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Vorwort zur ersten Auflage.

Im Februar 1900 erhielt ich von der Chilenischen Ge- 
sandtschaft in Berlin die Anfrage, ob ich geneigt ware, 
einen Vetwaltungsposten am Museum und eine Professur 
an der Universitat von Santiago anzunehmen. Ich erklarte 
mich bereit und verblieb beinahe acht Jahre in Chile. 
Wahrend dieser Zeit hatte ich Gelegenheit, die lang- 
gestreckte Republik vom auBersten Norden bis zur Magel- 
haensstraBe kennenzulernen, meistens im Auftrage der 
Regierung zu Studien ausgesandt. Ich vermochte mir also 
wohl ein Bild von Charakter und Bewohnern jener merk- 
wiirdigen Kiisten zu formen, zumal ich von Anfang an 
darauf bedacht war, alles Kennzeichnende zu sammeln: 
Tiere, Pflanzen und Gesteine; — aber auch Beobachtungen 
an den vielfarbigen Menschen aller Schichten, dem selt- 
samen Gesellschafts- und Staatsorganismus und besonders 
fiber das so ungleiche Milieu, in dem sich das Leben des 
eigenartigen Mischvolkes, der reinrassigen Kolonisten und 
der Indianer abspielt. Das vorliegende Buch enthalt sie. 
Es ist keine Landeskunde, aber es móchte immerhin ein 
Fiihrer sein, dem Deutschen in der Heimat eine Vor- 
stellung geben von jenen Talern und Ebenen, welche die 
gewaltigen Kordilleren begleiten und durchbrechen, Stat- 
ten, die so blumenreich und gesegnet sind: im Siiden mit 
Korn und zahllosen Friichten, im Norden mit kostbaren 
Erzen und Salzen, — und nicht minder von den Herren 
all dieser Reichtumer: dem Heer der Geknechteten, das 
sie hebt fur eine in Saus und Braus lebende winzige 
Minderheit Privilegierter, die sich stolz „la Jente” nennt, 
und der breiten Masse, die zwischen Hoch und Niedrig 
genuBhungrig anschwillt — ihrer Morał, ihren Leiden- 
schaften und Zieleń. Aber auch dem Deutschen in Chile
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móchte dies Buch sich empfehlen, sei es zum Nachschlagen, 
sei es, um das Adoptiwaterland einmal in einem anderen 
Spiegel zu mustern,

BekanntlicH ist in Sudamerika, nachst Brasilien, Chile 
friiher am meisten durch die deutsche Einwanderung be- 
vorzugt worden. Die groBen Provinzen Llanquihue und 
Valdivia sind in hervorragendem MaBe von Deutschen 
durchsetzt, desgleichen ziemlich stark die Frontera, so daB 
sich die ,,deutsche“ Zonę etwa vom 37, bis 42. Gr. s. Br. 
ausdehnt. Daraus erhellt, daB unser Reich ein wesent- 
liches Interesse an jenem siidlichsten pazifischen Staats- 
wesen besitzt und Orientierungen iiber dasselbe nicht 
zwecklos sein kónnen,

Das Bild Chiles schwankt in deutscher Beurteilung 
zwischen sehr dunkel und sehr heli. Es gibt auslandische 
Kreise in Chile, welche es sich seit Jahrzehnten zur Auf- 
gabe machten, das Land ais Eldorado zu preisen, und ge- 
bildete Riickwanderer, die es einen Raubstaat ohnegleichen 
nennen. Sollte mein Buch in dem schroffen Gegensatz der 
Meinungen vermitteln und klaren kónnen, so ware ein 
weiterer Zweck desselben erfiillt.

Lugano, 14. Juli 1909.

D. Verf,



Vorwort zur zweiten Auflage.

Die Redaktion der neuen Ausgabe der ,Acht Le.hr- 
und Wand er j ahr e in Chile* wurde wesentlich be- 
einfluBt durch eine unter dem Titel ,Chile ais Land 
der VerheiBung und Erfiillung* vom Verfasser im 
gleichen Verlage erschienene Wirtschaftskunde. In An- 
betracht dieses Werkes glaubte sich der Autor berechtigt, 
die Erórterung von Fragen ókonomischer und politischer 
Natur einzuschranken oder ganz zu unterdriicken, Dafiir 
gewahrte er aber der Schilderung von Land und Leuten 
und insbesondere dem geistigen Leben der Bewohner des 
siidlichsten Andenstaates einen gróBeren Spielraum. 
Ferner ergriff der Unterfertigte gern die Gelegenheit, 
manche Hartę zu mildern und manches Urteil zu revi- 
dieren. Die Erinnerung bewahrt ja gott.lob lieber die Licht- 
als Schattenseiten. Ihr sich iiberlassend, muBten viele, 
nunmehr ais unliebsame Stórenfriede empfundene Zeilen 
fallen.

Hoffentlich wird sich dieses Buch auch in seiner ab- 
geklarten Fassung Freunde erwerben, Dieselben werden in 
ihm eine Erganzung der obengenannten Wirtschaftskunde 
finden.

Miinchen, im September 1923.

Otto Biirger.
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Erstes Kapitel.

Paris — Santiago.

Spanische und portugiesische Hafen. — Kap Verden. — Auf hoher 
See. — Pernambuco. — Bahia. — Rio de Janeiro. — Vor Monte- 
video. — Einfahrt in die winterliche MagelhaensstraBe. — Ihre Besitz- 
ergreifung durch die Chilenen. — Punta Arenas. — Indianer. — 
Klima von Punta Arenas. — Landschaffliche Schónheit der westlichen 

StraBe. — Concepción. — Am Ziel.

Die Pariser Weltausstellung, in welcher die Kultur- 
vólker die Fortschritte des vollendeten Jahrihunderts zu 
einer letzten Heerschau vereinigt hatten, lag hinter mir. 
Ich befand mich an Bord der ,0 r a v i a‘, eines stattlichen 
Doppelschraubendampfers der Pacific Steam Navigation 
Company, welcher mich in 35 Tagen nach Chile bringen 
sollte, das Albert Mai s ch sieben Jahre spater den 
,letzten Winkel der Welt‘ genannt hat. Freilich damals, 
am Pfingstsormtage, dem 3. Juni 1900, glaubte ich dem 
England oder PreuBen Sudamerikas zuzusteuern, denn 
ich stand im Banne der verheifiungsvollen Worte, welche 
ich iiber das fremde Land in Berlin und Paris auf den 
chilenischen Gesandtschaften gehórt hatte.

Meine Einschiffung erfolgte in LaPallice um 8 Uhr 
fruh. Mittags fuhren wir bereits unserem nachsten Ziel, 
dem spanischen Hafen Coruna, entgegen. Ich freute mich 
trotz der Abschiedsstimmung iiber den Ernst und den 
nasalen Akzent, mit welchem der etwas korpulente Schiffs- 
arzt, Vollblutenglander, unter Anleitung einer jungen 
Damę, offenbar Sudamerikanerin, iibte: tengo un libro; 
leider hat dieser friihe Eifer, in das Idiom Kastiliens ein- 
zudringen, nicht angedauert. Konseąuent und hartnackig 
blieb er nur in einem: er verschrieb die ganze Reise hin-
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durch jedem Zwischendecker, der ihn konsultierte, Meer- 
wasser, was ihm alsbald den Namen ,Doctor Salado, 
Doktor Salzig, eintrug.

Das Schiff war maJ3ig besetzt, denn die stidliche 
Hemisphare hatte Winter. Diejenigen, welche der Kiiste 
des Stillen Ozeans zustrebten, waren fast ausschlieBlich 
Europaer.

Am 4., in der Morgenstunde, tauchte das Kap Ortegal 
auf: ein schmaler, hoher, weit ins Meer vorgeschobener 
Gebirgsgrat, der in machtige Felspfeiler auslauft, die ihn 
wie Wellenbrecher beschiitzen. Bald darauf La Coruna, 
das sich auf kahler Gneiskiiste, die sich wellig ins Meer 
senkt, aufbaut, eine Fischer-, eine Minen- und Handels- 
stadt. In der Nahe befinden sich bedeutende Eisenlager, 
und die Sardine tritt gelegentlich in solch kolossalen 
Mengen auf, daB man Ó1 aus ihr bereitet. Ubrigens weckt 
dieser Hafen auch auBerordentliche historische Erinne- 
rungen, denn von hier segelte 1588 Philipps II. .uniiber- 
windliche1 Armada gegen Britanniens Kiiste.

Inzwischen erschienen mit Zollwachtern, die in 
Sporen einherschritten, friichtebeladene Boote. Mit 
Kirschen, Aprikosen, Apfeln, eingemachten 01iven und 
Sardinenbuchsen, wohl verpackt in Basttaschen, eróffneten 
larmende Gesellen einen lebhaften Handel nach der 
III. Klasse.

Denselben Abend lagen wir vor C a r r i 1, in der 
prachtigen Bucht von Arosa, umrahmt von wundervollen, 
hohen Gebirgsstocken mit scharfen, abwechslungsreichen 
Konturen. Davor hiigelig Gelande mit Kiefernwaldchen 
und reichlichen Feldern. Der Ort wird durch ein Kastell 
gekrónt. Machtige, isolierte Granitschollen ragen aus dem 
Meere auf, indes die Berge jene merkwiirdigen, an Hiinen- 
graber oder vorzeitliche Steindenkmaler erinnernden 
Haufen von Felsblócken tragen. Unzahlige Mówen, 
fliegend und schwimmend, gackernd und schreiend.

Mit V i g o, dessen wir am 5. morgens ansichtig 
wurden, besuchten wir den letzten spanischen Hafen. Wir 
liefen in einen tiefen Golf ein, den die Stadt zu umfassen 
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trachtet, welche zurzeit in Festfreude schwamm; die 
Musik tónte von ihrer Plaża zu uns heriiber. Wiederum 
Zollwachter, aber diesmal mit Gewehren, und eine Fiut 
von Handlem mit Ansichtskarten, Kastagnetten, Tam- 
burinen und Fachem, die grell gemalte und vergoldete 
Szenen aus den Stierkampfen zeigten. Alles wahrschein- 
lich ,made in Germany'. Zwei englische Kreuzer benutzten 
die Bucht zu Ubungen. — Nunmehr hielt sich unser Schiff 
hart an der Kiiste, auf dereń schmalem Saume sich Dorf 
an Dorf reiht, vom Hinterlande durch massive, wenig zer- 
kluftete, steil und jah ansteigende Gebirge getrennt. Schon 
am Abend folgten wir den portugiesischen Gestaden, die 
im Gegensatz ein niedriges, welliges, dicht mit Kiefern 
bestandenes Hiigelland darboten.

L e i x o e s , der kiinstliche Hafen von Oporto, den 
machtige, weit ins Meer sich streckende Damme erzeugen. 
Ein gelb- und weiBgetiinchter Hauserkranz mit niedrigen, 
hellroten Dachem und eingestreuten Kiefern. Ganz neue 
Fabrikgebaude am Strande: die erwachende Industrie.

Am 6, morgens L i s s a b o n. Wir fuhren in die 
breite Miindung des Tejo. Jederseits Hiigel, im Suden 
von gezackten Gebirgen tiberragt, die in blauer Ferne 
verschwimmen. Dicht vor uns die stolzen Baudenkmaler 
aus Portugals groBer Zeit. Gleich am Strande die vier- 
eckige, wuchtige Torre de Belem mit ihrem Zinnenkranze 
und Balkonen und das reich gegliederte, in seltsam phan- 
tastischer Gotik aufgefiihrte Kloster des Heiligen Hiero- 
nymus, in dem Vasco da Gama die Nacht zum 8. Juli 
1497 vor Antritt seiner Entdeckungsfahrt verbrachte, und 
wo er zwei Jahre spater bei seiner Riickkehr aus Ost- 
indien von Emanuel I. empfangen wurde; auf der nahen, 
breiten Anhóhe das prunkvoll begonnene, aber unvoll- 
endete SchloB Ajuda, Residenz der Kónigin Maria P i a. 
Hoch oben auf den Hiigelketten ragen wie Wachter Wind- 
miihlen empor. Die meisten strecken heute trage ihre 
Arme in die Luft. Die Stadt selbst steigt amphitheatra- 
lisch an zwei Bergen hinauf, durch einen Grat miteinander 
verbunden, und senkt sich zum Meere und Flusse hinab. 

1
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Die Hauser leuchten rot und weifi. Im Stil der óffent- 
lichen Bauten iiberall maurische Motive. Glanzpunkte: 
die Avenida der Freiheit und die Plaża o Rocio mit dem 
Theater und dem Standbilde Dom Pedros IV., des ersten 
Kaisers von Brasilien, welcher wahrend seines kurzeń 
Kónigtums in Portugal diesem die Konstitution gab. 
Uberall die iippigsten, stammlosen Palmen. In den Stra- 
Ben viel dunkle und selbst schwarze Gesichter und die 
grellroten Uniformen der Soldaten.

Dann folgten zwei Tage Meerfahrt. Das griine Was- 
ser verwandelte sich in tiefblaues. Die ersten fliegenden 
Fische erschienen. Am 8. sichteten wir die Kanari- 
schen Ins ein. Wir fuhren mehrere Stunden an 
Teneriffa entlang, zwischen diesem und Las Palmas. Es 
war dunstig, und wir sahen den Pico Tenerife iiber die 
Wolkenstreifen hinausragen. In kurzer Zeit begegneten 
wir sieben Dampfern; wir befanden uns in der afrikani- 
schen Fahrstrafie. Dann wieder Himmel und Meer. Man 
richtete Spiele ein — das beliebte Shuffle-Board gewann 
sich feste Verehrerkreise — und die Zwischendecker, die 
wir bequem beobachten konnten, schnell miteinander be- 
kannt geworden, begannen zu musizieren und zu tanzen. 
Nach der Handharmonika, bald eine ernste, langsame 
Polka, bald einen wirbelnden Zehentanz, in dem zwei 
Spanier Erstaunliches leisteten. Auch mit ,Muller von 
hinten1 vergniigten sie sich, oder ,alle Baume wechseln 
sich1, und dabei war es besonders darauf abgesehen, auf 
Kosten von zwei jungen Tiirken zu lachen, die schon die 
Reise von Syrien nach Lissabon hinter sich hatten und 
nach Bolivien wollten. Sie mochten sich inmitten der 
vielen Spanier, dereń Sprache sie nicht beherschten, ein 
wenig einfaltig anstellen. — Und wie unten, so oben, nur 
daB bei uns Klavier und Geige den Takt hielten. Indes 
tanzten die jungen Englander wilder ais irgend sonst wer.

Der 10. war Sonntag. Die Spiele verschwanden. Ein 
sonneniheller Tag. Das Meer festlich ultramarin. Die 
Kamme der Weil en mit krausem Schaum, oder, wenn sie 
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brachen, kristallklar, durchsichtig, smaragd- oder ame- 
thystfarben. Abends die Kap Verde-Inseln. Rings 
prachtvolle Gebirge mit bizarren und ungemein scharfen 
Umrissen. Alles plutonisch. Vielleicht Reste eines ge- 
waltigen Vulkans. Die Bergabhange nackt. Aber den- 
noch in prachtvollen Farben spielend: blaugriin oder gelb- 
rot, je nach der Sonne und der Beschaffenheit des Ge- 
steins. Ais riesige, einheitliche Gebirgsmauer prasentiert 
sich die Insel San Antonio. Wir ankerten bei der Insel 
San Vincent und dem gleichnamigen Stadtchen, das an 
einer geraumigen Bucht gelegen ist. Auch hier fast im 
gesamten Umkreis hohe Bergketten, alle orangefarben, 
und dereń eine das Profil des ruhenden Nap oleon- 
h a u p t e s erkennen laBt. Die Stadt ist neu und eben am 
Meere gelegen. In den sandigen Talern Waldchen niedri- 
ger, buschiger Tamarisken, Tarafos genannt, die in der 
Windrichtung gebeugt sind. Ich fand nur drei Krauter: 
eines wie Lavendel duftend, ein anderes mit kleinen, 
blauen Lippenbliiten und ein drittes sehr stark stachelig 
behaartes. Das wuchs zerstreut im Sande. Trotzdem be- 
gegneten wir Ziegenherden und scheuchten Heuschrecken 
auf. Die vielen Krahen und die groBen, graugelben, kahl- 
kópfigen Aasgeier, welchen der uns begleitende Neger- 
junge den Namen Passarol gab, mógen am Strande ihre 
Nahrung finden. Wie unendlich ode erschien die Land- 
schaft nach dem Gebirge zu, dessen hóchste Erhebung 
sich im Gewólk verlor! Hier und dort ein Kreuz oder 
Heiligenbildchen in einen Steinhaufen gesteckt. Kein 
Garten, kein Feld. Gemuse und Friichte liefert das frucht- 
barere San Antonio. Das Geld, sie zu kaufen, der Ver- 
dienst, den die Schiffe bringen. In den StraBen hohe, 
gelbbliihende Malvenstraucher. Auf der Plaża Kokos- 
palmen. Im Garten des franzósischen Konsuls aber bliih- 
ten Oleander und Geranien und erhoben sich auch Dattel- 
palmen. Die Hauschen sind weiB getiincht, meist ein- 
stóckig und sehr gut im Stande. Bei vielen sind die 
Mauera mit einem Kranze von Zinnen besetzt, was den 
Hausera etwas Apartes, ich móchte sagen Orientalisches, 
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verleiht, trotzdem die Dacher samtlich in ziemlich steiler 
Schragung abfallen.

Jedes Schiff versetzt die Jugend des Stadtchens inAuf- 
regung. Haufen von Neger- und Mulattenknaben zeigen 
ihre bekannte Tauchergeschicklichkeit an den ins Meer 
geworfenen Miinzen. Aber auch alles andere, was abfiel, 
wurde gierig gesammelt, selbst Streu, dereń man sich ent- 
ledigte. Fruher fischte man hier Korallen, heute verkauft 
man nur noch solche und versichert, es seien ecihte kap- 
verdische.

Es folgten schwiile Tage. Der Horizont starrte oft 
in schweren, schwarzen Wolken, Aber die Nachte mit 
prachtvollem Mondschein. Am 12. Konzert am Oberdeck. 
Das Programm zabite 14 Nummern. Klavier, Violine und 
Flotę wirkten zusammen und einzeln, Die jungen Eng- 
lander sangen mit viel Bravour, aber ohne Gehór und 
Stimme. Es war in der Zeit des Burenkrieges, und so 
zeigte sich der Patriotismus der Sóhne Albions offener 
und lebhafter und lieB das ,God save the Queen!‘ wie ein 
Trutzlied ausklingen. Der 13. verlief sturmisch in der 
III. Klasse. Einem Zwischendecker war sein Gurt mit 
Uhr und 20 Franken gestohlen. Jedoch machte man den 
Dieb, einen Spanier, schnell ausfindig. Er wurde in Ket- 
ten gelegt und sollte in Pernambuco ausgesetzt werden, 
obwohl er ein Billett bis Buenos Aires gelóst hatte. Den 
nachsten Tag passierten wir den Aquator, ohne den bei 
dieser Gelegenheit auf manchen Schiffen beliebten Tauf- 
tumult, und St. Pauls Rock, eine einsame Felsen- 
insel, die Millionen Vógel bewohnen und der Sammelplatz 
zahlloser Haie ist. Sie leuchtet weiB von Vogelmist. Am 
15. erblickten wir wiederum eine Insel, Fernando 
N o r o n h a , ein langgestrecktes, niedriges Eiland mit 
verschiedenen charakteristisch geformten, spitzen Er- 
hebungen. Es gilt ais ziemlich fruchtbar. Die Palmen- 
haine sind gut zu erkennen. Die Stadt verbirgt sich hinter 
einer Landwelle. Der Strand bricht jah ab. Die vor- 
springenden Felsen bedeckt eine graugelbliche Masse, 
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Guano; denn auch hier nisten Tausende von Mówen. Ich 
habe nie so viele fliegende Fische gesehen wie in dieser 
Gegend. Sie schossen in dichten Schwarmen iiber die 
Fiut. Fernando Noronha diente Brasilien in der Kaiser- 
zeit ais Verbrecherkolonie.

Der Tag war sonnig und heiter gewesen, eine frische 
Brise krauselte das Meer. Gegen Abend aber schwoll 
sie zum Sturme an und jagte Sturzwellen am Schiffe 
empor, die noch das Zwischendeck erreichten. Viele 
seiner Gaste wurden seekrank, aber andere bewahrten 
guten Humor und benutzten eine Weinkanne ałs Tam- 
burin, Tanztakte schlagend. Gegen 10 Uhr brach der 
Mond hervor und zauberte im Westen eine wundervolle 
Erscheinung, einen Mondregenbogen. Er wólbte 
sich ungemein hoch und anfangs doppelt, aber ohne Far- 
ben, fast weiB. Dennoch war er der Vorbote besseren 
Wetters; der Morgen wurde schón. Das Meer erschien 
griin; in den zerstiebenden Wellen, welche das Schiff er- 
zeugte, das bunte Sonnenspektrum. Um 9 Uhr Pernam- 
bucos flachhiigelige, bewaldete Kiiste. Anscheinend 
sehr dichter und seihr gemischter Palmenwald, nur am 
siidlichen Strande reiner Kokosbestand. Nórdlich er- 
blickten wir O lin da, den Sitz des Erzbischofs. Pernam- 
buco ist ein verkehrsreicher Hafen, der durch eine natiir- 
liche Felsmauer — Recife — wie durch einen Molo ge- 
schiitzt wird. Danach wird der Ort auch Recife genannt 
und steht so im Schiffsjournal. Den Eingang in den kanal- 
artigen, vom Recife abgetrennten Meeresarm kennzeich- 
net ein stattlicher Leuchtturm. Die Stadt liegt recht 
freundlich. Uns zunachst die Schornsteine der Zucker- 
fabrik, in der Cana, Zuckerrohr, verarbeitet wird. Das 
Meer ist griin bis moosgriin a la Jugend gefarbt, und die 
Wolken werfen tiefdunkelgriine oder ultramarine Schat- 
ten. Auf der offenen See schaukeln kleine FlóBe, Jan- 
g a g a s, die zwei Bankę tragen und, mit einem Lilipu- 
tanermast und Segel ausgeriistet, einen iiberaus verlorenen 
Eindruck in der Wasserwiiste machen. Trotzdem wagen 
sich diese Fahrzeuge weit hinaus. Es werden Modelle 
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von ihnen angeboten und auch Papageie (5 Schilling) und 
Melonen.

