Schiff gewähr t einen umfassenden Rund

bl ick , aber soweit w i r schauen, dehnt sich dichter, ü p p i g e r W a l d 

aus , der wieder reich an Palmen ist. E r spiegelt sich i n den 
Wassern des langsam fliessenden Canos, der eine t ie fgrüne Farbe 

besitzt. H i n und wieder kreuzt vor uns ein schmales Kanoe, 

von nackten, rotbemalten Indianern gerudert. Sonst herrscht tiefste 

Einsamkeit. W i r fuhren einen vol len T a g in dieser Wasser- und 

Waldlandschaft , i n der ich ebenso wenig wie S a c h s eine einzige 
H ü t t e gesehen habe. H ie r lichtete weder die A x t des Ansiedlers 

noch Holzfä l le rs . F ü r H o l z giebt es keine Verwendung, da unser 

Dampfer sich für die ganze Reise i n T r i n i d a d a u s r ü s t e t ; den 
Kolonis ten hindern die Fluten, welche i n ein paar Monaten übe r 

die Ufer hinaustreten. Niemals atmete ich eine solche Treibhaus
luf t . Der U r w a l d ist noch gigantischer und undurchdringlicher 

als am Magdalena. Feierliche Stille herrschte i n dieser Natur . 

Die Playas, die ge räuschvo l l en Versammlungsorte der V ö g e l , 

fehlen völlig. Tiere machen sich kaum bemerkbar , ich h ö r t e 

ausser den M ö v e n r u f e n "keinen Vogelschrei. Die steilen Ufer 

sind niedrig, aber fest. I m Delta hausen die noch völl ig wi lden 

Guarauno- Ind ianer , welche ihre U n a b h ä n g i g k e i t dem Strom ver

danken, der ihr Te r r i t o r ium lange Zeit fast unzugäng l i ch macht. 

M a n weiss heute, dass es auch i m M ü n d u n g s b e r e i c h des Orinoco 

w ä h r e n d des h ö c h s t e n Wasserstandes Strecken giebt , welche von 

der Ü b e r s c h w e m m u n g verschont bleiben. H ie r schlagen die 
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Indianer ihre H ü t t e n unmi t te lbar auf d e m B o d e n auf. A n 

sumpfigen u n d bedrohten Or t en err ichten sie indes einen hohen 

P fah l ro s t , i n welchen sie gelegentl ich lebende Pa lmen h ine in

ziehen. Das s ind jene schwebenden W o h n u n g e n , v o n welchen 

H u m b o l d t e r z ä h l t e . D i e Guaraunos leben ausser v o n den 

F r ü c h t e n der Maur i t i apa lme v o n Jagd u n d Fischfang. 

Gegen A b e n d begann es zu wetter leuchten. Das erhellte 

Meer, i n welches w i r m i t E i n b r u c h der Nach t steuerten, liess die 

g r ü n g e l b e Wasserstrasse erkennen, du rch welche sich der Or inoco 

wei t i n die See hinaus bis nach T r i n i d a d i n der blauschwarzen 

Salzflut abzeichnet. A m n ä c h s t e n Morgen lagen w i r Por t o f Spain 
g e g e n ü b e r . 







A c h t z e h n t e s K a p i t e l . 

T r i n i d a d . — H e i m k e h r . 

Port of Spain: Hindus, Chinesen und Neger; Hindufrauen; Stadt und Kuli
dorf. — Trinidad als Sommerfrische der Nordamerikaner. — Das Queens 
Park-Hotel. — Der botanische Garten. — Im Marawall. — Trinidads Fauna. — 
Der Peripatus. — Naturforschende Freunde. — Niedergang der Zuckerrohr-
pflanzungen. — Heimkehr: Die Grenadinen; Barbados; eine Dampferkollision; 

Cherbourg; an Bord der Augusta Viktoria; Cuxhafen. 

Trinidad ist ein kleines Wunderland. Schon vor langen 

Zeiten genoss es diesen Ruhm, und ein alter Schriftsteller be
richtet staunend von jener seltsamen Insel, auf der die Austern 

an den B ä u m e n wachsen und es einen See von schwarzem Erd

pech giebt. Wie w ü r d e er aber heute erst aus einer Ü b e r 

raschung i n die andere fal len, wenn er das Leben i n Port of 

Spain, der Hauptstadt, beobachten k ö n n t e ! Zu den Schwarzen 

und E u r o p ä e r n gesellen sich hier i n grosser Anzahl Chinesen und 

Hindus , sodass auf den Strassen vier Menschentypen durcheinander 

fluten, welche i m lebhaftesten Gegensatze zu einander stehen. 

M a n vergegenwär t ige sich die nackten Gestalten der u n g e w ö h n l i c h 

hohen, sehnigen Hindus , welche, obwohl nur mi t einem Lenden

tuch bekleidet, gemessenen Schrittes einen englischen Damenflor 

kreuzen oder neben einer Miss i n der Mault ierbahn Platz nehmen; 

man beobachte ihre angeborene stolze Gangart, ihren wortkargen 

Ernst u n d stelle daneben einen Neger, ü b e r und übe r von K u l t u r 

beleckt, von den gelben Schuhen und umgekrempten Beinkleidern 

bis zu den manchettenhohen V a t e r m ö r d e r n , beweglich wie ein 
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A f f e u n d ewig g e s c h w ä t z i g ! Oder das feine, sorghch v e r h ü l l t e 

P e r s ö n c h e n eines Chinesen, die v e r k ö r p e r t e Schlauhext u n d A r b e i t 

samkei t , wiederum auch ein wunderbares G e g e n s t ü c k zu den 

faulenzenden, bramarbasierenden Schwarzen! D i e H i n d u s oder 

K u l i s (von Cooh d. i . T a g e l ö h n e r ) wurden v o n der br i t i schen 

Regierung nach der Emanz ipa t ion der Neger e i n g e f ü h r t , u m L a n d 

arbeiter fü r die davongelaufenen Fa rb igen zu gewinnen. 
D ie ost indischen Frauen u n d M ä d c h e n tragen R ö c k e u n d 

Tacken oder v e r h ü l l e n die Brust m i t e inem kreuzweis verschlungenen 

Zeugstreifen. I m Staate bedecken sie das H a u p t m i t e inem 

breiten, bunten Tuche , welches i n malerischer Drap ie rung wei t 

auf den K ö r p e r h e r a b f ä l l t ; t rennen sich aber be i keiner Beschäf 

t igung v o n ih rem Schmuck, den sie le idenschaf t l ich l ieben . D i e 

nackten A r m e u m g ü r t e n ü b e r der H a n d u n d auch noch ü b e r 

den El lenbogen eine Unzah l silberner Spangen, gelegentl ich 20 

bis 3 0 ; n a t ü r l i c h starren auch die F inger v o n Ringen , aber zu 

unserer' Ve rwunde rung s ind selbst die Zehen dami t g e s c h m ü c k t . 

W i r meinen, die Ohren m ü s s t e n zerreissen unter d e m Gewicht 

der G e h ä n g e ; i n der Nase s ind n i ch t nur die Scheidewand, 

sondern auch die F l ü g e l durchbohr t , u m Re i f en u n d Pla t ten auf

zunehmen, welche denen der Chibchas an U m f a n g n i ch t nach

stehen u n d den M u n d v o l l s t ä n d i g verdecken. W ä h r e n d des 

Essens werden sie ü b e r eine Wange gezogen u n d an d e m Ohr

zierat befestigt. Vie le Halsket ten v e r v o l l s t ä n d i g e n die silberne 

Pracht, welche einer Panzerung gleicht. 
Por t of Spain macht den E i n d r u c k einer eleganten e u r o p ä i s c h e n 

Stadt, i n der H a n d e l u n d Wande l b l ü h t . D i e opulenten weissen 

R e g i e r u n g s g e b ä u d e i m gotischen Stile verleihen ih r den Stempel 

englischer Herrschaf t . Norddeutsche b e r ü h r e n die N a m e n mancher 

Strassen wie Brunswik- oder Hannoversquare he imat l i ch , welche 

an die V e r b i n d u n g erinnern, i n der sich ein T e i l unseres Vater

landes lange m i t Grossbri tannien befand . Die Stadt bewohnen 

nur Weisse und Schwarze. Beide stehen recht l ich vö l l i g gle ich, 

u n d verschiedene Mula t t en oder Neger bek le iden hohe Staats

ä m t e r . E i n Farbiger ist sogar A n w a l t der K r o n e . D i e Binnen

stadt umschliesst ein V i l l e n g e l ä n d e , i n welchem die Strassen 

wundervol le Palmenalleen einfassen. D a n n fo lgen die Nieder

lassungen der Inder u n d Chinesen. Ih re h ö l z e r n e n Baracken 
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begleiten die Chausseen meilenweit. I n diesem Revier herrschen 

anstatt der K i r c h e n mi t den schlanken Sp i t z tü rmen , durch welche 

sich Port of Spain auszeichnet, die barocken Pagoden. 

T r i n i d a d entwickelt sich von Jahr zu Jahr mehr zur Sommer

frische der reichen Nordamerikaner, welche, so paradox es er

scheinen mag, um der Hi tze ihres Sommers zu entgehen, i n die 

Tropen fliehen. A u f diesem paradiesischen Eilande mi ldern feuchte 

Seeluft und eine krä f t ige Brise die Sonnenglut, und die Natur 

prangt nach einer langen Regenzeit i n frischer Pracht. Nich t 

zum wenigsten w i r d der Zug der Yankees nach T r i n i d a d durch 

das vorzügl iche Queen's Park Hote l gelenkt, welches von unserem 
K o n s u l , He r rn HofFmann, b e g r ü n d e t wurde und von einem 

Deutschen geleitet w i r d , der u n e r m ü d l i c h auf das W o h l seiner 

Gäs t e bedacht ist. Der luft ige Bau mi t den weiten H ö f e n , die 

in wundervolle G ä r t e n verwandelt sind, und den offenen Veranden 

ist nach allen Regeln der Tropenhygiene eingerichtet und zur 

Zeit das komfortabelste Haus i m ganzen Archipel . B ä d e c k e r 

w ü r d e es i n jeder Hins icht des Sternes für würd ig e rk lä ren . M i r 

bot es durch seine vorzügl iche Verpflegung die beste Arznei . 

Beim Schreiben dieser Zeilen habe ich eine Anzahl der zierlichen 
M e n ü s mi t der einladenden Ansicht des H ö t e l s vor mir und muss 

mich zurückha l t en , nicht von den kulinarischen Annehmlichkeiten 

zu lobsingen, da schon genug vom Essen i n diesem Buche ge

redet worden ist. F r ü h e r war ich ebenfalls ü b e r diese trivialen 

Sorgen und G e n ü s s e erhaben und h ö r t e m i t stiller E n t r ü s t u n g 

einem Landsmanne i n Barranquil la zu, der jeden Or t nach seiner 
mehr oder minder le i s tungsfäh igen Posada lobte oder tadelte, 

ohne je der Natur zu gedenken. Heute weiss ich , dass Ent

behrungen i n unseren K l i m a t e n die psychische Spannkraft vie l 

weniger l ä h m e n als i n den Tropen , und ich verstehe jenen 

Afrikaforscher, der einmal f re imüt ig bekannte, sich i m letzten 

Reisemonat bis zur K ü s t e mi t seinem Begleiter nur ü b e r Butter

brot und Braten unterhalten zu haben. 

Das Ho te l liegt unmittelbar an der Savanna, einem riesigen 

Grasplatz, i n welchen mi t dem Niedergange des Zuckerexportes 

viele Tagewerke Acker umgewandelt wurden. Hier weidet i m 

Schatten alter S c h i r m b ä u m e , jener Mimosen , deren K r o n e sich 

wie ein rundes Dach i n ungeheuerem Umfang ausdehnt, lang-
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m ä h n i g e s , indisches R i n d v i e h u n d spielen weisse u n d schwarze 

L a d i e s , f r e i l i ch gesondert , m i t ih ren Anbe t e rn die englischen 

Nationalspiele , den B a l l s c h l ä g e r i n der H a n d an den her r l ichen 

S tamm einer Queenspalme gelehnt. 
H i n t e r der Savanna beg inn t der botanische Garten m i t seinen 

m ä a n d r i s c h verschlungenen Wegen u n d sprudelnden B ä c h e n , die 

v o n den T r o p e n g e w ä c h s e n der alten u n d neuen Wel t beschattet 

werden. Aus vier K o n t i n e n t e n s tammen die hier vereinigten 

P a l m e n : Dat te lpa lmen (Phoenix) aus d e m Mit te lmeergebiete , 

afr ikanische Zwergpalmen (Chamaerops), indomalayische Brenn

pa lmen (Caryota), deren K r o n e durch ihre doppel t u n d unpaar 

gefiederten B lä t t e r einen absonderl ichen A n b l i c k g e w ä h r t , die 

ostindische Zuckerpalme (Arenga), deren stolzer Wuchs u n d pracht

vol le Wedel sich m i t der P a l m e n k ö n i g i n der A n t i l l e n (Oreodoxa) 

messen, die Sagopalme (Metroxylon) der Sundainseln u n d dazu 

viele v o m benachbarten Festlande, die prachtvol le Sabal m i t 

ih ren riesigen F ä c h e r b l ä t t e r n , B u r i t i u n d Mor i che . Aus den Bos-

ketten d r ä n g e n sich asiatische Po.ndanusa.vten vor , die sich du rch 

zahlreiche armstarke Luf twurze ln auf den B o d e n s t ü t z e n ; <einen 

grossen Rasenplatz n i m m t ein einziger Feigenbaum (Ficus religiosa) 

ein, dessen Ä s t e sich wi r r durcheinander schlingen u n d dessen 

L u f t w u r z e l n wie Taue v o m Boden i n das Laubwerk ziehen. D i e 

geselligen Vereine Port o f Spains l ieben es, sich i n diesem Baume, 

der eine F ü l l e n a t ü r l i c h e r S i t zp lä tze g e w ä h r t , photographieren zu 

lassen. Die K r o n e der M e r k w ü r d i g k e i t e n s ind vie l le icht d ie 

Gruppen jener riesigen Musaceen (Ravenald), be i welchen die 

kolossalen B lä t t e r zweizeilig angeordnet s ind u n d einen ungeheueren 

F ä c h e r b i l den , den ein hoher, s ä u l e n f ö r m i g e r S tamm t räg t . Sie 

wachsen i n den U r w ä l d e r n Guyanas u n d Bras i l iens ; eine noch 

m ä c h t i g e r e A r t gedeiht i n Madagaskar, wo diese wunderbaren 

G e w ä c h s e » B ä u m e des R e i s e n d e n « genannt werden, we i l sich i n 

ihren Blat tscheiden das Wasser i n solcher Menge sammelt , dass 

sie i n d ü r r e n Gegenden m i t G e t r ä n k aushelfen. 