Nachmittags befanden wir uns auf bober und be- 
wegter See mit der Nachricht, daB die Pest in Rio zu- 
nimmt und die Buren geschlagen wurden. Den 17, Juni 
zwischen 5 und 6 Uhr abends Einfahrt in die wundervolle 
Bucht von B a h i a. Wir umfuhren eine schmale, lange 
Landzunge, hinter der die Stadt Bahia (weiteBai) terrassen- 
fórmig aufsteigt. Die Gipfel der Hiigel krónt Victoria, die 
Villenkolonie der Reichen. Bahias Hauser leuchten rosa, 
weiB und gelb, alle bab en graurote Dach er, und zwischen 
alle drangt sich das saftige Griin, namentlich vieler 
Palmen. 14 Kirchen zahlen wir, fast ausnahmslos die 
Fassade, welche sie uns zukehren, von zwei Tiirmen flan- 
kiert. Ein altersgraues, kreisrundes, aber nur wenige 
Meter hohes Fort schiebt sich weit in das griine Meer vor. 
Strand und Htigelstadt sind durch einen Elevator und zwei 
Drahtseilbahnen verbunden, Aber noch naher ais Bahia 
kam uns der Badeort Itaparika, ein Nest lieblichster 
Villen im dichtesten Griin; im Vordergrunde die Walder 
der Kokospalme mit den grauen, oft geneigten, hohen Stam- 
men und der helmzierartigen Krone. Am Strand von 
Bahia gewinnt man den weiBen Monazitsand, welcher 
das Thorium der Auergluhlichtstrumpfe enthalt. Abends 
sahen wir den halben Mond wie eine Wiege am Himmel 
aufgehangt. Die nachsten Tage spannte sich ein merk- 
wiirdig blafiblauer Himmel iiber uns aus, und tropische 
Regengusse gingen nieder. Haufig erblickten wir die 
Fontanen der Walfische. GroBe Mówenscharen verrieten 
die Nahe des Landes, Wir befanden uns (19.) in der Hohe 
des Kaps St, Thome. Die Spiele belebten sich: Shuffle- 
Board und Deck-Billard, der Hahnenkampf mit dem 
Kikeriki, das Damenrennen mit Nadeleinfadeln u. a.

Am 20. sehr friih Rio de Janeiro. Ich hatte vor 
langen Jahren einmal ein Gemalde von Rio gesehen und 
war wie benommen davon gewesen. Die Wirklichkeit 
iibertraf es. Ich kann mir nicht denken, daB es einen 
Hafen gibt, der den wunderbaren Zauber und so ganz 
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marchenhaften Reiz besitżt wie dieser der Ostkuste Siid- 
amerikas. Das ist wirklich wie ein Bild aus ,Tausend- 
undeiner Nacht‘! Eine gewaltige Stadt, dereń mit Kuppeln 
und Tiirmen gekrónte weiBe Palaste und Kathedralen 
sich so wundervoll prasentieren, umrahmt von einer tro- 
pischen, noch herrlich wuchernden Natur, Und Golf und 
Kiiste gegliedert; jener mit phantastischen Felsen und 
Inseln, diese mit machtigen Gebirgen, und das alles um- 
schlungen und bedeckt von jenem Chaos von Baumen, 
Strauchern, Schlinggewachsen, Palmen und Farnen, wie 
sie diese Breiten erzeugen, Von den Hóhen, die das Ge- 
wólk streift, bis zum Strande iippiger Pflanzenwuchs, der 
auch das Hausermeer der Stadt durchwebt und sich netzt 
und spiegelt im tiefblauen Meer.

Wir wurden mit Kanonendonner empfangen, ab er er 
bedeutete keine Ovation, sondern eine Warnung, weiter 
vorzudringen. So muBten wir stoppen und blieben langere 
Zeit, bis wer weifi welche Formalitateń erfiillt waren, 
mitten in dem wunderbaren Golfe liegen. Fur uns Fremd- 
linge ein GenuB. Man móchte glauben, man befinde sich 
auf einem groBen See, so liickenlos schlieBen rings die 
Gebirge zusammen. In der Bahia selbst ist die fremd- 
artigste Erscheinung der Zuckerhutfelsen, Pan de Azucar, 
welcher blaugrau, kahl und steil aus dem Wasser aufragt, 
die einzige Erhebung, an der die Vegetation sich nicht 
festklammern kcnnte, Am Lande der Corcovado, der 
Rigi Rios, von dem aus sich das Hafenpanorama in all 
seiner erhabenen GróBe entrollt, Heute war er mit Wol- 
ken behangt, wie denn der Tag schwer und schwiil war — 
Fregattvógel schossen durch die Luft —, indessen die Ein- 
driicke eher vertiefend ais abschwachend.

Uber 14 Hiigel breitet sich die Stadt. Wir strebten 
ihr nunmehr im Boote zu, durch einen sinnverwirrenden 
Trubel von schreienden Bootsleuten und larmender Musik, 
durch welche einige Geistliche empfangen wurden, und be- 
traten bald die Rua do Ouvidor, die HauptgeschaftsstraBe: 
lang, hoch und schmal; verbliiffend schmal, Die schragen 
Fahnenstangen, am ersten Stock jedes Hauses angebracht, 
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treffen von rechts nach links beinahe zusammen. Manche 
Hauser zahlen 4 Geschosse. Hotels und Bars, Druckereien 
und offene Laden drangen sich aneinander. Wir bestaunen 
die schillernde Pracht der tropsichen Natur der Neuen 
Welt in den Schaufenstern der Madame Natte, wo metal- 
lisch glanzende Kafer aller Farben groBe Schalen fiillen, 
wo die wunderbarsten Gebilde einer graziós-kapriziósen 
Schópfungslaune, die Kolibris, ihre zierliche Pracht ent- 
falten, die herrlichen Mineralien des edelsteinreichen 
Landes, die bezaubernden Federarbeiten (namentlich 
Fach er), die Schnitzereien in Kokosnussen und die viel- 
seitigen Indianerartikel uns im Staunen erhalten.

Wer in Rio einige Stunden zur Verfiigung hatte, wird 
den Botanischen Garten aufgesucht haben mit seinen klas- 
sischen Palmenalleen der saulenartigen Oreodo.ra oleracea — 
eine Riesin trug ihr Pflanzjahr, 1809 — seinen Brotfrucht- 
baumen, Saca (Artocapus integrifolia) aus Indien, aber hier 
Yorziiglich heimisch geworden und zurzeit mit kolossalen, 
kiirbisartigen, warzigen Friichten beladen, und den indi- 
schen und amerikanischen Bambuswildnissen.

Rio verleugnet nicht, daB es lange Zeit die Residenz 
eines Kaiserhofes war, der sich bestrebte, die Stadt mit 
kóstlichen Bauwerken zu schmucken, wiirdig seiner unver- 
gleichlichen Natur und Lagę. Im heutigen Zollhause, einem 
pompósen Backsteinbau in englischer Gotik, gab Dom 
Pedro II. sein letztes Fest, einen glanzenden Bali, zu 
Ehren der Offiziere chilenischer Kriegsschiffe. Fiinf Tage 
spater war er Gefangener.

Stiirmische Tage. Alles Leben an Deck erstorben. 
Am 24, lagen wir vor Montevideo. Aber wir durften 
nicht hinein, weil wir in Rio Ladung genommen hatten, 
das durch Pest und Gelbes Fieber yerseucht galt. Die- 
jenigen, welche am Ziele waren, muBten sich einer vier- 
zehntagigen Quarantane auf der Insel Flores unterwerfen. 
Dieses Inselchen, mit einladend zur Schau gestelltem 
Hospital und Friedhof, lag uns im Osten gegeniiber, wah- 
rend wir im Westen gut Montevideo erkennen konnten 
mit seinen schnurgeraden, von der Kiiste aufsteigenden 
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Strafien. Das Wasser gelbgriin. Der La Plata vermischt 
seine lehmfarbigen Fluten mit dem Meere. Der Sonnen- 
untergang vollzog sich unter dem wunderbarsten Farben- 
spiel: der Himmel war in Gold, Purpur, Grim, Moosgriin, 
das in Blau verschwamm, Tiefmeergriin, das in Grau und 
Rot iiberging, getaucht oder vielmehr in solch verschieden- 
artige, gewaltige Streifen zerlegt. Alle Farben er- 
schienen metallisch, bart, wie wir es winters beobachten 
kónnen. Aber wir waren auch inzwischen aus dem Som- 
mer in den Winter gelangt. Die Sonne stand am tiefsten; 
auf die kurze Dammerung folgte schon um 5 Uhr die Nacht.

Das Meer wiederum griin. Seehunde mit auffallend 
groBen Kópfen, Mówen mit merkwiirdig geflecktem Ge- 
fieder erschienen ais Boten der Antarktis. Es wurde 
kalt. Am 28. iiberschritten wir den 50. Grad s. Br. — Am 
29. Kap der Jungfrau; Eintritt in die Magelhaens- 
strafie. Es war ein zauberhafter Wintermorgen. Das 
Meer nur ganz leicht gekrauselt. Rechts Patagonien, links 
das Feuerland. Mit steiler Kiiste stieg es aus den Was- 
sern empor, ganz bedeokt von niedrigen, oft nur hiigel- 
artigen Gebirgen, die sich bis zum Strande in Schnee hiill- 
ten. Aber die Ftille der unzahligen, weiBen Gipfel leuch- 
tete rot, die Morgensonne lieB sie ergluhen, und so er- 
schien die ganze weite Landschaft wie im Widerschein 
von Flammen ais ein Feuerland. Sehr selten dehnte 
sich vor dem Fels der Kiiste sandiger, niedriger Strand, 
heute mit Schnee bedeckt. Viele Wracks, beredte Zeu- 
gen von der Gefahrlichkeit der FahrstraBe. Gegen Mittag 
Punta Arenas und damit die erste chilenische Stadt, 
der einzige Freihafen der siidlichsten pazifischen Re
publik.

Die Besitzergreifung der Magelhaens- 
strafie war ein guter Treffer chilenischer Staatskunst, 
welche von jeher ein feines Ohr und offenes Auge gehabt 
hat. Die chilenische Regierung hatte bereits um 1840 er- 
fahren, daB sich sowohl Frankreich wie England um jenen 
Meeresdurchgang bemuhten und seine Erwerbung fran- 
zósischerseits auch der Reiseplan Dumont d’Urvilles 



12

ins Auge faBte. Sie riistete darum die kleine Bark 
,Ancud‘, welche die chilenische Flagge fuhrte, mit einem 
Artilleriekommando aus und gab ihrem Kapitan, Juan 
Williams, weitgehende Vollmachten. Derselbe griin- 
dete am 21. September 1843 eine chilenische Nieder- 
lassung an dem ais Hungerhafen, Puerto de Hambrę, 
bekannten Punkte im westlichen Teile der Strafie und 
nahm, Chiles Flagge hissend, feierlichst unter dem Donner 
von 21 Kanonenschiissen Besitz von Land und Wasser. 
Auch pflanzten die kiihnen Konąuistadore eine Tafel auf, 
die schón gemalt auf der einen Seite ,Republica de Chile* 
und auf der anderen Seite ,Viva Chile!' trug. Es war frei- 
lich die hóchste Zeit gewesen, denn am 22. erschien das 
franzósische Schiff ,Phaeton‘ und maBte sich die gleichen 
Rechte durch eine Zeremonie an, welcher diesmal eine 
Messe mftgefuhrter Missionare die hóhere Weihe verlieh, 
Natiirlich protestierte Seńor Juan Williams gegen 
solchen, die Integritat des chilenischen Territoriums be- 
drohenden Akt, und Monsieur M a i s i n , der Fiihrer des 
,Phaeton‘, blieb ihm die Antwort nicht schuldig. Spater 
ist die Angelegenheit weiter verhandelt worden. Man 
hat Chile die StraBe gelassen, wohl weil England gleich- 
falls interessiert war und dort lieber einen siidamerikani- 
schen ais europaischen Staat sah. Denn am gleichen Orte 
hatte friiher schon ein englischer Kommandant Dokumente 
und Miinzen in einer Steinpyramide niedergelegt, welche 
GroBbritannien mitzureden erlaubten.

Die Kolonie Puerto de Hambre, dereń trostloser Name 
von verschiedenen buchstablich am Nahrungsmangel ge- 
scheiterten Siedelungsversuchen herruhrt, und die sich denn 
auch in jenen Zeiten aus Zwangskolonisten, namlich ver- 
bannten, rebellischen Soldaten, zusammensetzte, wanderte 
spater, 1849, nach Punta Arenas (angelockt durch sein 
Privilegium), welches bisher ebenfalls ais Verbrecher- 
kolonie gedient hatte, Punta Arenas zahlte um die 
Jahrhundertwende iiber 8000 Einwohner — heute 22 000 — 
und verdankt seine Bliite vornehmlich drei Faktoren: dem 
Schiffsverkehr, der Vieh-, insbesondere der Schafzucht,
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und seiner isolierten Lagę, welche ihm erlaubte, mittels 
eigener Hilfsąuellen, auBerhalb des Intrigenspiels der chile- 
nischen Politik, seine Interessen zu fórdern. Man expor- 
tiert hauptsachlich Wolle, ferner Gefrierfleisch, Felle von 
Huanacos, Schwanen, StrauBen, Pumas, Fischottern und 
Seehunden. Aufierdem wird Waschgold versandt, und ais 
Erzeugnisse der Industrie gehen Lederwaren hinaus. 
SchlieBlich bat der Platz auch ais Umschlaghafen Bedeu- 
tung. 1917 kamen fur 12,2 und gingen fur 33,5 Millionen 
Goldpesos Waren. Die Stadt besteht hauptsachlich aus ein- 
stóckigen, durch Wellblech gedeckten Holzhausern, mit 
welchen einige luxurióse Bauten seltsam kontrastieren, 
wie das Theater (die verkleinerte Pariser Oper), die Pa- 
laste der Familien Brown, Blanchard und Menen- 
d e z und das Regierungsgebaude. 1900 entbehrten die 
StraBen noch des Pflasters, aber das ist inzwischen anders 
geworden. — Am letzten Sonntage hatte man Schlitt- 
schuh gelaufen.

Man kann hier allerlei Indianersachen, Ketten aus 
Schneckenhausern und primitive Bootsmodelle, erwerben, 
die von den Onas und Alakalufes stammen. Die 
Onas schatzte man damals auf 2000 bis 4000 Seelen. 
Heute sollen eś nur noch etliche 100 sein. Sie bewohnen 
das Feuerland. Katholische und protestantische Missionen, 
besonders letztere, opferten Unsummen, sie noch vor dem 
Aussterben zu bekehren, trugen aber ungewollt zu ihrem 
raschen Untergange bei, indem sie dieselben in den Mis
sionen internierten und zu europaischer Lebensweise 
zwangen, was bei den Indianern die Entwicklung der 
Lungentuberkulose begiinstigte, die sie in 6 Wochen hin- 
rafft. AuBerdem scheuen die Schafziichter kein Mittel, 
sie unschadlich zu machen, da die Onas den aufsichtslos 
weidenden Schafen gleich einem Wilde nachstellen. Ein 
Englander ging darin so weit, einen gestrandeten Walfisch, 
dessen sich diese Indianer des Fettes wegen, an dem sie 
groBen Mangel leiden, bemachtigten, heimtiickisch mit 
Strychnin zu vergiften. Leider mit grausigem Erfolge, 
wie der Arzt H. Deneke berichtet. Die Onas sind Leute 
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von hafilichen, aber intelligenten Gesichtsziigen, welche 
das Kopfhaar halb verhullt und kraftigem hohen Kórperbau, 
die sich stets in Begleitung von den Windspielen ahneln- 
den Hunden zeigen und von der Jagd des Huanaco, in 
dessen Felle sie sich kleiden, und eines Nagers nahren, 
des kaninchengroBen, graubraunen Tuco-Tuco (Ctenomys 
magellanicus). Etliche derselben haben sich derartig der 
Zivilisation angepaBt, daB sie der chilenischen Marinę ais 
Matrosen zur Zierde gereichen. Die Alakalufes oder 
Kanalindianer verteilen sich auf die westlichen nahen 
Inseln und nomadisieren, dem Fischfang obliegend. Ihre 
eigentliohe Heimat ist das Boot. Sie sind den Reisenden 
jener Kosmosdampfer, welche den Smythkanal passierten, 
wohlbekannt ais „Lehmanner". Irgendein Witzbold hat 
einmal solche wilden Gesellen Lehmann getauft, und diese 
Benamsung ist dann Stammesgemeingut geworden, Man 
schilderte sie ais „abschreckend haBliche und stupide 
Menschenbilder von kleiner Gestalt, breitem Oberkórper 
und diinnen Extremitaten‘‘,

Hinter Punta Arenas Buchenwald (Nothofagus 
pumilio), der zurzeit vóllig entlaubt war. Diese Gegend 
besitzt im Gegensatz zum mittleren Siiden Chiles ein recht 
trockenes Klima. Die durchschnittliche Niederschlags- 
menge betragt nur 450 mm (Min. 1893 222 mm, Max. 1910 
927 mm). Eine Regenzeit wie in Mittelchile gibt es nicht, 
sondern im ganzen Jahre sind, wie der Salesianer Pater 
M a r a b i n i schreibt, kurze Regenschauer, nicht selten 
mit Hagel vermischt, haufig; ein Regen, der 6 Stunden an- 
halt, bildet dagegen eine Ausnahme. Die Schneemenge, 
welche der Winter bringt, ist sehr wechselnd. 1899 hat 
sie die relativ enorme Hóhe von 102 cm erreicht, denn die 
durchschnittliche betragt nur 35,5 cm und 1893 fiel nur 
6 cm. Vóllig bewólkte Himmel sind ebenso selten wie 
ganz klare; aber im Winter pflegt das Wetter schóner und 
konstanter ais im Sommer zu sein, Sturme, vornehmlich 
die den Sommer beherrschenden Siidwester, sind nicht 
selten, aber nur zwei- oder dreimal werden in Jahresfrist 
(in den warmen Monaten) etliche Blitze und Donner be- 
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obachtet. Man erinnert sich nur an zwei Erdbeben, das 
der Nacht vom 1. zum 2. Februar 1879 und vom 21. De- 
zember 1893, beide indessen ohne verheerende Folgen. 
Die Stadt besitzt ein ziemlich trockenes und kaltes Klima. 
Die mittlere Jahrestemperatur betragt nur 6,8, die mitt- 
lere Schattentemperatur der drei heifiesten Monate De- 
zember, Januar und Februar 10,6, 11,8 und 11,6, trotzdem 
der Tag etwa 18 Stunden dauert, und der kaltesten Juni, 
Juli und August 2,6, 1,2 und 2,7° C. Den niedrigsten 
Stand erreichte das Thermometer im Juni 1888 mit —8,11, 
den hóchsten mit 29,9° C im Januar 1900.

Unser Schiff umsteuerte nun mit stark herabgemin- 
derter Geschwindigkeit die ausgedehnte Braunschweig- 
halbinsel und erreichte mit dem Kap Froward, einer 
schroff 360 m ins Wasser abfallenden blauen Gebirgsrippe, 
den stidlichsten Punkt (53°, 55' s. Br.). Danach mittels 
nordwestlicher Wendung Eintritt in den engen Long- 
Reach-Kanal zwischen der genannten Halbinsel und 
Cordova und den Inseln Clarence, Santa Ines und Deso- 
lación. Austritt in den Pacifico beim Kap Pilar, dem 
kuhn 550 m emporsteigenden Vorgebirge der Desolations- 
insel, Wahrend es auf patagonischer Seite regnete und 
die Nebel dampften, lag das Feuerland im Lichte der 
Wintersonne, und seine Schneeberge boten einen wunder- 
baren Gegensatz zu den immergriinen Waldern der siid- 
polaren Buchen (Nothofagus betuloides), des Canelo 
(Drymis winteri) und dem oft intensiv griinen Himmel. 
Soweit wir blicken iiberschneites, gebirgiges Land von 
solcher Mannigfaltigkeit der Ketten und Gipfel, dafi ein 
Ahnlichkeiten suchender Alpinist hier Abbilder aller 
seiner Lieblinge finden wiirde; nur verkleinert, denn 
wenige erheben sich wie der Monte Wyndham auf pata- 
gonischem Gebiet iiber 1200 m, und nur der weithin sicht- 
bare Kegel des Monte Sarmiento erreicht 2235 m und ist 
damit der Riese der Tierra del Fuego.