Aus dem Garten gelangt man durch einen U r w a l d p t a d i n 

das Marawa l l , ein T h a l , dessen F l ü s s c h e n die Stadt m i t T r i n k 

wasser speist und den wundervol ls ten Spaziergang bietet, der sich 

in den T r o p e n denken läss t . D i e wohlgeprlegte Strasse s ä u m e n 

b a l d der U r w a l d , welcher hier l ichter ist als sonst u n d seine 

http://Po.ndanusa.vten
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T y p e n f ü l l e klarer erkennen lässt , ba ld alte, tiefschattige Kakao

pflanzungen, oder er ist von riesigen Bambusen eingefasst, die 

übe r i h m i n spitzem Bogen zusammenschlagen ; wi r wandeln wie 

in einer gotischen Ha l l e . Die feierliche St immung w i r d e r h ö h t 

durch ein K l i n g e n , das sich wie ein vers tä rk tes Aeolsharfenspiel 

a n h ö r t : es sind die hohlen Bambusrohre , welche der W i n d 

gegeneinander bewegt, und die nun i n mannigfaltiger Abst immung 

t ö n e n . 
T r i n i d a d ist ein losgelös tes Stück Festland. Seine Gebirge, 

von denen sich die nö rd l i chen fast i o o o Meter hoch erheben, 

sind Fortsetzungen der K ü s t e n k o r d i l l e r e von Venezuela. Flora 

und Fauna weisen mehr auf die brasilianische als die west

indische Region h in . M i t dem Kontinente teil t T r i n i d a d eine 
Reihe der grösseren Säuger und viele R e p r ä s e n t a n t e n seiner 

p r ä c h t i g e n Vogelwelt . 
I n der N ä h e des Meeres, mi t Vorl iebe am K ü s t e n s a u m e , 

hausen Agutis i n selbstgegrabenen H ö h l e n . Die menschlichen 

Ansiedlungen besuchen r äube r i s che Beutelratten, von denen T r i n i d a d 

eine mi t dem Festlande teilt (Didelphys murina) und zwei eigen

tüml i che Ar ten besitzt (D. carri und trinitatis). I n dichten 

Buschungen versteckt sich t agsübe r der Paka, und in den un
b e r ü h r t e n inneren Gegenden leben die drei häuf ige ren Ameisen

b ä r e n des Orinocogebietes, der grösste seiner Sippe, der M ä h n e n 
a m e i s e n b ä r , Tamandua und Z w e r g a m e i s e n b ä r . Auch ein Gürte l t ier 

(Dasypus novemcinctus) ist uns gefolgt. I m U r w a l d ü b e r r a s c h t 

uns das Grunzen der Nabel- und Bisamschweine, und auf den 
Savannen weiden Rude l brauner Spiesshirsche. Die Affen fehlen, 

aber in den B ä u m e n tummeln sich Greifstachler (Coendu prehen-

silis) und E i c h h ö r n c h e n (Sciurus aestuans); diese und die V ö g e l 

oder ihre Nester belauern die Pardelkatze, meines Wissens die 

einzige ihrer Famil ie auf T r i n i d a d , und der Grison (Galictis 

vittata), ein tropischer Marde r ; nur nach Kerbt ieren sucht ein 

anderer, der Mapuri to , die B ä u m e ab. 
E i n kleiner, aber recht bunter Ä r a (Ära hahni) nebst zwei 

Amazonenpapageien (Chrysotis atnazonica und ochrocephala) und 

dem g r ü n e n , b l auköpf igen Pionias menstruus, einem uns aus 

Columbien bekannten Stumpfschwanzpapagei, erfül len die W ä l d e r 

m i t ihrem G e s c h w ä t z , die ein grosser Pfefferfresser (Rhamphastos 
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vitellinus), Scharen v o n Pracht f inken , l a n g g e s c h w ä n z t e Momotus, 

g l ä n z e n d e Trogon, K o l o n i e e n v o n Icterus m i t den auffa l lenden 

H ä n g e n e s t e r n , schwirrende K o l i b r i s u n d viele andere Sippen be

leben, die i n f o r t w ä h r e n d e m Wachs tum begr i f fen s ind , da sich 

die V ö g e l eines k r ä f t i g e n Regierungsschutzes erfreuen. Jede Jagd 

ist streng untersagt. Ganz kolossal haben sich unter dieser 

Gunst die Gallinazos v e r m e h r t ; zu H u n d e r t e n hocken sie o f t i n 

der Stadt auf einem Dachf i r s t e ; die Nah rung ist bereits so knapp , 

dass u m den g e r i n g f ü g i g s t e n A b f a l l i n m ö r d e r i s c h e n K ä m p f e n 

gestritten w i r d . I c h habe die gefiederten Strassenpolizisten auch 

auf den ü b r i g e n k le inen A n t i l l e n angetroffen, welche w i r besuchten, 

u n d war sehr erstaunt, sie i n Barbados n ich t mehr zu finden. 

F re i l i ch besitzt dieses kle ine E i l a n d eine von den Grenadinen 

gesonderte En t s t ehung , denn es verdankt seine Existenz den 

K o r a l l e n . D ie gesamte Landfauna muss daher s p ä t e r ein

gewandert sein, was dem sehr schlecht f l iegenden Aasgeier un

m ö g l i c h war. 
T r i n i d a d ist ausserordentlich reich an Schlangen. D i e 

Burschen, welche einen M o n a t h indu rch fü r m i c h pirschten, 

brachten beinahe jeden T a g andere Ar t en . I n den W ä l d e r n 

verbergen sich zwei Riesenschlangen, Boa constrictor u n d die 

kleinere divinoloqua, welche nur noch auf D o m i n i c a u n d St. L u c i a 

v o r k o m m t . V o n den Nat te rn s ind einige uns bereits bekannte 

Liophis (L. reginae u n d melanotus) und ausserdem die hervor

ragend k rä f t i ge , fast armstarke, schwarze Colubcr corais, welche 

zwei Meter misst, gemein, von den Prunkot te rn die schwarzgelb-

rote Elaps corallinus und die ü b e r i Meter lange E. marcgravii; 

die V i p e r n ver t r i t t die weitverbreitete riesige Rautenschlange 

(Lachesis lanceolatus), eine nahe Vewandte der Klapperschlangen, 

aber ohne die Rassel. A n Eidechsen begegnet man o f t den 

re izenden, l a n g g e s c h w ä n z t e n All igatorechsen (Anolis alligator), 

welche sich auf den d ü n n s t e n Zweigspi tzen, wiegen u n d scheinbar 

i m Vert rauen auf ih r g r ü n l i c h e s Schuppenkleid , das sie wen ig i m 

L a u b hervorhebt, den Menschen nicht f l iehen, u n d gelegentlich 

jenen riesigen, fü r das Fest land charakteristischen Leguanen, 

w ä h r e n d von den sonnigen Stellen Schienenechsen, Cnanidophorus 

murinus und leinniscatus, die grossen und gemeinen ostandinen 

A r t e n , Besitz ergr i f fen . A u c h i n T r i n i d a d f and i c h den g rös s t en 
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Laubfrosch der neuen Welt (Hyla ntaxima) m i t einer anderen 