Die Fahrt durch den westlichen Abschnitt der 
MagelhaensstraBe ist von groBartiger und eigentiim- 
lichster Schónheit. Das Wasser war vóllig unbewegt, von 
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kristallener Klarheit und Durchsichtigkeit. Die Gebirge 
fallen mit steilen Kaps jah ab. Die Gipfel, obwohl nicht 
von sehr bedeutender Hóhe, erscheinen gleichwohl mach- 
tig, da sie unmittelbar aus dem Meere aufsteigen. Oft 
verengt sich die Strafie, und die Berge riicken derart, daB 
wir weder Eingang noch Ausgang sehen. In die tiefgriine 
Meerflut miinden Strome, aber nicht mit schaumenden 
und sich baumenden Wellen, sondern in Eis erstarrte. 
Ungeheure Gletscher schieben ihre blaugriinen Eismassen 
bis zur Brandung und vermahlen sich mit der Salzflut, aus 
den Talern oftmals in Kaskaden herabkommend. Und 
dann plótzlicher Szenenwechsel: anstatt der von immer- 
griinen Buchen und Canelos umrahmten Gletscherstróme 
ein wildes, fast vóllig vegetationsloses Felsenpanorama 
oder ein weiter Einblick in eine Gegend mit griinen 
Waldern, dereń Baumkronen, oft mit Schneekissen be- 
laden, sich in Gestalt riesiger Dolden emporrecken, grau- 
braunem, niederen Busahwerk (Berberis, Ribes, Rubus, 
Pernettya, Krahenbeere [Empetrum rubrum}, Maitene der 
Antarktis und die riesigen Polster von Anarthrophyllum 
desideratum, eines merkwiirdigne Ginsters mit starren 
Blattnadeln), das noch Kolibris und Papageien beleben, 
blauen Felsen und glanzenden Schneefeldern, tiber die 
eine Huanacoherde wie braune Wogen dahinstiebt. Selten 
eine Schafherde oder ein Anwesen. In den Kanalen 
Cachalotes (Physeter), Seehunde, Enten und Mówen.

Am 30. fuhren wir in den Stillen Ozean. Er machte 
heute seinem Namen Ehre. Bald sahen wir die Felsen 
der Evangelisten, dereń Leuchtturm das westliche Tor 
der MagelhaensstraBe kennzeichnet und 30—40 Meilen 
weit seine Lichtgarben aus 72 m hoher Kuppel iiber die 
See hinwegschleudert. Auf dem Felsen horstet auch eine 
Wetterwarte, welche von 1897—1912 achtmal zwischen 
2400 und 3000 mm Regen buchtę und sechsmal dariiber 
bis zu 3584 im Jahre.

Seltsame Vógel, die Kaptauben (Procellaria capensis), 
begruBten uns. Sie rannten hinter unserem Schiffe her 
und unterbrachen ihren grotesken Wettlauf nur hin und 
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wieder durch einen kurzeń Flug oder eine fliichtige Rast, 
wenn sie die Wogen schwimmend durchfurchten. — Im 
Angesichte der chilenischen Kiiste setzten wir unsere 
Reise fort. Ununterbrochen griiBten uns die Schnee- 
haupter der Zentralkordillere. Wenige Tage spater lan- 
deten wir in Coronel, um Kohlen zu nehmen, stark 
rufiende chilenische Kohlen, welche jene tiefschwarzen 
Rauchfahnen erzeugen, die uns zuerst in der Magelhaens- 
straBe auffielen. Sie werden hier unmittelbar an der 
Kiiste gefórdert. Ich benutzte die Zeit zu einem Besuch 
von Concepción, mit 71000 Einwohnern die dritte 
unter den Stadten der Republik.

Die Stadt ist nicht iibel. An der HauptstraBe, der 
Calle de Comercio, viele deutsche Namen, eine riesige, 
etwas ode Plaża mit einem Monumente aus Peru und dem 
Cerro Caracól im Hintergrunde, den hiibsche Wege und 
Anlagen schmucken. Auf den Hóhen Wald, doch jetzt 
fast kahl, denn er besteht in der Hauptsacihe aus Robles, 
sommergriinen Buchen (Nothofagus obliqua), in welchen 
sich aber der Copihue (Lapageria rosea) ihinaufgerankt 
hat, griine Nester und Gespinste erzeugend und zurzeit 
im Schmucke seiner wundervollen, prachtvoll roten, 
hangenden Trichterbliiten. Den Boden bedeckte die Reb- 
huihnblume, ein gelbbliihender Sauerklee '(Oxalis lobata), 
und in den Anlagen duftete der Arómo, eine fremdlan- 
dische Akazie. Welch’ herrliche Gegensatze zu der sonst 
winterlich toten Natur! Hiigeliges Land gen Ost und 
Nord mit Wald und Weide. Im Westen ganz nahe der 
sehr breite, aber flachę BiobiofluB — der araukanische 
Name onomatopoetisch Bui Bui, das Gerausch der Wellen 
nachahmend —, den wir gestem auf der etwa 2 km langen 
Briicke iiberschritten. Im Westen iiber die Tetas, die 
Busenberge, hinaus das Meer.

Ganz nahe bei Concepción liegt ein Ort, das Dorf 
Puchacai, welches man mit Pferdebahn erreichen kann. 
Im Fiihrer von Chile liest man: Eriholungsstatte fur die 
Einwohner Concepcións. Ich habe in meinem Leben nie- 
mals einen derart unergrundlichen StraBenschlamm an-

Biirger, Acht Lehr- und Wanderjahre in Chile. 2 
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getroffen wie dort. Die Pferde versanken bis an den 
Bauch. Die Manner, welche die StraBe durchąueren 
mufiten, entledigten sich des Schuhzeuges und der Bein- 
kleider, die Frauen rafften ihre Gewander in gewagtester 
Weise und Kinder hingen sich am Schwanz der Pferde 
auf. Spater erfuhr ich, daB Puchacai keineswegs eine 
monstróse Ausnahme bildet, sondern sogar die nachste 
Umgebung der Hauptstadt der Republik mit dieser durch 
ahnliche Pfade ,,kommuniziert“.

Concepción erfreute sich damals im ,Hotel Wachter* 
eines der besten Gasthófe des Landes. In ihm verbrachte 
ich die erste Nacht auf chilenischem Boden, sehr ein- 
genommen durch den groBen, zum Garten umgestalteten 
Binnenhof. Es ist in Chile nach spanischem Vorbild iib- 
lich, selbst bei eintagigem Aufenthalt i einen runden 
Pensionspreis fur Logis, Almuerzo und Comida zu ent- 
richten (zwischen 1900 und 1908: 3—5 Pesos). Das erste 
Fruhstiick indessen (Desayuno) wird mit 40—50 Ctvs be- 
sonders berechnet.

Am 7. Juni nachmittags Ankunft in Valparaiso und 
2 Tage spater in Santiago und damit im Herzen Chiles, 
das „el poeta nacional", Eusebio Lilio, in der 
Nationalhymne — ich weiB nicht, ist es Numero 6 oder 7 
nach der Unabhangigkeit, denn der Chilene liebt den 
Wechsel auch hierin — in tanzenden Versen folgender- 
maBen besang:

„Puro, Chile, es tu cielo azulado, 
Puras brisas te cruzan tambien; 
I tu campo, de flores bordado, 
Es la copia feliz del Eden. 
Majestuosa es la blanca montańa 
Que te dió por baluarte el Sefior; 
I ese mar que tranquilo te bafia, 
Te promete luturo esplendor." 

Rein ist, Chile, deines Himmels Blaue, 
Rein und frisch ist deiner Liifte Brise; 
Blumenschmuck ohn’ UnterlaB aufs neue 
Kranzet dich, Abglanz vom Paradiese. 
Majestatisch sind die weiBen Anden, 
Die ais Bollwerk dir verlieh der Herr; 
Und daB kiinffge GrbBe dir vorhanden, 
Biirget deiner Kiisten weites Meer.
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Sud-Chile.

Urwald, Indianer und Kolonien.

Zweites Kapitel.

Von Santiago nach der Insel Chiloe.

Santiago - Valparaiso: eingeschleppte und einheimische Pilanzen; 
Ranchos; Gebirgsszenerie; Henry Meiggs; Chiles Kanaan; die Land- 
stadt; Kulturlandschaft. — Dampferlahrt an der Kiiste: was den Passa- 
gieren alles geboten wird; Schneedome; Steinkohle; Nahuelvutagebirge; 
Contulmo; die Weinstadt Tome; von Braunkohlenlagern und einer 
schonen Nonne; Caupolican, ein heldenhafter Indianer; Lebu; Corral, 
der Hafen Valdivias; Urwald und blumenreiche Gefilde; vor Chiloe. — 
San Carlos de Ancud. — Der Chilote. — Huilliches. — Indianische Er- 
innerungen. — Ein Curanto. — Auf dem Estuario Pudeto: die Wald- 
rander; ein Chilotisches Landschaitsbild; Tierleben. — Huillinco, eine 
jungę Kolonie. — Urwald. — Tepuales. — Zypressen und Alerzes. — 
Mariscos (Meeresfriichte). — Tierleben des Ebbestrandes. — GenieB- 
bare Algen. — Verungliickte Fischeransiedlungen. — Abschiedsstimmung.

Ende 1901 enhielt ich von der Chilenischen Regierung 
den Auftrag, an der Kiiste von Chiloe Meerestiere fur das 
Nationalmuseum zu sammeln. In der Morgenfruhe des 
30. Dezember fuhr ich mit der Bahn nach Valparaiso.

Wir erlitten in Santiago einen hervorragend heiBen 
Sommer, und so war ich froh, naihe ans Meer zu gelangen, 
welches die Kiiste Chiles und weiter auch noch die Perus 
durch den aus dem Stidlichen Eismeer kommenden Hum- 
boldtstrom trotz aller Sonnenglut frisch erhalt.

Es war ein wolkenloser Tag wie die meisten des 
Dezembers. Der Himmel strahlte im tiefsten Blau, die 

2* 
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Luft war von wunderbarer Klarheit, und die Berge traten 
so scharf und in ihren Einzelheiten so plastisch, so bar 
jeden Dunstes hervor, daB die Landschaft in all ihrer Licht- 
fiille fast etwas Hartes an sich hatte. Ich habe in dem 
zwischen Kiisten- und Hochkordillere eingeschlossenen 
Langstale Chiles nur selten jenen feinen Dunst beobachtet, 
der in Italien die Gebirge und die nackten Felsen, selbst 
aus der Nahe gesehen, wie mit einer blauen Gazewolke 
umhaucht.

Die Vegetation ist bereits gróBtenteils verdorrt. 
Die zarte Grasnarbe mit den bunten Krautern, welche den 
Regenmonaten des Winters folgt, hat sich in gelbes Stroh 
verwandelt. Indessen erfreuen uns immer noch einige, 
den Bahndamm begleitende oder von den nachsten Ab- 
hangen heriibergriiBende Spatlinge. Und merkwiirdiger- 
weise sind die drei, welche sich am breitesten unter ihnen 
machen, Fremdlinge. Die Fiille der tiefblauen, oft weite 
Strecken einhiillenden Bliiten gehórt der gemeinen 
Zichorie oder Achicoria (Cichorium intybus) an, und die 
stolze Distel mit ihren prachtigen, dunkelblauen Blumen, 
die ins Purpurne spielen, stammt aus den Mittelmeer- 
landern. Beim Chilenen heiBt sie Cardo (Cynara cardun- 
culus). Sie ist eine nahe Verwandte der Artischocke und 
soli erst zwischen 1830 und 40 nach Chile gelangt sein, wo 
sie heute bereits unabsehbare Strecken zwischen dem 30. 
und 39. Breitengrade bedeckt. Das Volk mag sie gern. 
Im Friihling, September und Oktober, ziehen die Kinder in 
Scharen hinaus, um die Blattstiele fur das Haus zu sam- 
meln, wo sie gekocht und gebacken werden, oder an Ort 
und Stelle das in ihnen enthaltene Mark herauszuschalen 
und roh zu verzehren. Sie nennen die Blattstiele Penca 
und bezeichnen so auch, wenigstens bei Santiago, die 
ganze Pflanze, wo das In-die-Pencas-Gehen dasselbe Ver- 
gniigen bereitet wie bei uns in die Bickbeeren.

Die grofien, orangefarbenen Bliitenpolster aber, 
welche links und rechts von Zeit zu Zeit heli aufleuchten, 
werden von Eschscholtzia californica erzeugt, einer vom 
westlichen Nordamerika her eingewanderten Papaveracee. 
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Dagegen óffnet die rótlichgelben, trichterfórmigen Bliiten, 
die ein schlanker, hoher Stengel tragt, eine heimische 
Nachtkerze mit dem seltsamen Namen Don Diego de la 
noche (Oenothera berteriana).

Die Felsen und Berge sind von zerstreuten Quiscos, 
dem herrlichen, oft 4 m hohen Saulenkaktus (Cereus 
chilensis), dem bald baum-, bald strauchartigen Caven oder 
Espino (Acacia cawenia) nebst dornigen Algarrobo, Adesmia 
und Trevu bedeckt, zwischen denen sich die graugriinen, 
bodenstandigen, riesigen Blattrosetten einer Bromeliacee, 
des Chahual (Puya coarctata), eingenistet haben und Quila 
und Litre durch ihr dunkelgriines Laub scharf abzeichnen. 
Hin und wieder hat einer der Quiscos seine schónen, 
weiBen Bliiten entfaltet, viel haufiger indessen ist er mit 
grellfeuerfarbenen Biischeln geschmuckt, die einem Schma- 
rotzer, einer blattlosen Loranthacee (Phrygilanthus aphyl- 
lus), vom Volke Quintral genannt, angehóren. Irgendein 
Vertreter der Sippe der Quintrales — sie zahlt in Chile 
uber ein Dutzend — wird uns, wenn wir sommers wandern, 
iiberallhin folgen: von den Wiisten des Nordens bis in die 
Urwalder des Siidens. Sie leuchten in den Pappeln, den 
tiefdunklen Peumos, den durchsichtigen Espinos und zahl- 
reichen anderen Baumen und Strauchern von der Kiiste 
bis hoch in die Kordilleren und tauchen gelegentlich die 
Berglehnen in einen feurigen Schein.

Den FluBlauf, an dem wir entlang fahren, beschatten 
die heimische Humboldts- und die eingefiihrte Trauerweide, 
letztere Sauce-llorón, Weide des Weinens genannt, zum 
Andenken an die klagenden Kinder Israels in Babylon.

Soweit wir sehen kónnen, erblicken wir nur steinigen 
Boden oder Fels und Gebirge. GróBere Ortschaften fehlen 
zwischen Santiago und der Kustenkordillere, welche wir 
iiberschreiten miissen. Dagegen tauchen elende Hiitten, 
Ranchos, einzeln oder haufiger in Gesellschaft auf, dereń 
Wandę ausReisig undLehm gemacht sind und die bald ver- 
wittertes Stroh, bald die Blatter des Kolbenrohres (Typka) 
von der nahen Lagunę Batuco deckt. So iheben sie sich 
kaum aus ihrer Umgebung heraus und vermógen der Land- 
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schaft nichts von ihrem monotonen Charakter zu nehmen. 
Vor diesen einfachsten Menschenwoihnungen, in denen die 
Erde auch den FuBboden bildet und die Tur das Fenster 
ersetzen muB, befindet sich in der Regel ein auf leichten 
Stangen gestiitztes Vordach, welches aus nunmehr langst 
verdorrten Pappelzweigen zusammengefiigt ist. Es ist der 
schattenspendende Ramal, unter dem die Familie tagsiiber 
verweilt. Niemals fehlt ein Backofen fur Brot und Empa- 
nadas1. Haufig geben ein Laubengang aus Wein, der 
Parrón, und einige Feigenbaume dem Gewese etwas Ein- 
ladenderes, oder es breitet sich wenigstens an irgendeiner 
Mauer ein Opuntia aus, jener Kaktus, dessen Astę aus 
blattartigen Gliedern bestehen und dessen Friichte, Tunas, 
gern gegessen werden. Einige Felder mit Mais und Kar- 
toffeln legen Zeugnis von einer kummerlichen Landwirt- 
schaft ab, und die weit in die Berge hinaufsteigenden, aus 
groBen Kieselsteinen ohne Mórtel zusammengefiigten 
Potreromauern verraten, daB es hier einmal Futter ge- 
geben hat. Aber trotz aller Armut, an einem sind die 
Hófe reich, namlich an Hunden, welche in ganz unwahr- 
scheinlicher Mannigfaltigkeit scharenweise unsern Zug an- 
klaffen.

1 Fleisch und sehr viel Zwiebeln nebst Aji in Brotteig gebacken.

Die Chilenen taten sich, wahrend ich diese Beob- 
achtungen in ein Biichelchen eintrug, an Brevas giitlich, 
das sind die Feigen der ersten Ernte, welche gerade im 
Gange war. Nach etwa zwei Stunden erreichten wir die 
Cumbre, den PaB der Cuesta de Zapata, den von alters her 
die StraBe zwischen dem Langstal Zentralchiles und dem 
Quertal des Rio Aconcagua benutzt. Es ist ein EngpaB in 
einer Hóhe von 804 Meter. Nachdem wir alsdann noch 
einige Tunnels passiert haben, zeigt sich uns ein wahrhaft 
grandioses Bild. Plótzlich liegt ,das Aconcaguatal vor uns. 
Wir sehen in der Ferne griine Weiden, Pappelnvierecke 
und Stadte und unmittelbar unter uns gahnende Tiefe, 
gefiillt mit riesigen Felsstiicken, die von dem machtig ge- 
gliederten Gebirge herniedersausten, das uns umfangt und 
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in lichte Hóhen himmelan steigt, bald mit schroffen Fels- 
mauern, bald in schmalen, zerkliifteten Graten, oder plump 
und massig. Nunmehr sind es fast ausschlieBlich nur noch 
Quisco und Chahual, welche das Gestein umklammern. 
Die Landschaft um und unter uns ist tot, aber in der Ferne 
lacht das Leben. Denn wir eilen in jene Ebene hinab, in 
der das Blumen- und Friichteparadies Chiles, Quillóta, 
liegt, wo die beriihmte Honigpalmenhazienda Ocoa sich 
in den Falten der Campana (Glockengebirge) verbirgt und 
des Landes herrlichster Rotwein, der wiirzige Panque- 
hue, reift.

Das Tal des Aconcagua ist das Kanaan Chiles. 
Gegen die eisigen, trockenen Windę der Hochkordillere 
geschiitzt, indessen gegen das Meer hin offen, erfreut es 
sich eines feuchteren, gleichmaBigeren Klimas ais das 
Langstal mit seinen taglich wiederkehrenden, enormen 
Temperaturschwankungen. In den Chacras Quillótas rei- 
fen noch verschiedene, aus Peru eingefiihrte tropische 
Friichte. Man zieht hin und wieder Bananen und mit 
bestem Erfolge Zuckerapfel Lucumas (Lucuma abouata), 
an einen dicken Pinienzapfen gemahnende Cherimoyas 
(Anona cherimolia), Friichte von einem ganz aparten, 
wunderbaren Aroma, und die blauschwarze Butterfrucht, 
Palta (Persea gratissima), von Baumen, die zu den Lorbeer- 
gewachsen zahlen.

Auf dem Bahnhofe von Quillóta werden denn auch 
groBe Korbę mit Cherimoyas angeboten, freilich nicht billig. 
In Santiago bezahlt man fiir eine schóne, ausgewachsene 
Frucht bis zu 3 Pesos. Halb geschenkt erscheinen uns da- 
gegen, namentlich werin wir frisch von Europa kommen, 
die Korbę mit den riesigen, wie Gravensteiner grofien Pfir- 
sichen. Die Friichte wechseln je nach der Jahreszeit. Die 
gewaltigen Buketts aber, welche bald nur flach gewólbt 
mit dem Durchmesser eines mafiigen Wagenrades wett- 
eifern, bald einen kiihn aufstrebenden Kegel vorstellen, 
schienen mir immer aus denselben Blumenarten zusammen- 
gesetzt zu sein. In Wahrheit ist es auch einerlei, woraus 
die bunten Ringe bestehen, welche sich an- oder iiber- 
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einanderlegen, ob aus Levkoien oder Nelken, Rosen oder 
Jaśmin, denn die Bliiten sind so dicht aneinandergepreBt 
und so sorglich nach den Farben sortiert, daB man nur die 
Wahl hat, ob man sich dartiber freuen will, wie hiibsch 
sich der blaue Ring gegen den weiBen und dieser gegen 
den roten absetzt, oder ob man die Diifte etagen- oder 
ringweise genieBen móchte.

Die Bahn Valparaiso—Santiago wurde Ąnfang der 
60er von dem Nordamerikaner Henry Meiggs voll- 
endet, dem Middendorf in seinem groB angelegten Werke 
iiber Peru in Form einer Biographie ein Denkmal setzte, 
welches dieser kónigliche Abenteurer, ohne seiner Erfolge 
zu gedenken, schon ais seltener Charakter vollauf verdient 
hat, denn es war ein Mann uniibertroffen an skrupellosem 
Ehrgeiz, Unternehmungslust, Genialitat, Energie, maB- 
loser Verschwendungssucht und Freigebigkeit, den ab- 
sonderlicherweise die gróBte Bescheidenheit zierte. Meiggs 
(geb. 1811 bei New York) machte sich bereits ais zwólf- 
jahriger Knabe selbstandig, erwarb und verlor in Kalifor- 
nien Vermógen und landete seine schiffbriichige Lebens- 
bark 1855 in Chile, wo er von Manuel Moutts Minister, 
Antonio Varas, mit der Fertigstellung ins Stocken gerate- 
ner Eisenbahnbauten betraut wurde, die nunmehr zum 
gliicklichen Ende gelangten. Was Meiggs von seinen neu- 
erworbenen Reichtumern, trotz seiner Manie, wohlzutun 
und mitzuteilen, iibrig blieb, verwandte er zur Schópfung 
einer schloBartigen Villa nebst Park vor den Toren San- 
tiagos, die er, ais seine Einnahmen versiegten, in einer 
Lotterie mit 400 000 Anteilen zu 1 Peso losschlug. Da 
einer seiner Angestellten, ein armer Kauz, der gliickliche 
Gewinner war, fand er diesen mit 80 000 Pesos ab und 
verblieb im Besitze seines Eigentums. Der UberfluB er- 
laubte ihm, genau so lange auf gewohntem FuBe fortzu- 
wirtschaften, bis man ihn nach Peru zum Bau der Arequipa- 
Bahn berief. Er errang wiederum Erfolge, aber dieselben 
kamen dem Lande, wo man damals noch leichtsinnig in 
Schatzen wiihlte, teuer zu stehen: Meiggs entwickelte sich 
dank seiner Freigebigkeit nicht nur zum ,GroBalmosenier‘ 
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der Republik, sondern zu ihrem finanziellen Beherrscher. 
Nach einem knappen Jahrzehnt war Peru bankerott, und 
auch der damonische Yankee ware in Armut zuriick- 
gesunken, wenn ihn nicht der Tod erłóst hatte.

Vom FuB der Kiistenkordillere, welche wir iiber- 
schritten, bis nach Valparaiso beriihren wir eine Anzahl 
schmucker und bliihender Landstadte, welche sich 
ungemein vorteilhaft von Orten wie Batuco, Tiltil und 
Montenegro unterscheiden, an denen uns unser Zug von 
der Hauptstadt bis zum Gebirge voriiberfuhrte. Llaillai, 
Galera, Quillóta, Limache, Quilpue, das sind Stadtchen, 
welche sich sehen lassen kónnen. Freundliche, einstóckige 
Hauser mit einem heiteren Anstrich, bald rot, bald blau, 
bald weiB, bald griin oder gar gelb, mit groBen, modernen 
Fenstern und stattlichen Doppeltiiren, mit geschmack- 
vollem Giebel gekrónt und hin und wieder mit ein paar 
Pilastern in der Front; saubere breite StraBen, von denen 
aus man haufig die Wipfel der Palmen, Peumos oder Aro- 
mos sehen kann, welche in den groBen, hinter den Hausern 
gelegenen Garten Schatten spenden; stattliche Kirchen und 
eine freie, mit zierlichen Anlagen, Wasserkiinsten und 
einem Musiktempelchen geschmiickte Plaża: das verleiht 
ihnen ein sonniges und einladendes Gesicht.

Noch naher bei Valparaiso verandern diese Stadtchen 
ihr Antlitz. Sie verwandeln sich in Villenkolonien, welche 
den alten Kern einkreisen und verdecken,

Die weite, fruchtbare Landschaft zeigt das fur 
Mittelchile typische Bild. Die mit Wein, Getreide oder 
Weidegras und Luzerne bedeckten Flach en, welche riesige 
Vierecke bilden, sind von Pappeln eingefaBt, in denen sich 
haushoch Brombeeren1 hinaufranken. Hoch oben in den 
Pappeln nistet der Quintral. Diesmal aber ein griiner mit 
Blattern, bei dem nur die feuerfarbenen Bliitenbuschel 
leuehten (Phrygilanthus tetrandrus). Hin und wieder tau- 
chen auch hier kleine, armliche Anwesen auf, welche die 
Landarbeiter, Inquilinos, beherbergen, und die fast immer 

1 Rubus ulmifolius, erst 1860 aus Siideuropa zum Dichten der 
Zaune eingefiihrt, im Volksmunde Zarzamora. Heute eine Landplage.
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von prachtigen Trauerweiden umhegt sind. Die Gebirge 
weichen nach Norden weiter zuriick, aber zur Linken be- 
gleitet uns die Campana mit ihren iiberaus malerischen 
Umrissen, an dereń FuBe der weiBe, schloBartige Bau von 
San Isidro, einer der zahlreichen Hazienden der Familie 
Edwards, gelegen ist. Noch einmal wechselt das Land- 
schaftsbild, ehe wir zum Meere kommen. Das Tal verengt 
sich. Baume, wie Peumo, Boldo, Litre, und Bambusdickichte 
fiillen die Schluchten, und vereinzelt oder in kleinen Grup- 
pen erscheint die chilenische Palmę (Jubaect spectabilis) mit 
ihrem massiven, saulenfórmigen Stamm und ihrer iiber- 
vollen Krone. Und dann, beinahe tiberraschend, leuchtet 
die See. Wir befinden uns am Strande von Vina del Mar, 
dem chilenischen Trouville, und folgen ihm unmittelbar 
neben der Brandung bis nach Valparaiso. —

Die Schiffahrt an der pazifischen Kiiste von Siid- 
amerika wird von einer englischen Kompagnie und einer 
chilenischen besorgt. Die Dampfer bewegen sich zwischen 
den chilenischen Hafen Puerto Montt und Nordperu oder 
Ecuador. Ich bekam einen Dampfer der Pacific Steam 
Navigation Company, den .Pizarro*. Derselbe 
ver!ieB Valparaiso am Dienstagnachmittag und langte am 
nachsten Sonntagmorgen in Anciid, der Hauptstadt 
Chiloes, an.

Die P. S. N. C. der englischen Gesellschaft haben die 
Chilenen spottend gedeutet ais ,pesima sera nuestra 
comida', scheuBlich wird unser Essen sein! Ach, die 
maBige Tafel ist nicht das Schlimmste, sondern vieles an- 
dere weit fataler, aber damit soli nicht gesagt sein, daB 
es bei der Compania Nacional besser ware. Die Gesell- 
schaften sind in der Tat riicksichtslos, indes die Herren 
Reisenden iibertreffen sie. Ich habe manches Mai beob- 
achtet, daB der Kapitan die Sitze der Speisetafel zu seiner 
Rechten und Linken freihalten lieB, was ihm natiirlich von 
den Chilenen sehr verdaaht wurde.

Die Fahrten nach dem Siiden sind jedoch weniger 
lastig ais gen Norden, weil auf letzteren der Dampfer mit 
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Vi©h beladen wird. Die vielen Hunderte von Ochsen wer- 
den unter jenem Deck eingestellt, welches unsere Kam- 
mern tragt und sich durch groBe Ausschnitte gegen den 
improvisierten Stall óffnet, so daB den Passagieren an 
Fliegen und Geruch nichts geschenkt bleibt. Aber das ist 
noch nicht alles. In den Umgangen vor den Kabinen stapeln 
sich Friichte und lebendes Gefliigel, den Blick aufs 
Meer abschneidend und nur einen ganz schmalen Steig 
iibrig lassend. Ais Luft atmet man dann eine Gaskompo- 
sition, wie sie der Stoffwechsel von Ochsen, Huhnern, 
Putern, Tauben, Bananen und ein Wirrwarr griiner Gemiise 
hervorbringt. Doch es gibt noch Extrauberraschungen. Der 
Passagier, welcher die Nacht verbracht in jenem Diifte- 
chaos, sich etwas an der frischen Morgenluft erquicken 
will und einer Stelle zueilt, die vorlaufig noch nicht voll- 
gebaut ist — sie wird es spater, und zwar mit Ballen ge- 
preBten Heues —, prallt zuriick, denn schrag vor ihm wird 
iiber einer Lukę inmitten des lebenden Viehes ein Ochse 
geschlachtet. Der warme Blutgeruch steigt empor und der 
des Kórpers, von dem man gerade die Haut abzieht.

Bei unserer Fahrt, welche zunachst dem Hafen von 
Concepción zustrebt, verlieren wir die Kiiste, dagegen 
nicht die Anden aus den Augen, dereń weiBe Haupter 
immer wieder den óstlichen Horizont abschlieBen. Unsere 
Ausfahrt von Valparaiso beherrscht der Aconcagua, mit 
7000 m Kónig der Anden und hóchster Berg Amerikas. 
Ihn lósen die zwischen 5000 und 6000 m emporragenden 
Schneedome im Osten und Siidosten Santiagos, wie Yuncal, 
Plomo, Tupungato, Tupungatito, Marmolejo, San Jose und 
Maipo ab, wahrend in der Breite von Constitucion uns der 
gewaltige stumpfe Gipfel des Descabezado Grandę (gegen 
4000 m), des ,groBen Enthaupteten1, und der Campanario 
(4020 m) im Bann erhalt. Jene die Anden krónenden Er- 
hebungen sind meistens erloschene oder auch wie Tupun
gatito und San Jose tatige Vulkane, dereń Kegel ein- 
sturzten. Dadurch scheint der Berg, mit einem ungeheuren 
Krater von oft vielen Kilometern Durchmesser ab- 
schlieBend, seiner Spitze beraubt, wie gekópft, ,descabe- 
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zado‘. In gróBerer Nahe tauchen Quirihue und Coelemu, 
Gipfel der Kiistenkordillere, auf.

Talcahuano (Blitz des Himmels) ist Kriegshafen und 
mit Festungswerken versehen. tlbrigens ist die Stadt die 
haBlichste, welche ich in Chile kennenlernte. Freund- 
licher sind Tome und Coronel, die nórdlich und siidlich fast 
gleich nahe bei Talcahuano liegen.

Namentlich Tome, sich auf einer sanft in das Meer ab- 
fallenden Erdwelle ausbreitend, macht einen wohlhabenden 
Eindruck. Dieser Ort ist beruhmt ais hauptsachlichster 
Weinausfuhrhafen und zum Teil beriichtigt wegen seiner 
Weinfabriken. Es werden hier freilich die besten siiBen 
WeiBweine fabriziert. Diese haben sich sogar in Europa 
eingebiirgert. Man verwendet zu ihrer Herstellung gewisse 
Traubensorten in iiberreifem Zustande. Ferner aber er- 
blicken auch jene allerbilligsten Rotweine das Licht der 
Welt, welche in den Volksschenken vorherrschen, und bei 
denen Zucker, Maqui1 und Sprit Gevatter gestanden haben. 
Tome besitzt auBerdem die bedeutendste Tuchfabrik des 
Landes, welche ein Kind des durch seine Tuchfabrikation 
beriihmten Krimmitschau, Herr Friedrich Wolf, zu 
auBerordentlicher Bliite brachte.

1 Blauschwarze Beeren eines einheimischen Strauches aus der 
Familie der Lindengewachse, des Maqui (Aristotelia maqui), die man 
ubrigens auch in Frankreich zur Herstellung der Bordeauxweine schatzt.

Der Kustenstrich Chiles, welchen wir betreten haben, 
besitzt fur das Land eine besondere Wichtigkeit, weil er 
K o h 1 e n birgt, Die Minen von Coronel und dem benach- 
barten Lota und weiter siidlich die von Lebu fórdern eine 
Kohle der Tertiarformation, eine altere Braunkohle. Von 
dieser sind offenbar gewaltige Lager in den Provinzen 
Concepción, Arauco und Cautin vorhanden, die unter den 
Meeresgrund hinabreichen. Ubrigens kommt Kohle vom 
37. Grad s. Br. bis zum Feuerlande vor. 1916 wurden 1,3 
Millionen Tonnen gefórdert, aber trotzdem fiihrte Chile 
im gleichen Jahre noch fur 26,3 Millionen Goldpesos Stein- 
kohle und andere Brennstoffe ein.
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Die Minen von Lebu gehóren meines Wissens noch 
heute den Familien Errazuriz und Urmeneta. Jene von 
Lota und Coronel waren einst Eigentum der Cousińos, 
dereń fabelhaften Reichtum Don Matias Cousiiio begrun- 
dete. Dieser unternehmungslustige und tuchtige Chilene 
begniigte sich nicht damit, auf Kohlen zu schurfen, sondern 
verpflanzte die Verhuttung der Kupfererze vom kohlen- 
armen Norden nach Lota, beutete ferner einen feuerfesten, 
zwischen die Kohlenschichten eingesprengten Ton zur 
Fabrikation von Steinen und Róhren aus, die sich den 
Markt von ganz Chile eroberten, und errichtete letztens 
eine Glashiitte, Nur noch seine Frau Donna Isidora 
Goyenechea de Cousiiio setzte das Lebenswerk dieses 
seltenen Mannes fort. Die Erben glanzten lediglich durch 
ihre groBartige Verschwendungssucht. Sie haben jahre- 
lang selbst in Paris Aufsehen zu erregen vermocht und sind 
Typen siidamerikanischer Millionarexzentriks geworden. 
Vor wenigen Jahren zog der Name Cousińo noch einmal 
die Augen der Welt auf sich durch einen ProzeB, den die 
jetzige Generation der Familie, dereń mannliche Glieder 
sich ais Staatsbeamte durchs Leben helfen miissen, gegen 
ein franzósisches Nonnenkloster anstrengte. In demselben 
war die Haupterbin, auf den heiteren Namen Licht ge- 
tauft, die schóne Luz Cousińo, bald nach ihrem Novi- 
ziat gestorben, nicht ohne ihr gesamtes Vermógen, 
80 Millionen, dem Kloster vermacht zu haben. — Die 
Kohlengruben, wenigstens von Coronel, sind in den Besitz 
der Nordamerikaner Delano und Schwager ubergegangen, 
die sich aber nicht des Wohlwollens der Behórden er- 
freuen.

Indessen hat die Familie Cousińo ein unvergangliches 
Denkmal ihres Reichtums in dem ParkvonLota hinter- 
lassen, der schónsten Schópfung dieser Art in Chile. Er 
grenzt unmittelbar an das Meer, und seine Anlage, die 
einen naturlichen Wald nutzte, geht auf alle jene Uber- 
raschungen aus, wie sie Architektur und Gartenkunst im 
Verein mit weiten Ausblicken auf die See und die hier 
uberaus malerische und vielgestaltige Kiiste zu bieten ver- 
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mogen. Nahe dem SchlóBchen, einem feinen Renaissance- 
bau aus hellem Stein, erhebt sich des chilenischen 
Kiinstlers Nicaner Plaża Bronzestatue Caupolican : ein 
grimmig blickender, bis auf den Lendenschurz nackter 
Indianer mit der Muskulatur eines Athleten, der sich auf 
den Lonco-quill-quil, die krumme Keule, stiitzt. Cau
polican war neben L aut ar o die gewaltigste Indianer- 
gestalt in den Kampfen, welche die Spanier im 16. Jahr- 
hundert gegen die Araukaner zu bestehen hatten, und 
unter seiner Anfuhrung wurde eine Reihe glanzender 
Siege iiber die Konquistadore erfochten. SchlieBlich fiel 
er durch Verrat eines Stammesgenossen in die Hande 
der Spanier, und diese marterten den Helden zu 
Tode. Man wollte ihn auf einen Pfahl spieBen, aber der 
todesmutige Mann setzte sich selbst auf den zugespitzten, 
in die Erde gerammten Sitz, der ihm die Eingeweide aus- 
einanderreiBen sollte, beschwert mit Ketten an Handen 
und FiiBen und auf- und niedergerissen durch ein Seil, das 
ihm um den Hals geschlungen war, Und so erwartete er 
den Tod, ernst und schweigend, nur sich zornig dagegen 
verwahrend, ais ein Neger Hand an ihn zu legen wagte. 
Einige Indianer vertrieben sich wahrend dieses Martyriums 
die Zeit damit, das ungliickliche Opfer mit Pfeilen zu be- 
schieBen.

„Es komme der Tod, ich bitte ihn, ich liebe ihn!
Das ist kein Leiden mehr, welches das letzte ist!"1

1 Alonso de Ercilla: La Araucana, das Epos eines zeit- 
genóssischen Kriegers und Dichters.

Wieviel antike HeldengróBe und wieviel unsagbar 
feige Gemeinheit verkórperte jene Rasse! Aber die letzte 
iiberwog und bestimmte ihr Schicksal.

Am 4. Tage erreichten wir Lebu, eine noch jungę 
Stadt, welche erst 1862 gegriindet und nach dem hier ins 
Meer mundenden Flusse benannt wurde.

Uber Lebu erhebt sich ein Hochplateau, und dieses 
wird im Osten durch die Nahuelvutakordillere begrenzt, in 
der sich die Araukaner und Araukarienwalder — Pinales — 
noch ziemlich gut erhalten haben. Das bis 1500 m an- 
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steigende Kiistengebirge birgt auch noch reiche Vorrate 
anderer Nutzhólzer: prachtige, immergriine und laub- 
abwerfende Buchen, Lingues, Laureles und die schóne 
Konifere Maniu (Podocarpus chilina), welche auf den kurzeń 
und ruhigen, fur Boote und FlóBe geeigneten FluBlaufen, 
die vielfach der dichte Urwald beschattet, zur Kiiste ge- 
langen. — Der ihier ansassigen Indianer ist erst die Repu
blik Herr geworden. Noch gegen Ende der spanischen 
Zeit war das Betreten dieses Kiistenstriches sehr gewagt, 
was der Bischof von Concepción unliebsam erfahren sollte. 
Auf einer Amtsreise nach Valdivia von den Araukanern 
aufgegriffen, wurde sein Leben ais Preis eines Chueca- 
turniers ausgespielt. Zu seinem Heile gewann die Partei, 
welche ihn vor dem Tode bewahrt wissen wollte.

Vielen Deutschen Santiagos ist die landschaftlich 
hervorragende Gegend besonders vertraut, weil sie in den 
heifiesten Monaten gerne die neue, lieblich gelegene 
deutsche Kolonie Coutulmo aufsuchen, dereń Griinder, 
vornehmlich Berliner, sich 1884 am FuBe der Nahuelvuta- 
berge unweit des Lanalhuesees ansiedelten, Auch haben 
die Schinken und Wiirste, die prachtigen Apfel und der 
vorziigliche Honig Contulmos unter unseren mittelchile- 
nischen Landsleuten Ruf erworben. — Ich lernte 
einen Herrn kennen, welcher dort erwerbsmafiig Klein- 
schmetterlinge sammelte, fur dereń Erlós (in Europa) er 
Zuchtvieh nach Chile importierte.

So ist Lebu der einzige bedeutendere Hafenplatz an 
der chilenischen Kiiste, in dem man noch richtige Indianer 
in ihrer Nationaltracht zu sehen bekommt, die auf ihren, 
von Ochsen gezogenen, zweiradrigen, quiekenden Karren, 
von den Chilenen „Chanchitos", Schweinchen, genannt, an- 
langen. Lebu erinnert an eine Stadt des Nordens, denn es 
liegt in einer ganz kahlen Umgebung und entbehrt fast 
vollstandig der Baumalleen und -gruppen, welche sonst 
die Stadte Mittel- und Siidchiles schmiicken, Um so eigen- 
artiger wirkt ein Eukalyptuswaldchen, das, zur Rechten in 
einer Schlucht, die zum Meere abfallt, aufgeschossen, eine 
schóne, gotische Kirche einschlieBt. — Fels und Wald und 
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eine weithin leuchtende weiBe Kir che mit Spitzbogen- 
fenstern und schlankem Turm und das wildbrandende Meer 
tun sich hier zu einem Bilde zusammen, das sich, in seiner 
Wirkung noch durch die Einsamkeit erhóht, tief dem Ge- 
dachtnis eingrabt.

Bei Lebu spiiren wir bereits antarktische Windę. Der 
Hafen ist schutzlos und das Meer darum fast immer in 
starker Bewegung. Die Boote sind anders ais sonst in 
der chilenischen Kiiste. Es sind keine flachen Nachen. 
Sie besitzen einen gehórigen Tiefgang, einen scharfen 
Kieł und ausgebauchte Seiten. Sie dienen auch nicht nur 
dazu, den Verkehr mit den weit drauBen liegenden 
Dampfern und der Kiiste zu vermitteln, sondern gehen ins 
offene Meer hinaus auf die Walfischjagd. Die Fischer 
stellen Wachter aus, und wenn sich ein Wal zeigt, fliegt 
die kleine Flottille in die See und ihm nach.

Das Meer hat eine tiefdunkelgriine Farbę ange- 
nommen. Wir begegnen auf unserer Weiterreise zahl- 
reichen Seehunden und Millionen schwarzer Tauchervógel, 
den Cuervos marinos, Seeraben (Graculus brasilianus).

Am Sonnabendmorgen gingen wir in der Bucht von 
C o r r a 1 vor Anker. Ein ungemein liebliches Panorama 
nahm uns gefangen. Die geraumige und tiefe Bai, dereń 
Eingangspfeiler die Abstiirze des Morro Bonifacio und 
Gonzalo bilden, wird rings von Bergen eingefaBt, welche 
gerade vor uns ziemlich steil ansteigen und wie eine 
Kulisse aufgebaut sind, sonst aber ihre breiten, allmahlich 
abfallenden Riicken dem Meere zuwenden, so daB man 
sie weit ins Land hinein verfolgen kann, wo sie mit einer 
malerisch ausgezackten Gipfelkette, den Montes de Val- 
divia, abschlieBen. Alle diese Berge sind mit dichtem 
Walde bedeckt, der sich auch in die tiefsten Schluchten 
niedersenkt und schlieBlich im Meere spiegelt. Nirgends 
Lichtungen, nirgends Acker. Das gibt diesem Land- 
schaftsbilde einen Zug von Unberuhrtheit, wie man ihn 
heute, so nahe der Kultur, nur noch seiten findet. An 
einer Stelle óffnen sich die Berge, und das Meer dringt, 

»
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wie bei einem Fjord, in das Innere. Es ist die Miindung 
des Rio Valdivia oder Callecalle, wie er landeinwarts ge- 
nannt wird. Er komrnt von Valdivia. — Das ist der Rah- 
men unseres Bildes, der das Meer ais ein smaragdgriiner 
Spiegel umschlieBt. Aber zwischen See und Bergen 
drangt sich nun noch auf dem schmalen Ktistensaume ein 
Ortchen zusammen von grauen Holzhausern mit Schindel- 
dachern und blanken Fensterscheiben, die das helle 
Sonnenlicht spiegeln, und schlieBlich, unserm Schiffe am 
nachsten, erhebt sich mit Zinnen, SchieBscharten und 
Tiirmchen ein altes spanisches Kastell auf rotem Fels, 
aus rotem Stein erbaut und vom Meere umspiilt. Ferne 
aber, ganz fern am Horizonte zeichnen sich die weiBen 
Silhouetten des Llaima und Villarica ab. Beides schnee- 
bedeckte Vulkane, letzterer ein Kegel, ersterer ein zer- 
kliiftetes, stumpfes Haupt.