ostandinen (H. appendiculata) und einer neuen A r t (H. lineo-
maculata), und in das Cicaden- und Heuschreckenkonzert mischten 

sich abends die Rufe der R i e s e n k r ö t e , Bufo marinus, die wi r 

zuerst am Magdalena h ö r t e n . Die Insektenwelt ist eine Muster

karte der ungeheueren Tier ra caliente von den K ü s t e n des 

Caraibischen Meeres bis zum Amazonas; alle Famil ien und eine 

gewaltige Anzahl Gattungen sind in einer oder wenigen Ar ten 

vertreten, die sich teilweise so eigenartig v e r ä n d e r t haben, dass 

sie für besondere Spezies gelten. 
W i r betonten bereits i m ersten K a p i t e l , dass T r i n i d a d i n 

der Ar ten fü l l e an Landschnecken hinter den grossen Ant i l l en 

zurücks teh t , trotzdem fühl t sich der Reisende, welcher vom Fest
lande kommt , durch die Mannigfal t igkeit und den Indiv iduen

reichtum übe r r a sch t , m i t dem i h m hier die Mollusken entgegen

treten. Der Meeresstrand ist ausserordentlich reich an Austern, 

welche sich an der Mangle ansiedeln, weshalb sie »an den 

B ä u m e n w a c h s e n « . Die Austernfischerei w i r d nur von den 

Chinesen a u s g e ü b t ; das Dutzend kostet i m besten Ho te l 

40 Pfennige. 
T r i n i d a d steht bei den Zoologen in besonderem Ansehen, 

wei l es den b e r ü h m t e n Peripatus i n grösserer Anzahl beherbergt. 

Dieses seltsame G e s c h ö p f ist halb W u r m , halb Tausendfuss und 

gil t als Urtracheat. A n jenen erinnern die kurzen Beinstummel, 
welche in hohem Grade den Parapodien gewisser mariner Borsten

w ü r m e r gleichen, und i n der inneren Organisation die Nieren, 

an diesen die Atmungsorgane, die Tracheen. Es ist der letzte 

Ü b e r r e s t der Stammeltern unserer Insektenwelt, der, wie manche 

alten G e s c h ö p f e , üb r igens fast um die ganze Welt i n einem 

tropisch-subtropischen Gür te l verbreitet ist , aber auf unserem 

Eilande besonders zu gedeihen scheint. Immerh in w i r d das 

eh rwürd ige Wesen auch hier nicht gemein, und ich bekam nur 

ein Exemplar, da es bei dem Regen seine Schlupfwinkel, morsches 

H o l z und welkes Laub, verlassen hatte und umherstreifte. Ausser

dem ist T r i n i d a d reich an Landplanarien und Landblutegeln, 

beides Wurmtiere, welche wegen ihrer abweichenden Lebensweise 

das Augenmerk des Naturforschers besonders fesseln. 
Was Wunder, wenn sich inmit ten einer solchen Tierwel t 
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die Gebildeten ihrem Studium hingeben und ein Verein natur

forschender Freunde b l ü h t ! E r hat sogar e in kleines Museum 

errichtet, welches i ch m i t grossem Interesse wiede rho l t besucht 

habe, v o l l aufr ichtiger Bewunderung fü r die jungen Leute , welche 

nach den T a g e s g e s c h ä f t e n i n durchaus wissenschaftl icher Weise 

die Na tur ihrer H e i m a t studieren. Besonders muss i ch des V o r 

sitzenden, H e r r n Ur ichs , gedenken, eines i n der zoologischen 

W e l t schon l ä n g s t bekannten Gentlemans, da er n ich t a l le in an 

der L ö s u n g schwieriger biologischer Probleme t h ä t i g e n A n t e i l 

nahm, sondern vor a l lem vielen Zoologen Europas die von i h m 

entdeckten S c h ä t z e zuwandte. 

O b w o h l die ü b e r a u s f ruchtbare Insel weite F l ä c h e n kul tur

f ä h i g e n Landes besitzt , geht der A n b a u zur Zei t noch zu rück . 

Seit dem kolossalen Aufschwung nament l ich unserer R ü b e n z u c k e r 

fabr ika t ion krankt die Landwir t schaf t T r i n i d a d s , welche vornehm

l i c h Zuckerrohr pflanzt. D e n ersten schweren Schlag erhiel t sie 

durch A u f h e b u n g der Sklavere i ; von dem zweiten w i r d sie sich 

nur erholen, wenn die E i n f u h r der K o l o n i e e n v o m Mut te r lande 

dem ü b r i g e n Auslande g e g e n ü b e r bevorzugt w i r d , w o r a n m a n 

arbeitet, u n d worauf i m K e r n die imperial ist ische Propaganda h i n 

zielt — oder a l l m ä h l i c h andere N u t z g e w ä c h s e an die Stelle der 

Cana treten. M a n ku l t iv ie r t schon jetzt i m grossen Massstabe 

K a k a o u n d Kaf fee u n d daneben Reis, Baumwol l e u n d K o k o s 

palmen, die grosse W ä l d e r an den K ü s t e n s ä u m e n b i l den . Unser 

K o n s u l sagte mi r , dass die l andwir t schaf t l i chen Grossbetriebe, 

welche vorherrschen, schon l ä n g s t bankerot t w ä r e n , wenn sie 

n ich t die Bank von Eng land der al lzu enormen Schulden wegen 

hiel te , welche jene bei ihr kontrahier ten . Der E x p o r t v o n Zucker

rohr ist von 1894 — 97 u m 250 000 Pfund. Ster l ing z u r ü c k g e g a n g e n , 

ein D e f i z i t , das v o r l ä u f i g durch keine andere Ku l tu rp f l anze aus
geglichen w i r d . 

M i t t e Juni verliess i ch T r i n i d a d m i t dem Roya l M a i l Dampfe r 

» E d e n « . I n der letzten Zei t war die Tempera tur d r ü c k e n d 

s c h w ü l geworden u n d die L u f t so feucht, dass sich die Stiefel 

v o m A b e n d bis zum Morgen i n g r ü n e n Sch immel e i n h ü l l t e n . 

Meine Sammlungen sollten mi r auf e inem Segelschiff fo lgen. 