Wir hatten fast den ganzen Tag zu unserer Verfiigung, 
und da es ein schóner Sommertag war, benutzten wir ihn 
zu einem Ausflug in die Berge. Ich befand mich spater 
noch wiederholt zur selben Zeit in Corral und hatte stets 
Regen. Kein Wunder, denn hier gieBt es mit 2750 mm im 
Jahresmittel noch arger ais in Valdivia. Wir drangen zu- • 
nachst in den Wald. Ich betrat zum erstenmal chilenischen 
U r w a 1 d, und es waren feierliche Stunden, die ich unter 
den Baumriesen verbrachte, von denen mir der eine so 
unbekannt vorkam wie der andere. Eines natiirlich sah 
ich sofort: es handelt sich auch hier, wie in den Tropen, 
um einen Mischwald, der iibrigens mit der Uppigkeit eines 
Tropenwaldes wetteiferte. — Um einen Grund zu meinen 
Kenntnissen zu legen, pfliickte ich mir einen StrauB von 
den verschiedenen Arten und bat spater in der Wirtschaft 
die Leute um Auskunft. Die bekam ich auch und erfuhr 
damals zu meiner Uberraschung, was mich spater nicht 
mehr verwunderte, daB die deutschen Kolonisten auf chile- 
nische Pflanzen und Tiere, sofern sie denen unserer Heimat 
oberflachlich ahnlich sind, deutsche Namen, ófters in etwas 
kastilianisierter Form, iibertragen haben. So befand sich 
unter meinen Baumproben ein Zweig, den sie Ulmo (Ulme)

Burger, Acht Lehr- und Wanderjahre in Chile. 3 
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nannten, ein anderer wurde ais Murta oder auch Murtillo 
(Myrte) und ein dritter ais Pino (Fichte) bezeichnet.

Der Ulmo, im Indianischen Muermo, hat aber nichts 
mit unserer Ulme zu tun, sondern geihórt zu der kleinen, 
auf Siidchile und Van-Diemens-Land beschrankten Familie 
Eucryphiaceae. Einer der charakteristischsten und hoch- 
sten Waldbaume dieser Region, erreicht er 15 m, Sein 
wissenschaftlicher Name lautet Eucryphia cordifolia. Der 
Muermo ist wie die meisten chilenischen Waldbaume 
immergrun, Seine prachtige Krone beginnt, wenn er frei 
steht, schon in Manneshóhe, und sein dichtes Laub setzt 
sich aus groBen (60 mm : 40 mm), leicht gekerbten oder 
ganzrandigen, stark gerippten, breit spatelfórmigen 
Blattern zusammen. Einen iiberraschenden Anblick ge- 
wahrt er im Januar. Alsdann hat er sich mit einem weiBen 
Bliitenschnee bekleidet. Die sehr groBen Bliiten — sie 
messen 4—5 cm im Durchmesser — erscheinen bukett- 
weise an den Spitzen der kleinsten Zweige und sind rein 
weiB. Sie haben, bis auf die Farbę, Ahnlichkeit mit der 
Apfelbliite. Die bluhenden Muermos werden von den 
Bienen besucht, dereń Zucht in Sudchile sich stark ent- 
wickelt hat, und eine gute Honigernte fallt mit einer reich- 
lichen Muermobliite zusammen. Es bewohnt die Bliiten 
einer der schónsten Prachtkafer Chiles, der metallisch 
griin, blau und feuerrot gefarbte Curis aurora. — Auch 
das Holz des bis % m dicken Stammes ist fur allerlei 
Tischlerarbeiten verwendbar, wird aber fast ausschlieBlich 
ais Brennstoff und zur Herstellung von Kohle benutzt. 
Der Rinde entzieht man Gerbsaure.

Schon besser treffen sie es mit dem Murtillo. Der 
selbe entspricht zwar keineswegs der brautlichen Myrte, 
gehórt aber zur selben Familie. Der Murtillo oder im 
Araukanischen Uni (Ugni molinae) ist ein nur wenige Meter 
hohes elegantes Baumchen mit dem feinen, glanzenden 
Laube und den kleinen weiBen, rot iiberhauchten Bliiten- 
glóckchen der Myrten, gerne im Halbschatten der Wald- 
rander wachsend. Es tragt spater die besten unter den 
wilden Friichten des Landes, stiBe, aromatische, dunkel- 
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rotę Beeren, aus denen vorziigliche Kompotte und Gebacke 
bereitet werden und die Indianer sich friiher den berau- 
schenden Pulcu goren.

Dagegen erkennen wir im Pin o eine sehr stark ver- 
zweigte Eibe (Podocarpus chilina), welche 15 m hoch 
werden kann. Bei den Indianern heiBt sie Maniu.

Nachst dem Muermo waren Luma, Canelo, Huahuan 
und Thihue am haufigsten.

Die Luma (Myrtus luma) ist ebenfalls eine Myrtacee, 
welche Familie sich im Siiden Chiles auBerordentlich arten- 
reich entwickelte. Der hohe Baum besitzt ein ungemein 
dichtes, kleinblattriges Laub, das, bis zum Boden hernieder- 
reichend, eine undurchdringliche, griine Masse bildet, den 
rotrindigen Stamm verbergend. Auch die Spitzen der 
jungen Triebe haben eine rótliche Farbę, und wenn sie 
hervorschiefien, gewahren gróBere Bestande einen Anblick 
wie herbstlicher Wald. Das dunkelbraune, ungemeine 
harte und schwere Holz der Luma wird zum Bau der 
Skelette von Booten und Schiffen verwandt, und Indianer 
und Chiloten verfertigen aus ihm den primitivsten aller 
Pfluge, wo ein gekrummter Pfahl den Boden aufreiBt. Auch 
die Luma reift eBbare, recht geschatzte Friichte. Ein naher 
Verwandter, das ebenfalls sehr haufige Arrayanbaumchen 
(Eugenia apiculata), erreicht hier nur etliche Meter und 
zeitigt wie die Luma kleine weiBe Bliiten.

Der Canelo, indianisch Vóighe (Drimys winteri), den 
Araukaner geheiligt, hat nichts mit dem Kaneelbaum Cey- 
lons zu tun. Einer der prachtigsten Waldbaume Chiles, 
zahlt er zu den durch herrliche Gewachse ausgezeichneten 
Magnoliaceen. Er wird 10—15 m hoch und zeigt eine sehr 
regelmaBige Verzweigung. Stamm und Zweige sind silber- 
grau. Die 5—8 cm langen, breit elliptischen, ganzrandigen 
Biatter haben dunkelgriine Oberseiten mit beinahe so 
starkem Glanz wie die des Gummibaumes, dagegen sind 
die unteren Flachen glanzlos und graugriin. Die Belaubung 
ist keineswegs sparlich, aber sie laBt den stolzen Aufbau 
zur Geltung kommen. Der Canelo ist mit Ausnahme der 
nordlichsten Provinzen in ganz Chile heimisch. Im 

3*
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Zentrum treffen wir ihn in den Schluchten der Anden, in 
denen er gegen 1700 m hinaufsteigt, Er schmiickt sich 
mit Biischeln kurz gestielter, weiBer Bliiten, und zwar im 
Norden noch dicht vor Einbruch des Winters, im Mai, da- 
gegen im Siiden im ersten Fruhlingsmonat, im September.

Huahuan (Laurelia serrata) und Tihihue (L. aro- 
matica) sind chilenische Lorbeerbaume. Letzterer, von 
den Kolonisten auch Laurel genannt, wird iiber 20 m hoch 
und kleidet sich in ein lebhaft nach Fenchel duftendes, 
glanzend griines Blattgewand. Am Palmsonntag holen die 
Leute seine Zweige, um den Boden der Kirche zu bedecken. 
Das Holz beider, vornehmlich aber das des Huahuan, wird 
zu Zimmerarbeiten verwendet, trotzdem es ziemlich lange 
einen iiblen Geruch ausstrómt,

Aus diesen und manchen anderen Baumen — wie 
himmelhohen Buchen — und Strauchern besteht der von 
Bambus durchschossene Regenwald, in welchen wir an 
jenem sonnigen Sonnabendmorgen traten. Wo sich ein 
Lichtstrahl durch die Wipfel bis auf den Boden hindurch- 
stahl, beglanzte es mannigfaltige Farne: die machtig ver- 
zweigte Alsophila pruinata, die groBblattrige Lomaria 
magellanica, die unserer Hirschzunge ahnliche Graminitis, 
das zarte Hymenophyllum und Rippenfarn (Blechnum). An 
den Asten hingen die langen, griinen Bartę und Wimpel von 
Moosen und Flechten, und ein Gewirr von Lianen erhóhte 
das Urwaldartige. Da klomm mit korkzieherartig gewun- 
denem, taudicken Stamme der Cóguil (Lardizabala biter- 
nata) empor, um seine Astę, ein Gewirr von Stricken, die 
glanzend griine, mehrfach geteilte Blatter bekleiden, auf- 
zuhangen. Ihm folgte die schwachere Boquila trifoliata, und 
gleich einer Rebe rankte der Voqui (Cissus) und schlang 
die elegante Quelineja (Luzuriagci). Aber nur wenige 
Bliiten traf der verirrte Sonnenstrahl, auBer jenen kleinen, 
weiBen der verschiedenen Myrtengewachse, welche sich 
iiberdies aus dem Waldunkel hinaus an hellere Wege und 
Lichtungen drangten. Indes fehlen sie nicht vóllig. Zu 
unserer Zeit stand ein zierlicher, diinnastiger Strauch, die 
Vochi-Vochi (Mitraria coccinea) — so schwach, daB er 
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sich rankend auf andere stiitzen muB, um emporzugelan- 
gen —, im Schmucke seiner grellroten, langgestielten, 
trichterfórmigen Bliiten, die aus den Blattachseln einzeln 
hervortreiben. Da die Bliiten 2—3% cm lang werden, sind 
sie recht auffallende Erscheinungen inmitten des griinen 
Wirrsals. Ferner gewahren wir, daB die Stamme mancher 
Baume mit einer ebenfalls rot bliihenden Pflanze wie von 
einem Pelz iiberzogen sind. Es ist die Medallita (Sarmienta 
repens), welche 4 cm lange, róhrenfórmige Kelche besitzt, 
aus denen Griffel und Staubfaden weit hervorragen. Der 
reizende Epiphyt laBt sich nur schwer von seiner Unterlage 
trennen. Beide gehóren zur Familie der Gesneraceen, 
dereń Arten zumeist in Amerika leben, und von denen 
viele, wie z. B. Glo.rinia, beliebte Topfpflanzen geworden 
sind. Auch leuchteten hier und dort die ziegelroten Blu- 
men der hohen Ortiga brava (Loasa acanthifolia) und pur- 
purnen einer Kapuzinerkresse (Tropaeolum speciosum) aus 
dem tiefdunklen Griin lederharter, schwerer Belaubung.

Die Armut des Waldgrundes an bliihenden Pflanzen 
ist nichts Zufalliges, sondern, wie in den Tropen, eine Folgę 
des ewigen Schattens seiner zumeist immergriinen Baume. 
DrauBen an den Waldrandern, an den offen dahinrauschen- 
den Bachen und in den Lichtungen bliiht es noch in allen 
Farben, denn in Siidchile verdorrt die Vegetation zu keiner 
Zeit, da die dem Norden eigentumliche regenlose Periode 
fehlt.

Zunachst begriiBen wir an der Waldlisiere einen 
alten Bekannten, den roten Fingerhut (Digitalis purpurea), 
welcher urspriinglich nach Chile ais Zierpflanze gelangt ist, 
in den letzten Jahrzehnten aber verwildernd sich im Siiden 
von Concepción bis zum Rio Palena und auf Chiloe und 
selbst den Guaitecas-Inseln, also etwa durch 8 Breiten- 
grade, ausbreitete.

Von den einheimischen Pflanzen sind es vor allem die 
Pantoffelblumen (Calceolaria), aus der gleichen Fa
milie (Scrophulariaceae) wie der Fingerhut, die uns auf 
Schritt und Tritt mit ihren prachtig gelben oder orange- 
farbenen Bliiten, bald ais Krauter, bald ais kleine Strau- 
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cher, begleiten. Diese Gattung, in Peru und Chile be- 
heimatet, ist in Chile bereits in 70 Arten bekannt, welche 
sich den verschiedenartigsten Lebensverhaltnissen in Ge- 
birge und Ebene angepafit haben. Ihre weithin leuchten- 
den groBen, vollen Blutenbiischel tragen wie wenig andere 
Pflanzen zum Schmuck der chilenischen Landschaft bei: 
am Rande der Bache, an Felsen und Hangen, die Wege 
begleitend, auf den heiBen Steinhalden oder auch zwischen 
dem trocknen Geróll der FluBlaufe, wo kaum ein Halm 
sprieBt, haben sie Wurzel gefaBt. Es ist ein farben- 
freudiges Geschlecht. Freilich in der groBen Mehrzahl 
bevorzugen sie Gelb oder Orange, aber andere glanzen mit 
purpurnen und noch andere mit weiBen Pantóffelchen, wie 
aus Atlas. Bei den Eingebornen sind sie sehr beliebt, und 
sie sammeln groBe StrauBe derTopatopas oder Capachitos, 
wie sie in ihrer Sprache heiBen, um das Zimmer damit zu 
schmiicken. Leider verwelken sie rasch.

Daneben zieht eine groBblumige, goldgelbe Amaryl- 
lidee (Alstroemeria aurantiaca) unser Augenmerk auf sich, 
einige Irideen wie Libertia ixioides mit weiBen und ein 
Sisyrinchum mit kleinen lilafarbenen Bliiten, ferner eine 
zierliche, bunte Orchidee (Habenaria), etliche Chloraea- 
arten mit langer, weifier oder griinweiBer Bliitenahre, gelbe 
Stiefmiitterchen (Fioła maculata) und weiBe Sternblumen 
(Stellaria), besonders aber die prachtigen, weiBrosafarbe- 
nen Bliiten der Llaupangue (Francoa appendiculata),- einer 
Vertreterin der auf Chile beschrankten Familie Franco- 
aceae, welche zu der groBen Sippe der Steinbrechgewachse 
zahlt, und die leuchtenden Bukette verschiedener Oxalis.

AuBer vom Fingerhut gewahren wir auch ófters weite 
Strecken mit einer etwa meterhohen Pflanze dicht be- 
standen, welche den merkwiirdigen Namen Teufelstabak, 
Tabaco del Diablo, fiihrt. Die Indianer nennen sie Tupa. 
Es ist Lobelia tupa mit ihren prachtigen, purpurnen Bliiten- 
trauben. Nahe dem Strande bildet Mannertreu, der Car- 
doncilla (Eryngium paniculatum), Dickichte, eine Umbel- 
lifere, die aber mit ihren stacheligen Blattern und Bliiten- 
kópfchen eher wie eine Distel aussieht. Alles an ihr be- 
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sitzt eine gelblichgriine Fiirbung und ist ungemein glan- 
zend. SchlieBlich wollen wir noch der anmutigen Fuchsien- 
gebiische (Fuchsia coccinea), Chilco oder Thilco in der In- 
dianersprache, Erwahnung tun.

Corral war ein kleines, idyllisches, damals noch vom 
RuB der Industrie verschontes Órtchen, dem die Sommer- 
villen einiger reicher Valdivianer Deutschen einen elegan- 
teren Anstrich verliehen. Im Januar und Februar wird 
es, wie die meisten Kiistenplatze, von Badegasten aus dem 
Inland iiberschwemmt. Dann entstehen am Strande aus 
griinem Buschwerk zusammengefugte Badehiitten, und es 
spielt sich ein Badeleben nach europaischem Muster ab. 
Inzwischen sind in Corrals Nachbarschaft Eisenwerke von 
der bekannten franzósischen Firma Schneider-Creusot ge- 
griindet worden.

Die Fahrt nach der Insel Chiloe — der Name entstand 
aus dem Indianischen Chilihue, was Siidchile bedeutet — 
nimmt nunmehr nur noch eine Nacht in Anspruch. Sie 
ist aber die unruhigste, da das Schiff mit starker Strómung 
zu kampfen hat. Am Sonntagmorgen erwachten wir in 
der langgestreckten Bahia von Ancud. Der Dampfer 
bleibt immer sehr weit von der Stadt entfernt, so daB 
man eine lange Bootfa.hrt zu bestehen hat.

* ¥A

Ancud lehnt sich, von griinen Matten umgeben, an 
sanft ins Meer abfallende Hiigel. Es macht einen ungemein 
einladenden, ich móchte sagen nervenberuhigenden Ein- 
druck, wie es sich so breit und behabig mit seinen uberall 
zwischen die Hauser eingestreuten Garten und Baum- 
gruppen dahingelagert hat. Ais wenn es schlummerte. 
Hier strebt nicht das eine das andere zu iiberragen. Selbst 
die Tiirme der Kirchen haben sich in bescheidener 
Niedrigkeit zuriickgehalten. Das alte Franziskanerkloster 
oben auf der Hóhe hat es bei zwei Stiimpfen bewenden 
lassen, die nun wie etwas zu dick geratene Saulen aus- 
sehen. Ein demokratisches Prinzip zeigen unterschieds- 
los auch die Wohnungen. Sie sind samtlich aus Holz 
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erbaut, mit einer Verschalung aus Brettern des Laurek 
In der Regel einstóckig und mit einem Giebel, oder zwei- 
stóckig und dann haufig mit einem Wandelgange, der ge- 
schaffen wurde, indem man das obere GeschoB iiber das 
untere hinausriickte und auf Pfeiler stiitzte. Ein steiles 
Dach aus Alerceschindeln deckt sie, selten Zink. So sieht 
Ancud aus, oder, um es bei vollem Namen zu nennen, 
San Carlos de Ancud, welches im Jahre 1834 von Dar
win auf seiner beruhmten Erdumseglung besucht wurde. 
Und so erhalt es sich trotz der schrecklichen Brande, die 
von Jahrzehnt zu Jahrzehnt ganze StraBen in Asche legen. 
Aber das bescheidene Gewand umhiillt gleichwohl Be- 
deutung und Wiirde. Ancud ist die Hauptstadt von 
Ghiloe, der Isla Grandę, einer Insel etwa halb so grofi 
wie das frtihere Kónigreich Wiirttemberg, es ist die Resi- 
denz eines Intendanten und, was sehr viel mehr sagen 
wili, eines Bischofs, des redegewaltigen Ramon Anjel Jara. 
Freilich łetzterer scheint die intimen Reize der Kapitale 
nur in den allerheiBesten Sommermonaten zu schatzen, 
sonst geht er auf Reisen, weit auBenhalb der Grenzen 
seines Sprengels.

Ancud ist eine vóllig fabriklose Stadt. Man jagt dem 
Gelde nicht nach, man vermeidet die aufregende Indu- 
strie grundsatzlich und den Handel, soweit es irgend an- 
geht. Die Ausfuhr der Insel bilden vornehmlich Hólzer, 
Kartoffeln, Schafe, Austern, Miesmuscheln, Cochayuyo 
(eine genieBbare Algę), nebst Apfelwein, den man reich- 
lich produziert, und Gegenstande (z. B. kleine Ófen), die 
aus dem weichen, Cancagua genannten, tertiaren Sand- 
stein der Kiiste geschnitzt und gemeiBelt wurden. Natiir- 
lich bleibt die Einfuhr gering, und es ist verstandlich, 
wenn das enorme Zollhaus gleich links am Hafen kaum 
die Kosten seiner Verwaltung einbringt. Was schadet 
das, da ja der Staat bezahlt: nicht allein den Bischof und 
Intendanten nebst allen anderen Beamten, sondern auch 
die bischófliche hóhere Knabenschule und das Lyzeum 
und die Volksschulen; da der Staat den Molo und die 
neue Kathedrale baut und das etwa vom Brande zerstórte 
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Kloster wie in Castro, einer anderen Stadt Chilces, wieder 
aufrichten wird. Ja, der Staat gibt auch das Geld ber, da- 
mit die Ancuditaner ihre Kinder studieren lassen kónnen, 
je nach dem Stande: im Lehrer- und Lehrerinnenseminar 
zu Valdivia oder Puerto Montt, in der Schiffs-Ingenieur- 
schule und der Marinekadettenanstalt zu Valparaiso, oder 
im Internat (Lyzeal-Alumnat) żu Santiago. Naturlich be- 
zahlt der Fiskus auch das Billett und sogar zu den Ferien- 
reisen.

Der Staat gibt fur Ancud etwa 22mal mehr aus, ais 
er einnimmt, namlich im Jahresdurchschnitt iiber eine 
Viertelmillion Pesos.

In den eigentlichen Hafen dringen nur kleine Segel- 
boote. Zur Zeit der Ebbe ist er so trocken, daB in ihm 
Holz gehackt, Essen gekocht und anderen Verrichtungen 
obgelegen wird.

Ich fand bei Frau Schulz, einer Westfalin, Ob- 
dach, die ihren Mann, einen Segelschiffskapitan, schon 
lange verloren hatte und nun in ihrem kleinen Hauschen, 
das sie gar nicht ungern Hotel genannt hórte, Verkósti- 
gung und Logis gab. Man hatte damals noch alles das, 
was man wahrend 24 Stunden zum Dasein bedurfte, fur 
3 Pesos, die zur Zeit zusammen 4,20 M. wert waren.

Ancud ist eine ziemlich reinliche Stadt. Einen guten 
Anteil daran haben zweifelsohne die zahlreichen Galli- 
nazos, kleine, schwarze Aasgeier (Cathartes atratus), welche 
merkwtirdigerweise, offenbar ihrer Wichtigkeit bewuBt, 
fast ausschlieBlich vom Regierungsgebaude, der Intendanz, 
aus Umschau hielten. Dort saBen sie auf dem Dachfirste 
in langer, stummer Reihe. Ein Bekannter nannte ihre 
nachdenkliche Gesellschaft anziiglich den ,Consejo de 
Hijiene de Ancud1.