Der » E d e n « f ü h r t e uns an den Grenadinen en t l ang , welche sich 

durch Fruchtbarke i t u n d ü p p i g e Vegeta t ion auszeichnen u n d durch 
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ihre hohen, vulkanischen Berge, die an ihnen zerstreuten Bastionen 

u n d Landsitze und die reizenden, vom felsigen Strand auf

steigenden H a f e n s t ä d t e unvergessliche Bi lder g e w ä h r e n . A n den 

beiden grösse ren , Grenada u n d St. Vincent , gingen wir vor Anker 

und besuchten auf der letzteren für einige Stunden die Haupt-

und Hafenstadt Kings town. Saint Vincent ist durch und durch 

v n l k ä n i s c h . Einer der Kra ter war noch i m Anfang unseres Jahr

hunderts thä t ig . Den Hafen bi ldet eine p räch t ige , tiefe Buch t ; 

er gehör t zu den gröss ten und sichersten Westindiens. Tro tzdem 

ist die Stadt m e r k w ü r d i g stil l und bi ldet einen auffallenden 

Gegensatz zu Bridgetown auf Barbados, welches wir einen T a g 

spä te r erreichten. W i r bekamen einen Vorgeschmack von dem 

Tre iben , welches uns hier an L a n d erwartete, schon an Bord 

unseres Dampfers , den Dutzende kleiner K ä h n e , Li l iputaner

fahrzeuge, umkreisten. Ihre Insassen, nackte Knaben in allen 

Schattierungen vom kaukasischen Weiss bis zum ebenholz

g l ä n z e n d e n Negerschwarz, schrieen nach M ü n z e n , um ihre 

T a u c h e r k u n s t s t ü c k e zu zeigen. Die Jungen balgten sich i n den 

Fluten um die zu Grunde gleitenden Heller. Die kleine Kora l len

insel g e h ö r t zu den volkreichsten Terr i tor ien der Welt . A u f 

einen Quadratkilometer kommen etwa 430 Einwohner, für deren 
E r n ä h r u n g na tü r l i ch die Insel nicht ausreicht, obwohl sie einen 

Garten darstellt, in dem jeder Schuh ausgenutzt ist. Aber der 

Hande l pulsiert lebhafter als sonstwo; für das niedere V o l k 
spielen die »frutt i d i m a r e « eine grosse Rolle und ausser

dem der bedeutende Fremdenverkehr , da Barbados das be

suchteste westindische Bad ist. Die Insel heisst offiziel l »Ba th 

B a r b a d o s « . Sie besitzt den prachtvol len , freien und festen 

Badestrand m i t herrlichem Wellenschlag, welcher T r i n i d a d 

wenigstens i n der N ä h e Port o f Spains mangelt. D ie Ge

schä f t e i n den Hafenstrassen gleichen Ausstellungen sämt l i che r 

M e e r e s k u r i o s i t ä t e n ; ich habe niemals so viele abenteuerlich ge

formte Fische und wunderbare Muscheln zusammen gesehen als 

i n ihren L ä d e n . 
I n den schmalen Kokoshainen, welche sich an dem blendend-

weissen Strande hinziehen, nahm ich Abschied von den Tropen . 

Es waren die letzten Palmen, die wir sehen sollten, denn nun 

trug, uns der » A t r a t o « , ein grösserer Dampfer der n ä m l i c h e n 
Bürger, »Reise eines Naturforschers«. 25 
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L i n i e , auf seiner Reise v o n Co lon i n die H e i m a t z u r ü c k ; f r e i l i c h 

n ich t ohne ein ernstliches Abenteuer . 

E ine halbe Tagereise vor den Azoren bemerk ten w i r an 

einem wolkenlosen Morgen einen k le inen D a m p f e r , dessen 

K u r s den unseren schneiden musste , u n d der unglaubl icher 

"Weise derart l i e f , dass er von dem unseren i n der F lanke 

angerannt wurde . W i r sahen das U n h e i l k o m m e n . D i e an

genehme N a c h f r ü h s t ü c k s s t i m m u n g verwandel te sich i n grosse, 

wenn auch g e d ä m p f t e Auf regung . M a n suchte die M i t t e des 

Schiffes auf und sicherte sich i rgend eine S t ü t z e zum A n k l a m m e r n . 

Unser Schi f f begann zu stoppen. Es war zu spä t . E i n K r a c h e n 

g ing du rch seinen gewalt igen K ö r p e r ; das Schreien der Frauen 

u n d K i n d e r begleitete die Katastrophe, welche fü r uns g n ä d i g 

m i t einem leicht reparierten L o c h i m Vorsteven ablief. D e m 

kleineren Fahrzeug wurde ein D r i t t e l der rechten Seite ze r s tö r t , 

aber es hiel t sich imstande, zu den Azoren z u r ü c k z u k e h r e n , v o n 

wo es m i t F r ü c h t e n beladen herkam. 

Der »At r a to« brachte uns bis Cherbourg. H i e r erhiel t i c h 

durch die stolze » A u g u s t a V i k t o r i a « , welche auf ihrer R ü c k r e i s e 

v o n Newyork nach H a m b u r g in diesem b e r ü h m t e n f r a n z ö s i s c h e n 

Kriegshafen an leg t , schnellere V e r b i n d u n g m i t meiner nord

deutschen H e i m a t als ü b e r Paris. A m letzten Jun i erwachten 
wir be i Cuxhafen. 
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der Llanosmimosen 261. 

Möller s. Belt. 
Monte redondo, Posada 232. 
Morichepalme 349. 
Morphiden 239. 
Mosqu i tos oder Zancudos und Jejen 

62. 
Muzo (Schmetterling) 239. 

Nabelschwein 258. 
Nachäffung s. Mimikry. 
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Nattern s. Schlangen. 
Negro, Rio 226 f. 
Negro, Thal des Rio 226. 
Nigua s. Sandfloh. 
Niopopulver s. Yopopulver. 
Nutzhölzer 316. 
Nymphaliden 235. 

Obstbäume S. Kulturgewächse. 
Ocoa, Rio 257. 
Ölpalme s. Corozo. 
Orchideen 202. 
O r i n o c o 360 f. —Wechsel der Land

schaft 361. — Temperatur des 
Wassers 361. — Granite 362. — 
Breite beim Apure 362. — Eng-
pass 363. — Arra-u-Schildkröte u. 
deren Eierernte 363. — Stärkere 
Besiedelung der Ufer zur Zeit der 
Spanier 365. — Der Höllenschlund 
366. — I m Delta 375. 

O r o c u e , Ort 335 f. Lage und Bau 
336. — Kommerzielle Bedeutung 
337. — Geschäftsverkehr 340. — 
Schicksale eines deutschen Kauf
mannes 341. — Landschaft 343. 

Otomaken 348. 

Pacho, Stadt 284. 
Paka 324. 
P a l m e n , am Magdalena 44. — Kokos-, 

Königs- und Steinnusspalmen 44. 
— Kletternde Palmen 46. — Der 
Tierra fria und des Päramo 182. — 
Wachspalme, Stelzenpalme und 
andere Palmen der Tierra templada 
200. — Der Llanos 263. — Nutz
palmen der Llanos (Moriche, Buriti, 
Piritu, Jagua, Corozo) 349. 

Pandi, Ort 215. 
Papage ien , Araras und Kurz

schwanz-Papageien 58. 
Papilioniden (Schwalbenschwänze) 237. 
P ä r a m o 125. — Klima 125 und 192. 

— Kulturgewächse 126. — Aus
dehnung bei Bogotä 182. — Vege

tation 182. — Niedere Tierwelt 
186 und 192. — Säugetiere 187. — 
Vögel 187. — Amphibien u.Reptilien 
190.—Insekten 191.—Ansiedelungen 
192 und 222. — Krüppelwald 198. 
— Stimmung und Landschaft 270. 

Päramo bei Zipaquirä 270. 
Päramo de Cruz Verde 222bis224, 290. 
Päramo de la Suma Paz 221. 
Päramo vonChingasa, Anstieg zum 295. 
Paturia, Ort 65. 
Pekaris s. Nabel- und Bisamschwein. 
Perico, Ansiedelung 87. 
Peripatus (Urtracheat) 383. 
Pfefferfresser 59. 
Piapoco-Indianer 349. 
Pieriden (Weisslinge) 238. 
Prachtfalter 239 und 240. 
Prachtfinken 209. 
Prachtkäfer 245. 
Puente natural s. Brücke von Pandi. 
Puerto Canal s. Barrigon. 
Pue r to Cabe l lo 18. — Mangle 18. 

— Flora und Fauna 19. — Urwald
strasse nach Valencia 20. 

Purnio, Goldmine 90. 

Quetame, Ort 265. 
Quinoahirse s. Kulturgewächse. 

Ravenala (Musacee) 114 und 380. 
Raya (Fisch) 82. 
Regenpfeifer 281. 
R e g e n z e i t , Wirkung auf die Saum

pfade 270, 283, 301 und 302. — 
A m Magdalena 93. — I m Hoch
gebirge 142 und 288. — Östlich 
der Anden 220. 

Reh, der Llanos 324. 
Reiher 328. 
R e i s e n , das, Ausrüstung 127. — 

Familienreisen 195. — Vor der 
Laudherberge angelangt 232. — 
Der Abend in der Herberge. 

R e p t i l i e n , der Antillen 9 und 382. 
— Der Brasilianischen Subregion 
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54- — Krokodil des Magdalena 56. 
— Schlangen der Tierra caliente 67. 
— Eidechsen der Tierra caliente 
102. — Der Tierra fria 176 und 
180. — Des Päramo 190. — Höchste 
Erhebung in den Anden 191. — 
Krokodile und Alligatoren des Meta 
und Orinoco 352. — Arra-u-Schild-
kröte und deren Eierernte 363. — 
Brutpflege der Krokodile 364. — 
Von Trinidad 382. 

Riesenschlangen 330. 
Ringelechsen 104. 
Rollschwanzaffen s. Affen. 
Rubiaceen 200. 
Ruiz, Schneegebirge 89 und 133. 

Saisondimorphismus bei Schmetter
lingen 294. 

Salzbergwerke von Zipaquirä 269. 
San Pedro de Arimenas, Ort 333. 
Sandfloh 107. 
Sarzaparilla 317. 
S ä u g e t i e r e , der Antillen 8 und 381. 

— Der Brasilianischen Subregion 
49. — Affen am Magdalena 60. — 
Ihre höchste Erhebung in den Anden 
186. — Des Päramo 187. — Fisch
otter 257. — Nabel- und Bisam
schwein 258. — Wasserschwein 
259. — Der Tierra fria 285. — 
Bergtapir 285. — Stinktier 286. — 
Nasen- und Wickelbär 286. — 
Eichhörnchen 287. — Affen am 
Meta und Orinoco 318 f. — Hirsche 
im Osten der Anden 324. — Paka 
324. — Aguti 325. — Greifstachler 
325. — Gürteltiere 325. — Ameisen
bären 327. — Delphine 359. — 
Lamantin 359. — Von Trinidad 381. 

Saumpfade. Von Honda nach Bo
gotä 128 f. — Von Tierra negra 
nach Pandi 198 f. — Von Bogotä 
nach Villavicencio 220 f. und 299 f. 
— Von Zipaquirä nach Susa und 

Pacho 269 f. — Von Bogotä nach 
La Union 289. 

Savan i l l a , Columbianischer Hafen 
24. — Eisenbahn nach Barran
quilla 25. 

Savanna von Bogotä 173. —Land-
schaftlicher Charakter 174. — Vege
tation 174. — Fauna 176. — Die 
Savanna war einst ein See 180. — 
Landwirtschaft 181. — Besuch einer 
Hacienda 181. — In sommerlicher 
Gewandung 195. 

S c h i l d k r ö t e n 260 u. 352. — Arra-u-
Schildkröte und deren Eierernte 363. 

Schimper ' s Untersuchungen über 
die Blattschneideameisen 98. 

Schlangen, der Tierra caliente 67. 
— Giftschlangen und deren Naturell 
68. — Prunkottern 68. — Mimikry 69. 
— Mitteigegen Schlangenbiss 69 und 
317- — Vipern 70. — Klapper
schlange 70. — Harmlose Nattern 70 
und 71. —Wurmschlangen 70. — Der 
Tierra fria 177. — Baumschlangen 
33°- — Riesenschlangen 330. — 
Von Trinidad 382. 

Schmet t e r l inge , bei Puerto Cabello 
19. — Im Uiwalde am Purnio 94. 
— Nachtfalter von Bogotä 146. — 
Der Tierra fria 177. — Des Päramo 
191. — Der Tierra templada 212 
und 293. — Der Tierra caliente 
235. — Mimikry 242. — Beim 
Abendtrunke 261. — Saison
dimorphismus (Wirkung derTrocken-
und Regenzeit auf Grösse, Färbung 
und Zeichnung) 294. 

Schnecken, reiche Entwicklung auf 
dem Antillen 10. — Der Tierra 
caliente am Magdalena 100. — Des 
Hochgebirges 192. — Reichtum in 
den Llanos 353. 

S c h u t z f ä r b u n g , der Insekten (Wan
delnde Blätter und Stengel) 101. — 
Bei Cicaden des Päramo 191. — 
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Bei Schmetterlingen 237 und 240. 
— Bei Käfern 249. — Bei Säugern 
(Warnfarbe) 286. 

Schweifaffen s. Affen. 
Schweizerkibitz 281. 
Secco, Rio 128. 
Seidenaffen s. Affen. 
S k o r p i o n e , Fabeln der Eingeborenen 

72. — Der Tierra caliente IOO. — 
Gefährlichkeit 107. — Des Hoch
gebirges 180, 276 und 297. 

Soacha, Ort 195. 
Soldados (Störche) 328. 
Spanner 241. 
Spiesshirsch s. Hirsche. 
S p i n n e n , der Tierra caliente IOO. — 

Des Hochgebirges 192 276 und 297. 
Spornflügler 282. 
Springaffen s. Affen. 
Stärke, Gewinnung 313. 
Stärlinge 210. 
Sternenhimmel 343. 
Störche 328. 
St. D o m i n g o 7. — Fauna 7. — 

Geschichte und politische Zustände 
10. 

St. E s t eban , eine Villeukolonie im 
Urwalde 20. — Fauna und Flora 20. 

St. Thomas 4. 
St. Vincent 385. 
Susa, Ort 273. 
Sutatausa, Ort 271. 

Tabak S. Kulturgewächse. 
Tauschgeschäft 340. 
T a u s e n d f ü s s e r , der Tierra caliente 

IOO. — Des Hochgebirges 192. — 
s. auch Peripatus. 

Tejueidechsen 104. 
Tequendama, berühmter Wasserfall 

197. 
T i e r r a ca l i en te 122. — Vogelwelt 

58 und 328. — Affen 60 und 259. 
— Stechmücken 62. — Schlangen 
67 und 330. — Fische Sound 351. 
— Urwald 44, 91 und 234. — 

Ameisen 95. — Eidechsen 102. — 
Leuchtende und musizierende In 
sekten 106. — Plagegeister 107. — 
Klima HO und 120. — Kultur
gewächse 113. — Schmetterlings
welt 235. — Käfer 243. — Blatt
wanzen 250. — Säuger 259, 321 
und 359. 