Ancud teilt sich durch jene von der HauptstraBe ein- 
gefaBte Schlucht in eine óstliche und westliche Halfte. 
Wenn man die von anstehendem Hornblendefels ge- 
pflasterte Strafie hinaufschreitet, gelangt man an dem 
Kloster des heiligen Franziskus vorbei, bald auf eine die 
ausgedehnte Zweihiigelstadt beherrschende Anhohe. Die 
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schwache Bevólkerung- (3000 Seelen) steht in gar, keinem 
Verhaltnis zu der Hausermasse, die in diesem Augenblicke 
im hellen Sonnenglanze silbergrau schimmert. Weiter 
schweift unser Blick uber die Bai nach der Landzunge 
von Balcacura zu der eigentumlichen Holzkapelle mit dem 
doppelten Dach — eines ist auf das andere wie ein 
weiteres Stockwerk gesetzt — und dem zierlichen Tiirm- 
chen, das auf dem oberen, schmaleren reitet. Und dariiber 
hinweg zum nordóstlichen Horizont, an dem sich deutlich 
drei Schneeberge des Festlandes abzeichnen, die Vulkan- 
haupter der Provinz Llanąuihue: Calbuco, Osórno 
und Puntiagudo. Zur Seite und im Riicken begrenzen 
die Hugelketten der Insel das Rundbild, Am nachsten 
liegt uns der sanft gewólbte, breite Hueiheun, von dem 
aus in friiheren Zeiten die Caziken das Land regierten. 
Auf der stillen Bai gleiten einige Fischerboote dahin, und 
die Brandung spielt matt am Strande der kleinen Insel 
Cochinos, die Ancud schrag gegeniiber liegt und voll von 
wilden Kaninchen ist.

Eine leichte Brise streift die Felder und bewegt, so- 
weit wir sehen kónnen, die Bliiten der Kartoffeln. 
Wir mógen in Chiloe wandern, wohin wir wollen, die 
Kartoffel wird uns begleiten. Wie Sizilien die Korn- 
kammer Italiens war, so ist Chiloe der Kartoffelspeicher 
Chiles, oder kónnte es doch sein, wenn die Verbindungen 
besser waren, denn die Insel bringt weit uber Bedarf her- 
vor. Man kann lesen, daB es uber 500 Sorten sein sollen. 
Wer weiB? Jedenfalls ist Chiloe das Kartoffelland par 
escellence. Die wilde Stammpflanze findet sich freilich 
nicht im Siiden, sondern in Mittelchile. Dort wachst 
Solanum tuberosum und etuberosum in den hóheren Anden 
und S. maglia der Kiiste nahe. — Man braucht einen 
Chiloten nicht zu fragen, was er gegessen hat. Es sind 
und werden sein Kartoffeln oder Mariscos, d. h., was 
der Italiener so treffend ais Meeresfriichte bezeichnet: 
Muscheln, Manteltiere, Seeigel u. a. Der Chilote befindet 
sich wohl bei seinen taglichen M i 1 c a d o s , Kartoffel- 
puffern, und einem Napf gerósteten Weizenmehls mit
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Wasser, der Guampada, dem Ulpo des Festlandes; 
aber mit móglichst viel Zucker, des Chiloten besondere 
Leidenscbaft. Im 18. Jahrhundert wurde auch in gróBe- 
rem Mafistabe Flachs gebaut, indessen verwertete man 
nur den Samen, ihn mit Mehl vermischt zu Broten ver- 
backend. Der Fleischkonsum Chiloes bleibt mit 18 kg 
pro Kopf weit unter dem chilenischen Mittel (44 kg). Es 
werden vorwiegend Schafe und Schweine verzehrt.

Der boshafte Chilene, welcher dem Chiloten gern etwas 
am Zeuge flickt und ihn argern móchte, empfiehlt ihm ftir ein 
Provinzwappen ais Embleme die Kartoffel und die Laus. 
Leider hilft kein Leugnen: wie jene die haufigste Feld- 
frucht, ist diese das gemeinste Haustier. Es handelt sich 
iibrigens, um nichts zu verschleiern, im allgemeinen nur 
um die Kleiderlaus (Pediculus uestimenti).

Es wurde jedoch falsch sein, aus solchem und auch 
daraus, daB Ancud und mit ihm die ganze Insel sich in 
einem lethargischen Schlafe befindet, auf den Charakter 
der Chiloten zu schlieBen. Der Chilote ist arbeitsamer 
und niichterner ais der Chilene und entfaltet vor allen 
Dingen, wenn es ein Ziel zu erreichen gilt, eine eiserne 
und oft wohl riicksichtslose Energie, die ihn bei den 
Chilenen nicht beliebt gemacht hat. Aber nur wenigen 
Chiloten hat sich ein Ziel auf ihrer Lebensbahn eróffnet. 
Der groBen Masse sind die Krafte gelahmt durch die un- 
gliicklichen Verhaltnisse der Insel, welche erst seit kurzem 
eine Ancud mit Castro verbindende Eisenbahn besitzt, 
aber noch immer leidlicher Wege ermangelt, und mit dem 
Festlande nur einmal wóchentlich durch Dampfer mit ganz 
unerhórten Tarifen in Verbindung treten kann.

Fur Ancud haben sich die Verhaltnisse besonders 
schlecht gestaltet durch die iiberaus lange Herrschaft des 
Intendanten Luis Martiniano Rodriguez. tiber 
25 Jahre ais hóchster Verwaltungsbeamter ein beinahe 
absolutes Regiment fiihrend, gereichte er wohl der jInsel 
im allgemeinen zum Heile, nicht aber der Hauptstadt. Don 
Luis hat namlich mit eiserner Faust fur Ordnung und 
Sicherheit gesorgt und das Hexen- und Zaubererwesen, 
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das in diesem verlassenen Erdenwinkel in hóchster Bliite 
stand, vóllig ausgerottet. An dieser Sorte Volksbeglucker, 
welche eine Zaubererschule von panchilenischem Rufę in 
der Hóhle von Quicavi unterhielten, vollzog er mit eigener 
Hand die selbst diktierten Prtigel. Ferner bekiimmerte 
er sich unentwegt um die Volksschulen, so daB die Ghi- 
loten in der Tat recht haben, wenn sie in einer Bittschrift, 
die sie 1907 an den Prasidenten der Republik richteten, 
stolz von sich behaupten, in der Volksbildung (mit nur 
37 Prozent Analphabeten) an erster Stelle im Staate zu 
marschieren. Aber wie alle Chilenen benutzte der all- 
machtige Intendant seine Stellung auch dazu, an sich und 
sein Haus zu denken, und verwandelte allmahlich die ge- 
samte Umgebung von Ancud bis in die fernen Berge 
hinein in eine riesige, Quadratmeilen gro!3e Latifundie,

Der Chilote ist Ackerbauer und Fischer, besonders 
das Meer ist sein Element, und die Giite der chilenischen 
Marinę beruht auf diesem vorziiglich durch den Kampf 
mit der See vorgeschulten Menschenmaterial. Vom 
Admirał bis zum Matrosen sind die besten Chiloten. 
Uberhaupt spielt der Chilote im chilenischen Staatswesen 
ein wenig die Rolle des Hechtes, und manches frische 
Wort und mancher gute Anlauf ging von Chiloten aus, 
welche es in Heer und Marinę, Justiz und Verwaltung und 
in den Fakultaten der Universitat zu angesehenen Mit- 
gliedern gebracht haben. Freilich soli ihr Charakter so 
sein, wie er haufig wird, wenn der Weg aus Not und 
Armut lange Zeit nur mit Hilfe von Becas (Freistellen) 
zuriickgelegt werden konnte. Ich hóre noch iheute die 
verachtliche Klangfarbe, in die ein Chilene das ,es un 
Chilote!’ tauchte, ais einzige Charakteristik eines ihm 
unbeąuemen Kollegen.

Die chilotischen Ureinwohner waren die friedlichen 
Huilliches (Siidleute), welche der Konąuista kaum Wider- 
stand entgegensetzten. Das kastilianische Element ist 
durch spatere Nachschiibe vom Mutterlande verstarkt 
worden und hat es offenbar ausnahmsweise verstanden, 
mit den Eingeborenen dauernd gute Beziehungen zu
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pflegen. Das Indianische hat sich auf der Isla Grandę, 
obwohl unberiihrte und heidnische Indianer heute fehlen, 
in Lebensweise, Gebrauchen und Namen viel auffallender 
erhalten wie in anderen Provinzen. Die ófters rundlichen 
Hiitten der Landbewohner erinnern an die Rucas der 
Araukaner; wie bei diesen sind die Frauen geschaftig, an 
einem allereinfachsten Webstuhle groBe Wolldecken her- 
zustellen, in welche sie bunte Muster hineinsticken; der 
Acker wird mit dem namlichen Pflug aus der Luma 
umgebrochen und mit dem Dornenbusch geeggt. Im 
Marchen- und Sagenschatze der Chiloten spielen noch 
heute araukanische Ungeheuer und Fabelgestalten eine 
Rolle. Es gibt sogar etwas, was an die prahistorische 
Zeit gemahnt, d. i. die Zubereitung der Nationalspeise 
mittels Siedesteine.

Curanto heifit diese. Sie besteht aus Meeres- 
muscheln, vornehmlich Miesmuscheln (Mytilus) und 
Venusmuscheln (Venus), welche in einem Erdloch durch 
gluhende Steine gesotten werden. Die Grube wird kreuz- 
weis mit Holz bedeckt, das man in Brand steckt, nachdem 
auf ihm Steine angehauft sind. Sobald die Steine gltihend 
wurden, ist auch das stiitzende Holz verbrannt und sie 
fallen von selbst in das Loch hinunter. Nunmehr schiittet 
man die Muscheln iiber sie aus und begrabt das Ganze 
unter Blattern, z. B. den groBen des Pangue, Nach einer 
Stunde etwa ist das Gericht fertig. Zum Curanto dienen 
nicht allein alle móglichen Muscheln, wie Chólhuas und 
Choros (verschiedene Mytilus), Tacas (Venus), Locos 
(Choncholepas), Chapes (Fissurella), Lapas {Patella}, die 
groBen Picos (Balanus) und Seeigel, jedes fur sich oder 
durcheinander — alsdann ein Chadupe (Allerlei) —, son- 
dern auch Fleisch, Kartoffeln und Bohnen.

Ais Familiennamen findet man unter der niederen 
Bevólkerung fast ausschlieBlich indianische, die sich in 
Verbindung mit den christlichen Vornamen seltsam aus- 
nehmen. Jose Caimapu (Joseph Entenland)', Manuel 
Millao (Emanuel Goldland), Carlos Huentelican, Jesus 
Milapechun oder Maria Chenąuepil, das sind so einige 
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Proben. Und dann die Ortsnamen: Quetralmahue, Anihue, 
Aihui, Manao, Achao, Quenchi und Quicavi, sie atmen eine 
indianische Welt.

Ich verweilte 2 Monate auf Chiloe und hatte Gelegen- 
heit, von dem Innern der Insel kennenzulernen, da ich 
einige Wochen auf einer der neuen Fremdenkolonien, 
Huillinco, zu Gast war.

Wenn man von Ancud nur etwa ein und eine halbe 
Stunde nach Siidosten wandert, gelangt man zum Rio 
Pudeto, welcher sich in einen besonderen Golf der Bahia 
von Ancud óstlich von der Stadt ergieBt. Der Weg dahin 
ist namentlich fur Kinder recht verlockend, denn seine 
Bóschungen sind, auBer von bluhendenFuchsiengebiischen, 
mit allerlei Naschbarem bestanden. Da reizen die siiBen, 
Chupones (von chupar saugen) genannten Friichte eines 
Ananasgewachses (Greigia sphacelata), sie schmecken auch 
ananasartig, die erkampft sein wollen, denn sie verbergen 
sich in einem Dickicht stacheliger Blattrosetten; die griin- 
lichen Minemińes, kleine Beeren von Rubus radicans; die 
dunkelblauen kleinen Michais, die beinahe schwarzen 
Calafates, beide an stacheligen Berberitzenstrauchern 
(Berberis darwinii und buxifolia) und nicht zulętzt Erd- 
beeren, mit denen Chiloe besonders gesegnet ist. Sie 
iiberziehen oft den Strand ais unabsehbare Rasen, beson
ders groBe und wohlschmeckende Friichte zeitigend.

Am Estuario Pudeto erwartete uns ein Boot mit 
zwei kraftigen Chiloten ais Ruderknechten, und wir traten 
nunmehr unverziiglich unsere Fahrt stromaufwarts an, um 
móglichst die steigende Fiut auszunutzen. Man hat nie- 
mals mehr MuBe, eine Landschaft mit allen Intimitaten in 
sich aufzunehmen ais von einem Boote aus.

Der Pudeto wird in seinem unteren Laufe von Diinen 
eingefaBt, dereń weiBer Sand aber nur hier und dort 
zwischen dem dichten, auf ihm Wurzel fassenden Busch- 
werk aufleuchtet. Wir begegneten mehreren Fischer- 
booten, die eine hier vorkommende Brackwassermies- 
muschel, Quilmahue, mit dem Dreizack aus der Tiefe 
heraufholten, und etlichen Eingeborenen, welche ebenfalls 
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aufwarts wollten. Da ein giinstiger Wind wehte, hatten 
sie einen groBen, breiten Busch in ihr Boot gestellt. Diese 
Art zu segeln ist nicht etwa ein Scherz, sondern auf dem 
Pudeto die althergebrachte. Im iibrigen herrscht Einsam- 
keit.

Vor nun bald hundert Jahren ist dieses friedliche 
Stiickchen Erde reichlich mit Blut getrankt worden. Am 
14. Januar 1826 wurde an den Ufern des Pudeto die letzte 
Schlacht gegen die Spanier geschlagen, welche auch die 
grofie Insel der Republik einverleibte. Noch heute er- 
innert das in Santiago gelegene Bataillon ,P u d e t o‘ an 
jenen Sieg, der Chile vollstandig und auf immer vom 
spanischen Joch befreite. Freilich hat sich Chiloe erst an 
die ihm aufgezwungene Erlósung gewóhnen miissen, denn 
Darwin berichtet in seinen Aufzeichnungen vom 24. Nov. 
1834 bei Beschreibung seiner Landung auf der Insel: „An 
mehreren Orten waren die Einwohner sehr iiber das Er- 
scheinen von Booten eines Kriegsschiffes erstaunt und 
hofften und glaubten, sie waren Vorlaufer einer spanischen 
Flotte, welche karne, die Insel der patriotischen Regie- 
rung von Chile wieder abzunehmen.“

Erst nach langerer Fahrt tauchten einige kleine Holz- 
hauser und eine Holzkapelle auf. Es ist Caipulli, d. h. 
der Ort, wo es viele Wildenten gibt. Dann maoht der 
Flufi eine Biegung landeinwarts und nunmehr tritt der 
Wald bis an die Ufer heran. Seine Laubmassen sind 
merkwiirdig durch ihren terrassenfórmigen Aufbau, was 
von den Cóihues herriihrt, die in ihm vorherrschen, und 
dereń gewaltige Kronen sich aus mehreren, deutlich von- 
einander gesonderten Laubetagen zusammensetzen. Cóihue 
(Nothofagus dombeyi) ist die immergriine Buche, welche 
sich von Chillan nach Siiden ausbreitet und namentlich in 
den Provinzen Valdivia, Llanquihue und auf Chiloe zu den 
charakteristischsten Waldbaumen gehórt, Sie erreicht 
eine bedeutende Hóhe; ihre regelmaBig gezahnten, streng 
zweizeilig angeordneten, hellgriinen Blatter sind auffallend 
klein (20 mm : 10 mm), mit starker Mittelrippe und an- 
nahernd elliptisch, Zwischen dem Blattwerk tauchen 
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iiberall die glanzenden Astę auf, die sich erst an ihren 
Enden doldenartig verzweigen und • belauben. Anfang 
Februar schmiickten sie sich mit gelben Bliiten. Aus 
dieser Buche stellte man friiher riesige Einbaume her. 
Der Cóihue, welcher ein vorzugliches Bauholz liefert, 
ahnelt unserer Buche, wahrend das sommergrtine Robie 
an unsere Eiche erinnert.

Am Waldesrande drangen sich an trockenen 
Stellen Chupones und Gebiische vom Radinstrauch (Bac- 
charis radin), einer diozischen Komposite mit gelben, kom- 
pakten und Senecio otites mit groBen, weit ausgebreiteten 
Bliitendolden, Ferner Tripolium conspicuum, ebenfalls ein 
Vereinbliitler, Ruhrkraut (Gnaphalium) mit goldgelben Bliit- 
chen und eine gelbe Nachtkerze, der Metrun (Oenothera 
stricta). An feuchten Platzen hingegen lenken die rosen- 
roten StrauBe von Llaupangue und die groBen, blauen 
Bliiten der Huella (Abutilon ritifolium), eines Malven- 
strauches, vor allem aber die machtigen Pangues (Gun- 
nera), dereń sauerliche, Nalcas genannte Stengel von den 
chilotischen Kindern gern gekaut werden, unsere Auf- 
merksamkeit auf sich, Am Boden kauert ein niedriges 
Primelgewachs (Samolus litoralis), das aber durch seine 
Belaubung und die kleinen an den Zweigen sitzenden 
weiBen Bliitenglóckchen mehr wie eine Ericacee aussieht.

Unsere erste Rast machten wir an einem Platze, den 
man Cogomó nennt; er offenbart sich aber nur durch eine 
einzige Hiitte und eine Kapelle. Die Holzkapellen ge- 
hóren zu den eigentiimlichsten Requisiten der chilotischen 
Landschaft. In Wirklichkeit sind es langgestreckte Holz- 
schuppen mit einem Tiirmchen, meist iiber dem Haupt- 
eingang. Fenster gibt es nicht. Die wenigen Małe, wo 
Gottesdienst in ihnen abgehalten wird, lassen die alsdann 
geóffneten Seitenluken Licht genug einfallen,

Eine solche Kapelle und nicht weit davon eine nied- 
rige, strohgedeckte Hiitte mit den schraggestellten Stiitz- 
pfosten, umwogt von zahllosem roten Fingerhut, gelb- 
leuchtenden Biischen des Stechginsters (Ulex europaeus) 
und einem Mariengrase, der Ratonera (Hierochloa utricu- 
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lata), und umhegt von Avellano oder Guevuin 
auellana)1, dem chilenischen HaselnuBbaum, Muermos, 
bliihenden Fuchsien und Arrayan, Peta, einem Myrten- 
baume, Canelo und Ciruelillo (Embothrium coccineum), 
letzteres ein iiberaus schónes, antarktisches Baumchen 
mit prachtig langen roten Bliiten1 2, und dann in der Ferne 
ein bewaldeter Hóhenzug mit den hellgrunen Laubterras- 
sen des Cóihue und ein Stuckchen FluB oder See, das ist 
das landschaftliche Idyll auf Chiloe.

1 Fam. Proteaceen. 3—5 m hoch. Stamm grau, Astę braun, weit 
ausgestreckt. Immergrun, Blatter lederartig mit glanzender Oberseite, 
unpaar gefiedert. Blattchen rundlich-eifórmig, doppelt gezahnt. Mit 
langgestielten, weiBlichen Bliitentrauben. NuB kirschengroB, erst griin, 
spater rot, dann dunkler. Samen, besonders geróstet, wohlschmeckend.

2 Ebenfalls zu den Proteaceen gehorend.
Burger, Aeht Lehr- und Wanderjahre in Chile.

Die Namen der Órtlichkeiten im Bereich des Pudeto 
leiten sich vielfach von Tieren her, z. B. Caipulli, der Ort, 
wo es viele Enten gibt, oder Huillinco, das Wasser der 
Fischotter usw, In der Tat, das Tierleben und besonders 
die Vogelwelt ist hier reich und mannigfaltig.

Den Pudeto und seine von mannshohen Binsen ein- 
gefaBten Ufer bevólkern u. a. schwarze Enten mit weiBen 
Ringen um die Augen, so daB es aussieht, ais ob sie eine 
Brille triigen, und die darum auch Anteojillo fJnas specu- 
laris) genannt werden; schóne, weiBe Schwane— Cisnę 
oder Thula (Cygnus nigricollis) — mit Schwarzem Kopf 
und Halse und schwarzgriine, glanzende Taucher, Hualas 
(Podiceps leucopterus) mit weiBen Bauchen; rein schwarze 
Teufelsenten oder Seeraben (Graculus brasilianus)-, die 
aschfarbenen, mit einer weiBen Bindę am Halse gezier- 
ten Patoliles (Graculus gaimardi), der Quetru oder Cae 
(Micropterus cinereus), der sich immer zu zweit zeigt und 
so kurze Fliigel hat, daB er nicht fliegen kann, er ist eben- 
falls aschfarbig, aber an Kehle und Brust lebhaft rot; die 
braun und weiBen Zarapitos, die auch Perdiz del Mar, 
Seerebhuhn (Numenius hudsonicus) genannt werden; graue 
und weiBe elegante Reiher, Cucas und Garzas (Ardea 
cocoi und galathea)-, der schwarze Ostrero (Haematopus 

4
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leucopus) mit dem roten Schnabel. Nicht selten besuclien 
dieses Gewasser auch Patrancas, Pinguine (Spheniscus 
humboldtii), welche bei den Chilenen Pajaro-Nifio, Kinder- 
vogel, heiBen, Pelikane (Pelecanus thajus), im Volksmunde 
Alcatraz und selbst Scharen von Flamingos. Dartiber, in 
den Liiften, schreien und gackern dieMóven, Cahuiles und 
Gaviotas (Larus glaucodes und dominieanus).