T i e r r a f r i a 123. — Klima 123. — 
Sitz der altindianischen Kultur 124. 
— Kulturgewächse 124. — Eintritt 
in die Tierra fria 137. — Blut
sauger 138. — Vegetation 174. — 
Fauna 147, 176, 180, 275, 277 f. 

Vegetation im Thale des Rio 
Funza 196. — Vogelwelt 277. — 
Säuger 285. 

Tierra negra, Ansiedlung 195. 

T i e r r a t e m p l a d a 121. — Kultur
gewächse 121. — Klima 123. — 
Blütenpracht 132. — Farnheiden 
1 3 6 . — Urwald 198. — Palmen 
und Baumfarne 201. — Orchideen 
202. — Vegetation der Lichtungen 
204. — Fauna 208. — Vogelwelt 
2 0 8 . _ Schmetterlinge 212 und 293. 

T i t i s. Affen. 
Tolima, Schneeberg 133. 
Tolubalsambaum 46. 
Toukabohne 317. 
Totenköpfchen s. Affen. 
Totuma, Trinkgefass 215. 
Totumabaum 215. 
T r i n i d a d 377 f, — Port of Spain 

378. — Bevölkerung (Hindus) 377. 
— Als Sommerfrische der Nord
amerikaner 379. — Der botanische 
Gatten 380. — Fauna 381. — Peri
patus 383. — Niedergang der Zucker-
rohrpflanzungen 384. 

Trogoniden 211. 
Trockenzeit, Vergleich mit dem nordi

schen Winter 203. 
Tropenlutt, Durchsichtigkeit derselben 

225. 
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Ubate, Ort 273. 
Ubaque , Hochgebirgssee 296. — 

Plankton 297. 
Ubaque, Ort 291. 
Ubaque, Rio 291. 
U r w a l d , am Magdalena 44. — Palmen 

44. — Kautschuk- und Balsam
baum 45. — Hauptsächliche Laub
bäume 46. — Kletterpflanzen 46. 
— Am Purnio 91. — Beziehung 
zwischen Dichtigkeit und Mannig
faltigkeit der Gewächse 92. — 
Blütenarmut 92. — Schaugebilde 
der Blüten 93. — Blattformen 93. 
—Jahreszeiten und Blüteperioden 93. 
— Der tropische Urwald ist nicht 
reicher an Tieren als unser Buchen
wald 94. — Statistische Unter
suchungen darüber 94. — Be
herrscherin des Urwaldes ist die 
Ameise 95. — Bodenfauna IOO. 
— Der Tierra templada 198. — 
Cinchonen 199. — Rubiaceen 200. 
— Wachspalme 200. — Baumfarne 
201. — Orchideen 202. — Am 
Ostfuss der Kordillere 234. — Der 
Llanos (Nutzbäume) 315. 

Vanille, in Kultur 120. — Wild 317. 
Venezuela, Nordküste 14. — Orinoco-

gebiet 360 f. 
V i l l a v i c e n c i o 253. — Der Ort 253. 

— Chinazeit 254. — Landschaft 
253 und 255. — Hacienda »El 
Buque&.— Weg zum Rio Ocoa 257-

Villeta, Ort 134. 
Vipern s. Schlangen. 
V ö g e l , der Antillen 9 und 381. — 

Der brasilianischen Subregion 53.— 
Wintergäste aus dem Norden und 
Kosmopoliten 54 und 281. — Be

wohner der Tierra caliente 58. — 
Araras und Kurzschwanzpapageien 
58. — Pfefferfresser 59. — Das 
Heer der kleineren Vögel 60. — 
Aasgeier (Gallinazos) 105. — Ein 
zahmer Hokko 105. — Höchste 
Erhebung in den Anden 187. — 
Des Päramo 188. — Der Tierra 
templada 208. — Prachtfinken 209. 
— Stärlinge 210. —• Ameisenvögel 
2*11. — Trogonideu 211. — Der 
Tierra fria 277. — Kolibri 277. — 
Coerebiden 279. — Klippenvögel 
279. — Fasane 280. — Regen
pfeifer 281. — Schweizerkibitz 281. 
— Spornflügler 282. — Am Meta 
328. — Reiher 328. — Störche 
(soldados) 328. — Flamingos 329. 
— Ibis 329. — Löffelreiher 329. — 
Rallen, Rohrhühner, Enten 329. — 
Von Trinidad 381. 

Wanzen s. Hemipteren. 
Wasserscheide zwischen Magda

lena und Orinoco 224. 
Wasserschwein 259. 
Weihnachtsfest, ein eigenartiges 206. 
Welse des Magdalena 80. 
Wollaffen s. Affen. 
Würmer des Päramo 186. 
Wurmschlangsn s. Schlangen. 

Yopopulver 348. 
Yoposchnupfapparat 347. 
Yeguas, Ort 73. 

Zancudos s. Mosquitos. 
Zipaquirä, Stadt 269. 
Zitteraale s. Gymnoten. 
Zuckerrohr s. Kulturgewächse. 
Zuckerrohrmühle 233, 



Druck von Oskar Bonde in Altenburg. 



I 



I . T s 
de 

v e r t i k a l e n V e r b r e i t u n g w i c h t i g e r K u l t u r - u n d C l 

Schneegrenze. 

W 
p 
a 
P 
0 
n 
a 

N 
(= 
o 
o 
•-t 
N 
O 
3* 
-I 

ort) 
p 

R 
3 
S 
> 
R 

P» 
3 
» 
3 
P 
vi 5 

o 
e 
B" 
o 
P 
er 

P 
3 
i 
Ol 

o o 
3. 
o 
er 

R1 

er 
o 
vi 

TJ 
P 
i—* 
B 
« 
D 

| 
S 
.2 

Er 2. 
B" 
3 
P 

p: 
P 

8 
a 
.R 

p 
o-
P 
i—i 
o 
n 

f 

I 

CA 
P 

3 

P 
o 
3-
VI 
3̂ 
p 
3 
n 
3 

P 
'S. a 
p: £ 
EL n 
3̂  v: 

P 
I 
o 

o o 
R 

R 

o 
3 
o 
ET 
O 
3 3 

2 
3 
<t 
3 
P 
3 

3 
o 
3 
ft 
3 

N 
o 
p 
3 
P 
cr 
p: 
P 

P 
3 
orq 
O 

8 

1 

R 
«ä 
R 

3̂ *d 
W p 
T3 8 

R 
I 
R 
X 
8 
5! 

P 
P 

P 
P 
O 
P 



t & b e l l e 

^tharakterpflanzen in den columbianischen Anden. 

o 
S 
CS 
)-
•Bi 

ei 

, CS 
M 

1) 
H 







I I . TO 
de 

v e r t i k a l e n V e r b r e i t u n g d e r W i r b e l t i e f 

5000, 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

4000, 
9 

8 
"1 

6 
5 

4 
3 

;ooo. 

/ 
6 

4 
o 
2 
I 

2000 , 
9 

8 
7 

6 
5 

4 

2 
1 
1000, 
0 

8 
7 

6 
5 

4 

Schneegrenze. 

td 4 JÖ 3 
Q 
B 
13? 
rp 
P 

h- es 

o 
(=1 
CA 
O 
P 
c 
P 
=t> 
P 

i-i P 
n> eres 

P 
rt> P 

*ö O ^ 
P M P 

£? 23 £ ^ £ 

p 

c 

s 

hr] 

p* s. 

g II 

o 
pr 
et <ü 

W Z W 
o' 
sr er p 
3- =? 

•0. T 

I 

er „ 

<v 
5 P 

5: 3 
p: 
c 

•3 

1 

S n n Ss 

3 s 2- 2. § 

c » 'S, 5 P 

= -r =r c 2 
A. S' H O ffl 

CR C* ' 

r. Ä r. - ffi 
es 2 P p P 
3- 5- 5 £ ? 
(i « S a S o 

tr 
p 
ps 
C 

PI r* 

ft * 
S 



i b e l l e 

fer 
e r e i n d e n c o l u m b i a n i s c h e n A n d e n . 

p: P 
•1 P 

™ % & 
• ET ** 

>-" N, 
CD CD 
CD 

1 I 
i—1 

S' 
CD . 

td 
P 
ET: O: 
S erq o 

CT 
CD 

o: SC 
CD 

K 
p 
P 
Crq 
CD 

H C/3 
Hl 13 
o o> 
crq o 
- t3- n> crq 

er o 
2, "es 

CD 

> H 
Hj P 
^ CD 

6 ff W W g W W W 
: o P 2. o: S 8 

T3 
cd 
'S. 
<L> r ~ 

CD 

E>j 
Sa

fe 

CD 

Ö 

ti. CD 
H 

p 
p 

C/J c*- CD 
«•» H 
o: n> P 

a* P 

E ^ 
CD BT Ol 
n g o 
K erq 
CD CD 

hc] C/2 

o 
Br re o 

Cfq 
CD 

et 
c 

^ t-r4 ^ 
7> S 
CD ft 
erq rR 
CD Cctj 
P CD 

"ö >-
CD1 

CD 
c 

O n- IL, 

2. 
Bei 
ET <V 
CD 
Co 
P V 

7Q 
• CD 

BT S- B f» 

Cfq 
CD 
CD 
CD 







I i i . rs» 
de 

v e r t i k a l e n V e r b r e i t u n g c h a r a k t e r i s t i s c h e r Selm 

5000 
9 
8 
7 
6 

5 
4 
3 
2 
1 

4000 
9 
8 
7 
6 

5 
4 
3 
2 
1 

3000 
9 
8 

7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

2000 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

1000 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Schneegrenze. 

p P 
"tJ B 

crq 
o n 

CD 
i-l 
P 

0 
p Ol 

C/2 
O 
P-
B 
1—' 
er 
r» 
p 
In 
o 
er | P P N n 

^ ^ 
H- R <S 

b ö b ^ 

3 

3 i 

tu > ^ g 
R 

65 

tr. 
p 
< i 
n 

P- ES 
P 

o 3 

n e> 

o 
o 
p 
p. 
rt> 
P 

p 
rc 
p-
re 
P 

R 
R 
SS 
!t 
R 

=r 0 
p P 

' <-» 
£' 0 1 

p. »1 
a» 42 
p • 

n> <>> 3 

| 5 ^ 

„ R" 
es 

. RJ 

9 R 

R 

1-1 5 8-

R 

< 

CT 

c 
P 

p. 

R 
s 
R 

C 

3 R 

o 5T 
3 & 
1 R 

R &C{ 
g- R 
r> SS" 

S O £ 

R — orq 

es 

e 
B 
P. 

c5-
s? 
R 

P-
n 
P p 

p 
P 



T a b e l l e 
.er 

r S c h m e t t e r l i n g e i n d e n c o l u m b i a n i s c h e n A n d e n . 







. ' I V . T a t 
de 

vertikalen Verbreitung charakteristischer Käfer, Schnecken 0 

5000 
9 

l 1 
5 -

•4 I 

2 I 
1 

4000 L 

! 1 

l 1 

l 1 

i 1 
1 

3000 [ 

1 1 
7 
6 I 

l I 

l I 
I 

2000 I 

l I 

l I 

l I 

I 
* I 

1000 , 
9 

8 
7 

6 
5 

4 
3 
2 
1 

Schneegrenze. 

3 t> 
o 
p 
-1 
p 
er 
rt 
3 

t> S' 
» Ä- «-
. 5 R « 
S- 5s ~* 
2 *2 R1 

Q ;* ö 

r/1 

3 

C 
p 

* 5' 3" w s-
ET 3 3 cro 

ES'sej er 
£ B: 5." 

Ei Cu 7* 
f» 11 fr 
" b 

Ii | 
I i i 
& Sf 1 

3 " • n o 3 3 

LT. 
rt 
P 
"0 
=r 

er s-

3 
n 
s . 

8 
5> 
s 
d 

ss 

1—1 
En 

I 

5 » = - « . 
—v< ä » n 
5 S4SrS.sr 
2. = n — _. 
2 ™ R 1 

C/5 
o 
p 
P 
p 
f6 
rt 
3 

X C 
*1 —< 
P s. 
2 K ?r 
p: 
ST1 

rt 

H 
rt 
3 
rt 

rt 
rt 
3 
e 
3 

o 
3 

S1 
50 
rt 
3 

1-1 
o ? 2. 3 2. 

2 S 
P O c 

EL 
rt 

rt 
3 

3" 
rt 2 
3 3 

tf 
3 
CK 
P 

-2 
3 
O 

TD 
• 

P 
yq 

& 3 
crq g 
3 2 
O 3 

3' 
rs 
3 

3- ffS 
crq; 

CL. tt • 
n C 

^ «' 
es fc p. 
S K 

3 c 
!>) -
rt S 
3 ' 



l a b e l l e 
er 

% u n d a n d e r e r n i e d e r e r T i e r e i n d e n c o l u m b i a n i s c h e n A n d e n . 

•rt 
PU 

CS 
es 

d 
cu cS 
CJ 

to c/) c/) i - 1 o ö !> i> i£ 

P-
ÖD 
o 
er 

?0 Cfq' 

P 
er 
CD 
CD 
crq 

er 
Ol 

p 
P- m 
CT 
i-t *—1 

p: 
l-H 3 
P P 
Ol oi 
iL P 
pr p_, 
? d 

H 
P 
o 

Efl (J u t-. 
rr 'es P 

p 
er 
er 
CD 
P 

crq 

P 
CD 
P 

H 
P 
d 
cn 
CD 
P 

2 & 
CD >! 

R 

tr 
CD 
<! 
o 
crq 
CD 

o 
CD T3 

CD 
P 
P-
CD 

s. l 
R ,R 
=o 
O R 

^ 
^ CD 

c-, 
5s-5" S 8" 

tt. Co Co ^ & 
8 ^ » -

3 R 
£• O 'S 

?q R 
R oi 

R. 

^ 'S 
^ 2 

er 
f 
P 
P ^ 
p-

d 

OD ^ 

crq 
CD 
g 
CD 
3' 

°5 
R 
s 

c> 
c> 
R 

Co 
8 
s 
o 
c^ 
Co 

3̂- <*! 
CjJ 8 

£ R* **S 
g o S 
£ s 2 
R 

R 3 
d: "CD P 

P * 

cr 
p4 

p-
T3 

CD d: 

o 
P 

CD 
P 
P-
CD 
w 
p: -1 
O 
P 
P 
P-



© o V i 









T i ü b e l X D e n c k . L e i p z i g 
Kgl.Bayp. Hofbuchbinderei. 