Uber den Spiegel des Pudeto schossen Delphine in 
mmutigen Bogen. Der Estuario ist reich an Fischottern, 
Huillines (Lutra huidobria) und groBen Nagern, Cóipus 
(Myopotamus coypus), welche dem Biber ahneln, aber das 
Wasser noch weniger verlassen.

Gegen Abend gelangten wir nach Huillinco, das auf 
hiigeligem Terrain gelegen ist und mittels eines Neben- 
flusses des Pudeto schnell erreicht wird. Nun folgten 
10 Tage in einer Urwaldkolonie.

Mitte der neunziger Jahre fafite die chilenische Regie- 
rung die Besiedelung von Chiloe mit fremden Koloni- 
sten ins Auge. Sie schlug nunmehr aber andere Wege 
ein ais in friiheren Jahrzehnten bei der Kolonisierung Siid- 
chiles, indem sie nicht ihr Augenmerk auf eine ausschlieB
lich germanische Einwanderung richtete, sondern imGegen- 
teil aus móglichst vieler Herren Landem Ansiedler herbei- 
zuziehen suchte. Der Grund liegt auf der Hand. Man 
wollte den stark deutschen Provinzen Valdivia und Llan- 
quihue nicht noch eine dritte hinzufiigen und versprach 
sich von dem gemischten Prinzip, das naturgemaB nicht 
allein zu einem Rassen-, sondern auch zu einem Sprachen- 
gewirr fiihren muBte, eine schnellere Chilenisierung, in
dem sich das spaniche Idiom zwischen verschieden- 
sprachigen Kolonisten notgedrungen ais Verstandigungs- 
mittel schneller einbiirgern muBte.

So landeten denn im Oktober 1895 vierzig Familien 
an der chilenischen Kiiste, die zwar samtlich aus Europa 
kamen, aber sieben Nationalitaten reprasentierten1. Es 

1 Meine Darstellung stiitzt sich auf eine von der Inspektion der 
Kolonisation verfaBte Denkschrift.
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gehórten an: England 16, Deutschland 9, Holland 5, Frank- 
reich 4, Schweiz 3, Osterreich 2, Luxemberg 1. Diese 
siedelte man samtlich in jener, Huillinco genannten, bis 
1 Tagesritt von Ancud entfernten Waldregion an und 
trachtete móglichst, die Nachbarschaft gleicher Stamme 
zu venhiiten.

Die Gewese wurden wie westfalische Bauernhófe ver- 
streut und liegen bis zu einer Stunde voneinander ent- 
fernt. Jede Familie bekam 100 ha zugewiesen, ein Grund- 
maB, das sich fur jeden Sohn von iiber 12 Jahren um 30 ha 
vermehrte, bei Ledigen indes auf 70 verminderte. Die 
40 Familien okkupierten ein Areał von 3820 ha. — Durch 
Zuzug war die Kopfzahl der Kolonisten bis Anfang 1901 
auf 215 und einschlieBIich 37 Geburten auf 252 gewachsen.

Wo es irgend anging, empfingen die Einwanderer 
Hijuelas, d. h. Stellen, die schon einiges urbares Land ent- 
hielten. Im iibrigen bestand ihre erste Hauptarbeit im 
Waldschlag und Rocemachen: dem Abbrennen des Holzes. 
Letzteres stóBt in dem regnerischen Chiloe auf groBe 
Schwierigkeiten und bietet nur im Januar und Februar 
Aussicht auf Erfolg. So muBte hier mehr ais anderswo mit 
der Axt gegen den Wald gekampft werden, um Land 
quadratfuBweise zu gewinnen. Nach 5—ójahriger Arbeit 
(1901) betrug der entwaldete Anteil einer Hijuela 5—8 ha. 
Nur eine hatte es auf 16 gebracht,

Der Staat ging den Fremden notgedrungen anfangs in 
mannigfaltiger Weise an die Hand. Sie fanden ein kleines, 
freilich nur ein Zimmer enthaltendes Holzhauschen vor, 
wurden mit Saatgut ausgestattet und wahrend der ersten 
drei Jahre durch einen BarvorschuB unterstiitzt, welcher 
zunachst 30 Pesos monatlich betrug. Diesen haben die 
Ansiedler hauptsachlich zur Anschaffung von Vieh ver- 
wandt: Kiihen, Schafen, Schweinen.

1901 besaB solch jungę Hofstelle 2 oder 3 Kiihe und 
eine sogar 8. Ein Kolonist, dem es mittelmaBig ergangen 
war, schloB seine Ernte mit % hl Weizen, 1% Roggen, 
1J4 Hafer und 7% Kartaffeln ab. — Der Kolonist erwirbt 
den Besitztitel nach 6 Jahren, sofern er seinen Verpflich- 

4* 
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tungen nachgekommen und Vorschiisse an Geld und Waren 
getilgt hat.

Der Ackerbau wird erheblich durch Unkrauter, be- 
sonders Ampfer (Rumez), beeintrachtigt, und viel Ge- 
treide stirbt kurz vor der Reife ab, wahrscheinlich weil 
Schadlinge die Wurzeln zerstóren. AuBerdem ist 
die Ackerkrume allenthalben sehr diinn, und es muB 
fruhzeitig zur Diingung geschritten werden. Die chilo- 
tischen, seit einem halben Jahrhundert oder langer in 
Kultur stehendep Acker machten immer einen viel bes- 
seren Eindruck ais die der Kolonisten auf dem jungfrau- 
lichen Urwałdb odeń, Trotzdem der Weizen haufig nicht 
vóllig ausreift, wird er am meisten von den Getreidearten 
gebaut, Am besten eignet sich das Klima fur Roggen, Hafer 
und Leinsamen, den man seit alters dem gerósteten Mehl 
zusetzt. Auch Gerste und Mais sucht man hier und dort 
noch zu ziehen.

Eine Kolonie pflegt nur dann vorwarts zu kommen, 
wenn ein Mitglied der Familie ais Handwerker oder Ar- 
beiter auf dem Festlande verdienen und Geld genug nach 
Hause senden kann, um den Viehstand zu vermehren. 
Nicht allein in Chiloe, sondern in ganz Siidchile bildet die 
Viehzucht das Ruckgrat der Landwirtschaft. Das Rind- 
vieh wird in den Wald getrieben und nahrt sich sommers 
von den mannigfaltigen Krautern, winters aber beinahe 
nur von Quila und Colihue, Das sind ausschlieBlich 
sudamerikanische Bambusen mit den Hauptarten Chusąuea 
quila, couleu und ualdiuiana, Quila erzeugt, iiberaus reich 
nach Art eines Kletterers verastelt, undurchdringliche 
Dickichte und klimmt in den Baumen 10—12 m empor. 
Colihue dagegen schieBt ais gewaltiger Schaft mit diinnen 
Seitenzweigen in die Hóhe, Beide besitzen, im Gegensatz zu 
ihren altweltlichen Verwandten, einen massiven Stengel, 
Kiihe und Rinder langen sich ihre Zweige mit den Hórnern 
aus der Hóhe herab, die sie dabei oft durchscheuern, Diese 
ungeheuerlich wuchernden Bambusarten, welche die 
Walder demMenschen vóllig zu verschlieBen vermógen — 
dasYiel bahnt sich fórmliche Tunnels durch sie —, bliihen 



53

nur einmal und sterben dann ab. Nach der Quilabliite 
bedecken Samen und Laub fuBhoch die Erde. Im nachsten 
Jahre folgt eine Ratten- und Mauseplage und in dem dar- 
auf ein ungemein starkes Auftreten von Eulen und Wild- 
katzen. Letzere lassen sich sonst selten sehen; wenn aber 
Ratten und Mause vertilgt sind, dringen sie, ausgehungert, 
sogar in die Wohnungen. Die Indianer werfen Laub- und 
Samenmassen der Quila gegen den Wind, um die Frucht 
zu reinigen, und kochen sie wie Reis. Die Quilabliite 
meldet sich durch eine hier und dort im Quilanto hervor- 
sprieBende haferahnliche Ahre und erscheint nur im Ab- 
stand vieler Jahre, dann aber in der ganzen Gegend. Sie 
ist ein gefurchtetes Ereignis, nicht nur wegen des unaus- 
bleiblichen Ungeziefers, sondern vor allem urn des ihr 
nachfolgenden Futtermangels willen.

Chiloe besitzt keine Schneegebirge, aber in allen 
Teilen sind Berg- und Hiigelketten vorhanden, dereń be- 
deutendste Gipfel 800 m erreichen. Die Walder sind un- 
durchdringlicher, dunkler und endloser ais in den Pro- 
vinzen Valdivia und Llanquihue. Nicht selten verirren sich 
Kolonisten in diesem ,monte tupido', wenn sie ihr Vieh 
suchen. Im Jahre 1902 oder 1903 sind mehrere Glieder 
einer 1895 eingewanderten deutschen Ansiedlerfamilie im 
Urwalde verhungert, nachdem sie ihm zu entrinnen drei 
Tage lang vergeblich getrachtet hatten.

In dem Urwalde, in welchen eingesprengt die 
Colonos von Huillinco wohnen, und in dem auf einen 
Hektar iiber 100 Baumriesen zu rechnen sind, spielt der 
Muermo eine groBe Rolle. Wahrend ich dort war, bliihte 
er, und die Waldrander mit den fur Chiloe charakteri- 
stischen iiberragenden Schirmkronen boten einen wunder- 
vollen Anblick, denn tiberall drangte sich zwischen das 
tiefe Griin der anderen Baume ihre schneeige, dichte 
Bliitenpracht. Sodann ist Cóihue haufig, und es mangelt 
auch nicht an Luma und Canelo. Hin und wieder erblickt 
man einen riesigen Maniu. AuBer diesen ziehen die Auf- 
merksamkeit noch besonders Tique, Teniu, Chaquihue und 
Pelu auf sich.
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Der Mańiu (Saxegothea conspicua) teilt seinen indiani- 
schen Namen mit dem sudchilenischen Taxus (Podocarpus), 
obwohl er zu den Zypressen gehórt. Dieser herrliche, 
bis 20 m erreichende Waldbaum zeigt einen ungemein 
stolzen Habitus. Er verzweigt sich bereits sehr tief, aber 
da alle Astę direkt emporstreben, sieht es aus, ais ob er 
sich aus einem Biindel schlanker Stamme zusammensetze. 
Erst in bedeutenderer Hóhe erzeugen diese dann mittels 
horizontaler Seitenzweige die umfangreiche, aber reich- 
lich gegliederte, lichte Krone. Die zweizeilige Anordnung 
sfeiner Nadeln und die gegenstandig entspringenden wag- 
rechten Nebenzweige lassen diesen Mańiu unserer 
Schwarzwaldtanne ahneln und machen ihn unseren sud- 
chilenischen Landsleuten ais Weihnachtsbaum geeignet.

Der Tique oder Olivillo (Aextoxicum punctatum), ein 
Wolfmilchbaum, wird bis 20 m hoch, besitzt einen braunen 
Stamm und ebensolche Zweige mit sehr grofien (3,5 mm : 
8 mm), langlich elliptischen, pergamentartigen Blattern, 
dereń Oberseite tiefdunkelgrun ist, wahrend die Unter- 
seite rostfarben aussieht. Dieser die Kiiste liebende Baum 
kommt auch haufig einzeln vor ais Uberrest verschwunde- 
ner Walder und paBt sich trefflich Sturm und Wetter an. 
Auf der Insel Cochinos bei Ancud halt noch eine kleine 
Schar stand, dereń Kronen durch die unausgesetzten, meist 
aus der gleichen Richtung kommenden Windę nur nach 
einer Seite gewachsen sind und zerschlissenen Fahnen 
gleichen.

Der T e n i u, von den Chilenen Palosanto genannt 
(Weinmannia trichosperma), ein Steinbrechgewachs, zahlt 
zu einer nur der sudlichen Hemisphare eigenen Unter- 
familie derselben (Cunonieae). Es ist einer der wenigen 
Waldbaume mit lichter Belaubung, die er den stark aus- 
einanderstrebenden Asten und den gefiederten, hellgrunen, 
grofien Blattern verdankt. Stamme und Zweige sind silber- 
weiB, und es gewahrt ein entzuckendes Bild, wenn sich in 
ihnen eine Gesneracee (Columnea ouata) hoch hinauf- 
schlingt und mit ihren auffallend groBen, brennendroten 
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Trichterbliiten die Dammerung illuminiert. An solchen 
Orten pflegt sich auch die Mitraria coccinea einzustellen.

In dem Chaąuihue (Crinodendron hookerianum) be- 
griiBen wir ein immergriines Lindenbaumchen, und der Pelu 
(Sophora tetraptera) reprasentiert die im Siiden seltener 
werdenden Leguminosen. Der kleine Baum erfreut sich 
wegen seines hervorragend harten Holzes besonderer 
Wertschatzung bei den Stellmachern.

AuBer der kletternden Quila ist in diesen Waldern 
noch eine holzige, sehr zahe Schlingpflanze besonders 
haufig, welche zu den Lianen Chiles gehórt, die Quelineja 
(Luzuriaga radicans), eine Smilacee, die, wie der Efeu, 
Wurzeln in die Stamme treibt, indes mehr um sich fest- 
zuhalten, ais um zu parasitieren. Ihre in der Form der 
Myrte ahnlichen Blatter mit hellglanzender Ober-, aber 
beinahe silberfarbiger Unterflache erzeugen zerstreute 
Laubmassen, in denen die weiBen, langgestielten Bliiten 
erscheinen, denen leuchtendgelbe Beeren folgen. Die Ein- 
geborenen machen aus der Quelineja Besen und die In- 
dianer auch zierliche Kórbchen.

Die Walder verwehren der Sonne, welche ja an und 
fur sich in Chiloe (verglichen mit Zentralchile) eine seltene 
Erscheinung ist, beinahe vóllig den Zutritt, und es kann 
nicht wundernehmen, daB es, was tierisches Leben 
anbetrifft, tote Walder sind. Selbst die groBen, schwarz- 
und rostfarbenen Colihuachos (Tabanus depressus), eine 
Plagę auf allen Wegen und offenen Platzen, folgen uns 
nicht. Die roten Bliiten der Mitraria besucht indes die 
riesige chilenische Hummel, der Moscardon (Bombus 
chilensis), und vor denen der Colwmnea kónnen wir den 
haufigeren chilenischen Kolibri (Eustephanus galeritus) mit 
dem metallisch griinen Kleide und der rotvioletten Kappe 
beobachten; bald naher, bald ferner erschallt der kurze, 
dumpfe Ruf tiu, tiu, tiu des Tricau (Pteroptochus rubecula), 
der auf der Erde hinhuscht, fast wie ein Warnruf. Er liebt 
es, den Wanderer zu begleiten. Wahrend die gefliigelten 
Plagegeister im Waldesdickicht verschwinden, stellt sich 
eine Sorte ein, die wir wohl am wenigsten erwartet hatten: 
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ein kleiner Blutegel, Pirihuin, der Kurzgestiefelte oder 
BarfuBgehende anfallt und diejenigen, welche mai in den 
Tepuales zu iibernachten gezwungen sind, keine Minutę 
in Ruhe lafit.

Die Urwalder Llanąuihues und noch mehr Chiloes 
bilden die Heimat des kleinsten Hirsches der Erde, den 
die Indianer Pudu nennen, wahrend ihn die Chilenen ais 
Venado, Reh, bezeichnen. Diesem Zwerge seines Ge- 
schlechtes (Ceruus humilis) erlaubt seine winzige Figur, 
auch die dichtesten Wirrsale von Quila und Colihue zu 
durchschliipfen. Er wird nur 2 FuB lang und 1 FuB hoch. 
Sein Feli ist lebhaft rotbraun. Das Mannchen besitzt nur 
eine kleine, unverzweigte, rechte Geweihspitze. Man 
sieht Pudus haufig gefangengehalten; sie pflegen dann sanft 
und zutraulich zu sein und vermehren sich auch in der 
Gefangenschaft. Die Jungen sind mit mehreren Reihen 
rundlicher, weiBer Flecken geziert.

Auch etliche Rauber beherbergt der chilotische Wald. 
Besonders haufig zeigt sich der Fuchs, jener iiber ganz 
Sudamerika verbreitete Canis azarae, welcher in Chile 
Chilla oder Zorra pequena heiBt zum Unterschiede von 
der Zorra grandę oder Culpeu (Canis magellanicus). Die 
Chilla ist kleiner ais unser Fuchs, und ihr Feli zeigt ein 
Gemisch von Schwarz und WeiB, welches bald, jedes fur 
sich, in Flecken auftritt, bald sich zu einer Aschfarbe ver- 
mengt. Ferner den Quique Galictis mttata), einen iiber- 
aus flinken und bissigen Marder, den man trotzdem nicht 
selten in den Haushaltungen Santiagos geihegt antrifft. Wie 
seine europaischen Vettern wird er dem Hiihnervolke ge- 
fahrlich. Endlich den Colo, eine graue, dunkelgestreifte 
Wildkatze.

Chiloe teilt das regenreiche Wetter des mit Regen 
verschwenderisch bedachten siidlichen Chiles. Ancud und 
Umgebung soli 197 Regentage besitzen, in denen die 
Wassersaule eine Hóhe von 2180 mm erreicht. Selbst im 
Sommer ist es keineswegs immer schon. Ich erlebte im 
Februar einen sieben Tage andauernden Regensturm, wel
cher es fast unmóglich machte, das Haus zu verlassen und 
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jeden Verkehr im Hafen aufhob. Heitere Sommertage aber 
sind die denkbar kóstlichsten, da die Hitze kaum je lastig 
f alit.

Der Friihling kommt fruh. Bereits im August 
schmucken sich Berberitzen, Pelu und unser Landsmann, 
der Stechginster, mit goldener Bliitenfulle, entfalten Luma 
und Canelo weiBe StrauBe, entziinden Fuchsien, Escallonia 
und Embothrium ihre roten Bliitenlichter,

Das ungemein nasse Klima mit dem meist von Wol- 
ken starrenden Himmel und den diistern Waldern er- 
schwert den Bau und die Erhaltung leidlicher Wege auBer- 
ordentlich. Oft ist es nur móglich geworden, StraBen her- 
zustellen, indem man iiber den sumpfigen Boden der Quere 
nach Baumstamm neben Baumstamm legte; sol che Kniip- 
peldamme heiBen Piane hados. Sie sind fur den stiefel- 
tragenden FuBganger recht gefahrlich infolge der Schliipf- 
rigkeit der nackten, harten Stamme, dereń Rinde sich 
langst abgestoBen hat, werden dagegen vom Pferde ohne 
Schwierigkeit iiberwunden,

AuBer dem gemischten Urwalde gibt es Dickichte, 
die T e p u a 1 e s , welche noch undurchdringlicher sind ais 
jener. Sie werden fast ausschlieBlich von einer kleinen, 
knorrigen Myrtacee, dem Tepu (Tepualia stipularis), er- 
zeugt, die ganz ungemein stark verzweigt ist, und dereń 
Astę sich derart gegenseitig verstricken und verklammern, 
daB die stark in die Breite wachsenden Baumchen ein Ganzes 
bilden. Es ist eine sehr kleinblattrige, aber iiberaus dicht 
belaubte Myrte. Die Blattchen sind fein durchlóchert. 
Der Tepu bliiht weifi. Die Tepuales sind die Heimat einer 
der schónsten sudchilenischen Pflanzen, des Coicopihue, 
Wassercopihue (Philesia buzifolia), welcher von der 
MagelhaensstraBe nach Norden dringt und sich mit gro- 
Ben (5,6 cm langen), glockenartigen, purpurnen Bliiten 
schmiickt, aus denen 6 gelbe Staubfaden hervorleuchten. 
Der Coicopihue, eine strauchartige Smilacee, dessen gelbe 
Zweige die schmalen, nadelartigen Blattchen nur unvoll- 
kommen verhullen, bliiht auf der Isla Grandę im Januar 
und zierte auch die Alerzewalder.
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Im Siiden Chiloes, namentlich an der Westkiiste und 
auf den benachbarten Guaitecas- und Chonosinseln, gibt 
es noch heute Walder aus Zypressen, Cipreses del Sur 
genannt ( Libocedrus tetragona), welche iiber 30 m hoch 
werden und einen kolossalen Umfang erreichen. Diese 
prachtige, reich verzweigte und belaubte Konifere liefert 
ein leichtes, aber dauerhaftes Holz und wird deshalb, 
riicksichtslos gefallt, in absehbarer Zeit ausgerottet sein. 
Dasselbe Schicksal erwartet den Lahuen, die Alerze 
(Larche), einst auBer auf Chiloe auch in den Provinzen 
Valdivia und Llanąuihue weit verbreitet. Heute erinnern 
auf dem Festlande meist nur noch, wie zwischen Puerto 
Montt und Varas, gewaltige Stuken an sie. Das Holz der 
Alerze (Fitzroya patagonica) ist, wie das des Cipres, leicht 
und widerstandsfahig und iiberdies immun gegen Schad- 
linge. Es zeichnet sich durch vorziigliche Spaltbarkeit 
aus. Die Chiloten zerlegen es, nur unter Benutzung von 
Keilen aus Luma oder Tepu, in gerade, glatte, 2,20—2,50 m 
lange Bretter. Die Alerze nahm fruher im Wirtschafts- 
leben der Chiloten einen hervorragenden Platz ein, was 
schon die zahlreichen Namen bekunden, die der Baum bei 
ihnen fiihrt. Zwischen Saat und Ernte zogen sie auf 
Wochen weit fort ins Gebirge, um Baume zu fallen und 
an Ort und Stelle Bretter zu richten. Mit diesen be- 
luden sie sich und ihre Knaben, dereń Ansehen mit der 
Anzahl Bretter wuchs, die sie zu schleppen vermochten. 
Der Erlós war ungemein kiimmerlich. Der Kaufmann 
zabite fur das Hundert Bretter, die herzustellen ein Mann 
eine Woche benótigte, 3 Pesos, damals = 12 M., davon die 
Halfte in Waren. — In Chiloes StraBen benutzt man das 
Harz ais Raucherwerk.

Das Schicksal dieser kostbaren Zapfentrager und an- 
derer wertvoller Waldbaume wird sich im Bereich der 
Insel Chiloe besonders schnell vollziehen, weil die 
Regierung unter dem Prasidenten R i e s c o wahrend 
der schwindelhaften Griinderperiode einigen Spekulanten 
nahezu unbeschrankte Konzessionen verliehen hat, um den 
Holzreichtum dieser Territorien auszubeuten. So hat z. B. 
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der Italiener E. P. eine Konzession bei Castro von 54,400 
Hektaren bekommen, freilich unter der Bedingung, Kolo- 
nisten anzusiedeln. Bis zum 31. Mai 1906 sollten es 50 
Familien sein. Jedoch wurden nur 7 herbeigefiihrt, von 
denen bereits 6 jene unwirtlichen Statten wieder verlassen 
haben. Indes der Wald wird riistig weiter gefallt.

Wie die Verhaltnisse heute liegen, verdankt der 
Chilote dem Meere wohl gut die Halfte seiner Nahrung, 
freilich weniger durch Verkauf seiner Geschópfe, ais daB 
er taglich erntet, wessen er selbst bedarf. Die gewaltigen, 
zu Hiigeln emporgewachsenen Schalenhaufen — moderne 
Kjókkenmóddinger — neben jenen um die Bucht zer- 
streuten Siedelungen legen Zeugnis dafiir ab. Nach dem 
Norden gesandt werden neben Miesmuscheln haupt- 
sachlich die A u s t e r n. Es handelt sioh um eine echte, 
der europaischen nahestehende (Ostrea chiloensis), die in 
der Bai von Ancud groBe, starkbesetzte Bankę bildet. Die 
Austernbanke finden sich schon in mafiiger Tiefe von 8 m 
an und sind bevólkert mit verschiedenartigen Kiesel- 
schwammen, darunter ein gelber, ungemein harter, wie 
eine groBe Melone aussehend. Dazwischen wimmelt es 
von kleinen Krebsen (Galathea), und sehr haufig trifft man 
ais Austernfeind einen groBen, orangefarbigen, weichlichen 
Seestern, dessen fiinf Arme mit weiBlichen Warzeń besat 
sind (Asteracanthion gelatinosus). Mit der Auster lebt auch 
die Taca (Venus thaca) zusammen, wie die Chólhua gut 
zum Curanto; ein besonders geschatztes Gericht, den Pol- 
mai, aber geben Reis und Tacas (in den Schalen) zusam- 
mengekocht.

Von grófierer Bedeutung fur das Volk sind die 
C h o r o s - und Chólhuasbanke des Meerbusens. Bei- 
des sind Miesmuscheln. Die Choro (Mytilus chorus) ist 
vielleicht, da er beinahe 18 cm lang wird, der Riese seines 
Geschlechtes. Man kocht ihn in seiner blauschwarzen 
Schale, in der er, mit etwas feingehackten Zwiebeln und 
Suppenkrautern gewiirzt, selbst in den besten Hotels, an- 
statt des Fischganges, serviert wird. Die Chólhuas (M. 
chilensis und magellanicus) gleichen unserer Miesmuschel 
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und bedecken noch in unerschópflichen Massen den 
Meeresgrund. Sie werden anscheinend noch mehr durch 
Seesterne heimgesucht ais die Austern, wenigstens habe 
ich drei Arten derselben in reichlicher Menge in ihren 
Griinden angetroffen. Zwischen ihren Byssusfaden nisten 
sich gerne kleine Schlangensterne ein (Ophiura). Ferner 
leben sie vergesellschaftet mit vielen Kaferschnecken 
(Chiton), Krebschen (Alpheus) und verschiedenartigen 
Borstenwiirmern.

Um Ostras und Tacas, Ghoros und Chólhuas fur die 
Comida zu haben, benotigt man ein Boot und muB, mit 
einem kurzeń Schleppnetz in eisernem Rahmen, der Rastra, 
ausgeriistet, wie auf den Fischfang ausziehen; indes vermag 
sich auch der Allerarmste sein Mittagessen an der Playa 
(Strand) aufzulesen, wenn es ebbt. So sieht man dem 
zuriickweichenden Meere namentlich Frauen und Kinder, 
nur mit einem derben Messer in der Hand, folgen und ihre 
Korbę mit einem bunten Allerlei fiillen, jedoch vorneihm- 
lich mit Chap es. Chape ist ein Kollektivbegriff nicht nur 
fiir die vielen Schlitzschnecken (Fissurella),' dereń zahl- 
reiche und groBe Arten so sehr charakteristisch fur den 
chilenischen Strand sind, sondern auch fiir die verschiede- 
nen Sorten der Napfschnecken (Patella) und sogar fiir 
solche mit einem gewundenen Gehause. Aber auBerdem 
wandern unfórmige, beinahe wie groBe, runzelige Kartof- 
feln aussehende Seescheiden, Piures (Pyura molinae), in 
den Korb, ihres schmackhaften, fleischigen Kernes willen, 
den der knorpelharte Mantel einschlieBt, ferner Seeigel 
(Strongylocentrotus albus), dessen Geschlechtsdrusen — 
Lenguas, Zungen genannt —einen Leckerbissen vorstellen, 
endlich Krabben, Jaivas (Platyonichus bipustulatus) und 
Picos. Ais Pico, Schnabel, bezeichnet man den riesigen 
Balanus psittctceus, welcher die versprengten Felsen der 
Gezeitenzone wohl in Kolonien bis zu einem Dutzend be- 
siedelt und dessen konisches Gehause gelegentlich 12 bis 
15 cm hoch und an der Basis 6—7 cm breit werden kann. 
Der kolossale RankenfiiBler wird vorziiglich a la Curanto 
zubereitet, und sein ungemein fettreiches, auf der Zunge 
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zergehendes Fleisch soli einen wahren Leckerbissen vor- 
stellen.

Der geschatzteste Krebs Siidchiles, die Centolla 
(Lithodes cmtarcticus), eine sehr langbeinige Krabbe von be- 
deutender GróBe — sie mag 60 cm spannen — ist aus der 
Bai von Ancud bereits seit Jahren verschwunden, kommt 
dagegen noch sparlich bei Calbuco und reichlicher nach 
Siiden zu vor, besonders in der MagelhaensstraBe. Sie lebt 
in der Regel in der Tiefe. Aber zur Zeit der Begattung, 
im September, steigt sie in die Strandregion hinauf und 
wird immer in vereinigten Parchen gefangen. Da auf diese 
Weise mit der Beute auch die Nachkommenschaft zugrunde 
geht, beziehungsweise nicht zur Entwicklung gelangt, ist 
das rasche Aussterben unvermeidlich. Neben diesem 
Kruster gilt eine Bohrmuschel Comes (Pholas chiloensis), 
welche in den weichen Sandstein der Kiiste eindringt, ais 
exquisitester Marisco. Auch die Navajuelas (Solen dom- 
beyi) sind begelhrt.

Der Ebbestrand von Chiloe hat nicht allein fur den 
Naturforscher, sondern fur jeden Interesse durch das iiber- 
reiche Tierleben, welches man in den Tiimpeln und Rinn- 
salen bequem, wie in einem Aquarium, trockenen FuBes 
beobachten kann. Ich habe an wenigen Stellen wieder eine 
solche bunte, mannigfaltige Fiille von Seerosen angetroffen, 
die das Gestein oft geradezu iiberkleideten. Zwischen 
ihnen ringeln sich riesige Borstenwiirmer und braune 
Schnurwiirmer (Lineus corrugatus) und stolzieren rundliche, 
braune oder griine Krabben (Inachus mitis) oder andere, 
welche, sich maskierend, ihren Riicken vollstandig mit 
griinen Algen besteckten (Eurypodius). Man sah die plum- 
pen, rotbraunen Piures ais einzigstes Lebenszeichen ihre 
zackigen Óffnungen ausdehnen und zusammenziehen, man 
entdeckte die prachtvoll orangefarbene chilenische Stern- 
schnecke (Doris fontainei) in der Felsspalte, den lebhaft 
roten Seestern (Asteracanthion aurantidcus), das lebende 
Fiinfeck (Astericus) und den vielarmigen Heliaster helicm- 
thus. Geiibte Augen erspahten im Sande den schwarz- 
braunen Tentakelkranz der Seegurken, von den Chilenen 
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wenig asthetisch Meones genannt, weil sie bei Beruhrung 
das reichlich in ihnen enthaltene Seewasser in kraftigem 
Strahl ausspritzen. In der Indianersprache heiBen sie 
Pinucas. Die Chiloten brauen noch heutigentages (nach 
Martin) Arzneien oder, besser gesagt, Zaubermittel aus 
ihnen. Ferner gewahrte man Polster gelatinóser, aggregier- 
ter Manteltiere, kleiner Hydroidpolypen und Moostierchen 
und in Menge langstachelige Seeigel und hin und her 
eilende schwarze Schneckenhauser, Trochus, die von ihren 
Insassen, kleinen Ensiedlerkrebsen, geschleppt werden. An 
dem Felsen haften die Kafer-, Schlitz-, Napf- und Miitzen- 
schnecken (Calyptraea), zwischen denen Viereckkrabben 
(Grapsus uariegatus) hastig umherhuschen.

Wenn der Wind landeinwarts wehte, ist die Playa 
zur Ebbezeit weithin mit Tang bedeckt, der massenhaft 
lebende und tote Mariscos enthalt. Sodann stiirzen die 
Schweine der Chiloten herbei, durchwiihlen die schleimige, 
stark riechende Masse und masten sich, wie ihre Herren, 
an den Friichten des Meeres. Freilich werden durch diese 
Art der Ernahrung die Schinken Chiloes zu einem ge- 
fiirchteten Artikel; denn vom Scihweine darf man mit wis- 
senschaftlicher Bestimmtiheit behaupten: es ist, was es 
friBt. Meiner Erfahrung nach strómen aber auch die Chi
loten einen eigentiimlich strengen Geruch aus, der eine 
Folgę ihrer Ernahrungsweise sein wird. Das, was die niitz- 
lichen Grunztiere iibrig lieBen, wird alsbald auf Karren ge- 
laden und ais Dung auf die Acker gebracht. In manchen 
Jahren stranden an der Kiiste Tausende von Tintenfischen 
— etliche sieht man fast nach jeder Fiut —, einer sehr 
groBen, bis 4X> FuB langen Art (Ommastrephes gigas), Jibia 
genannt. Ihre grauweiBlichen Kadaver mit den groBen 
Glotzaugen machen einen ekelerregenden Eindruck. Sie 
werden von den Chiloten ebenfalls ais Diinger verwertet.

Die antarktischen Meere sind die Heimat der Riesen- 
algen. Unter ihnen bildet das Laminariengeschlecht Les- 
sonia an Trauerweiden gemahnende Baume mit 3 m hohen, 
ungeteilten und 20 cm dicken Stammen, welche eine viel- 
fach gegabelte Krone tragen, dereń Endzwinge sich in ein 
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bis 70 cm langes, hangendes ,Blatt‘ verlangern. Sie schlie- 
Ben sich um das Kap Horn herum zu fórmlichen unter- 
seeischen Waldern zusammen, dereń Uppigkeit man mit 
den Waldern der Tropenlander verglichen hat. Jedenfalls 
soli ihre Tierwelt sehr viel reicher sein. Zur Sippe dieser 
erstaunlichen Ozeangewachse gehórt eine eBbare Algę 
der chilotischen Kiiste aus der Familie der Fucaceen, 
welche sogar einen Exportartikel der Insel bildet, namlich 
der Cochayuyo (Durvillea utilis). Diese gewaltige, bis zu 
10 m lange Meerespflanze klebt mittels einer groBen Haft- 
scheibe an untergetauchten Felsen und flottiert sonst frei. 
Ihre reichen Verzweigungen werden geschnitten, abge- 
briiht, getrocknet und gerauchert. Nach sołchem Ver- 
fahren sind sie knorpelhart, weichen jedoch im Wasser 
wiederum auf. Cochayuyo = Meerkraut wird in ganz Chile 
gern genossen und wie ein Gemiise zubereitet. Es gibt 
kein Kolonialwarengeschaft in Santiago, in dem man nicht 
die dunkelbraunen Biindel seiner zusammengefalteten, 
uberdaumendicken Stiele vorfande. In Chiloe bereitet 
man ein beliebtes Gericht aus Cochayuyo, ihn zusammen 
mit Kartoffeln kochend und mit Salz und Aji wiirzend.

Ich will nicht leugnen, daB die Bahia von Ancud auch 
reich an Fischen sein mag, indessen mir kam es vor, ais 
ob ihr Fang gegeniiber dem der Mariscos eine unter- 
geordnete Rolle spiele. Freilich ist zu beriicksichtigen, 
daB der Fischfang in Chile nur dort, ais Gewerbe ausgeiibt, 
gewinnbringend ist, wo, wie bei San Vicente oder Tal- 
cahuano, Valparaiso, Coquimbo, Iquique und anderen 
Hafenplatzen, der Ort oder das Hinterland konsumfahig 
sind. Beides fehlt dem Busen von Ancud, und so begniigen 
sich die Fischer, einige wenige Arten in der Markthalle 
des kleinen Stadtchens auszulegen, auBer dem Pejerei 
(Atherinichthys) besonders den sehr wohlschmeckenden 
Robalo (Eleginus maclomnus).

Es ist unverantwortlich, wenn auf Veranlassung der 
chilenischen Regierung immer wieder der Versuch ge- 
macht wird, europaische Fischer in entlegenen Gegenden 
anzusiedeln, um ihrem Berufe obzuliegen. Denn die Chi- 
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lenen machen sich von der Prosperitat der nationalen 
Fischerei, irregeleitet namentlich durch einige halbgebil- 
dete Auslander, welche seit Jahren auf Staatskosten in 
dereń ,Hebung‘ dilettieren, ganz verkehrte Vorstellungen. 
Der chilenische Fisch ist vorlaufig nur frisch genieBbar, 
und da keine Aussicht vorhanden ist, ihn auf weitere Ent- 
fernungen frisch zu erhalten, weil die bei uns diesem 
Erwerbszweige entgegenkommenden Transportgelegenhei- 
ten und -mittel vollstandig fehlen und in absehbarer Zeit 
auch nicht eingerichtet werden kónnen, ist jeder iso- 
lierten Fischeransiedlung von vornherein der Lebensnerv 
unterbunden. Zahllose Versuche haben namlich zu dem 
Ergebnis gefuhrt, daB die Fische der siidlichen pazifischen 
Kiiste getrocknet tranig werden, nahezu ais Speise un- 
verwertbar sind. Es bleibt also nichts anderes ubrig, ais 
sie in Btichsen einzumachen, wie es mit dem Bacalao von 
Juan Fernandez (Polyprion oxigeneios) geschieht, was sich 
aber in diesem Falle nur aus besonderen Griinden leidlich 
rentierte.

Ich verlieB Chiloe in den ersten Tagen des Marz 1902, 
war jedoch zwei Jaihre spater abermals etliche Wochen 
in Ancud. Damals lebten noch einige Deutsche dort, die 
inzwischen samtlich die immer stiller werdende Stadt ver- 
lassen haben. Wenige werden leichten Herzens scheiden, 
denn der Ort hat sich einen ungemein malerischen Erden- 
winkel ausgesucht. Wie wiirde bei uns dieser herrliche 
Strand mit seinen oft lotrechten Kiisten, zersprengten 
Felsen, dem Ausblick auf die weite Bai, die bewaldeten 
Inseln und Hangę, die verlorenen Kapellen und Hauschen 
und die Schneeberge in der Ferne sommers Tausende her- 
beilocken und viele, trotz brausender Nordwester und 
klatschender Regen, auf immer festhalten.



Drittes Kapitel.

Die Frontera.

Von Santiago nach Villarica: das Langstal; die Bader von Cauąuenes; 
Talca; Rio Maule; Chillan; Wald der Kordillere; die Thermen von 
Chillan; Concepción, die Metropole des Sudens; Stadte der Frontera; 
Temuco; die Walder der Araukania. — Villarica. — Der Villaricasee. — 
Der Vulkan Villarica. — Villaricas Oeschichte. — Die Bayrische Kapu- 
ziner-Mission. — Bedeutung der Missionen fur die Indianer. — Aus- 
raubung und Vernichtung der Indianer mit Feuer und Schwert. — Chile
nische Justiz. — Leben und Ende eines Abenteurers: der Contratista de 
Gobierno; „Don Luis ist ertrunken!“; die Totenmesse; ein seltsames 
Begrabnis; das rotę Herz. — Ein BlumenpaB; der andine Wald; alpine 
Vegetation; Araukarien und Nirres. — Vom Tierleben der Walder. — 

Candelaria.

Ais Herz Chiles darf man, wenn man sich dasselbe 
nicht ais ein kompaktes, sondern langgestrecktes Organ 
vorstellt, das Langstal bezeichnen, welches sich zwischen 
der Cordillera de los Andes und der Cordillera de la Costa 
von der Cuesta de Ghacabuco bis zum Meerbusen von 
Reloncavi iiber 800 km ausdehnt. Es reicht etwa vom 
33° bis 42° s. Br. Man nimmt mit Darwin an, daB diese 
Ebene einst von einem tief in das Land eindringenden 
Meeresarm erfiillt gewesen ist, der sich zum Teil noch in 
dem genannten Busen und in der inselreichen See zwischen 
Chiloe und dem Festlande erhalten hat.

Am 13. Januar 1905 bestieg ich den friih aus Santiago 
abgehenden Eilzug. Er sollte mich gegen Abend bis an 
die Frontera nach San Rosendo bringen. Man fahrt, wenn 
man das nótige Geld aufwendet, in Chile ganz angenehm 
im Pullman, in welchem man einen bequemen, drehbaren 
Sessel und ein ganzes Fenster zur Verfiigung hat. Die 
Mehrzahl der Mitreisenden genoB nur die Annehmlich- 
keiten des Polsterstuhles, denn sie kannten das Land- 

Burger, Acht Lehr- und Wanderjahre in Chile. 5 
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schaftsbild, das die 503 km bis San Rosendo ziemlich 
dasselbe bleibt. Zur Linken die schroff aufsteigenden Ge- 
birgsziige der Anden, denen hin und wieder ein Schnee- 
haupt aufgesetzt erscheint, zur Rechten die rundlichen, viel 
niedrigeren Kuppen der Kiistenkordillere. Beide bleiben 
ziemlich entfernt vom Schienenstrang; nur einmal, bei 
Hospital, bald ihinter Santiago, dringen sie gegeneinander 
vor und erzeugen die Angostura de Peine, einen EngpaB 
inmitten der romantischsten Szenerie. Im Tal breiten 
sich Weizenfelder aus, oft nur noch die Stoppeln, umhegt 
von Pappelreihen, in denen Brombeeren ihinaufschlingen 
und der Quintral feurig leuchtet, oder die wie vergoldet 
strahlen von einem in ihnen aufgehangenen Schmarotzer, 
der gelben Flachsseide (Cuscuta aurea)- hier und dort 
etliche WalnuBbaume, Platanen, Robinien, Eukalyptus oder 
eine Tranenweide, dereń Zweige in gewisser Hóhe wie 
geschoren aussehen, weil das Vieih sie abfraB; hin und 
wieder ein Herrensitz, dessen glanzend weiBe Front mit 
Saulen prunkt, halb verborgen durch Park und Garten und 
langgestreckte Pengolas; riesige Vinas, Felder mit Wein- 
stócken, von zyklopischen Mauern eingefaBt. An den 
Bergen Espinos, jetzt im Laube, und Quiscos, beide haufig 
gleichfalls mit den roten Blutenfahnen des Quintrals ge- 
schmiickt; liberall verstreut armliche Lehm- und Stroh- 
hiitten, an denen Wassermelonen emporklimmen, mit 
einem Stechapfelbaume (Datura arborea] ais Schmuck, und 
Felder mit Mais, unter welchem niedrige Bohnen wuchern. 
Das ist das Bild, gegen welches sich der Chilene durćh den 
blauen Vorthang abschlieBt. Nur auf den gróBeren Sta- 
tionen Rancagua, San Fernando, Curicó, Talca liiftet er 
ihn ein wenig, ein Pan de ihuevos (Eierbrot) zu erstehen, 
von den angebotenen Friichten zu kaufen oder dem Spiel- 
zeug, den feinen ineinander geschachtelten Miniatur- 
kórbchen von Linares, den artig geschnitzten Estribos, 
Nachbildungen der schuhartigen Steigbiigel, oder auch nur 
um nach einem Cumpadre (Gevatter) Ausschau zu halten.

Schon nach zwei Stunden, auf der Station Los Lirios, 
verlafit uns eine gróBere Anzahl Mitreisender und bemach- 
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tigt sich kleiner, omnibusartiger Wagen, um die Fahrt nach 
den Badem v o n Cauąuenes anzutreten, die 770 m 
hoch in der Cordillera de los Andes, in dem malerischen 
Tal des Cachapoal, gelegen sind. Von allen chilenischen 
Gebirgsbadern und Kurorten ist Cauquenes der von dem 
oberen Tausend bevorzugte und verwandelt sich, wie Vina 
del Mar, mehr und mehr in eine Pflegestatte des Luxus, 
der Eleganz und hunderterlei Vergniigungen einschliefilich 
des Hasardspiels. Die sehr ausgedehnten und opulenten 
Baulichkeiten sind ungemein anziehend in eine Gebirgs- 
bucht eingeschlossen, dereń Wandę so hoch emporsteigen, 
daB sie die Schneehaupter der zentralen Ketten fast ver- 
decken und die rauhen Windę abschneiden. Herrliche 
Peumobestande und die bliitenreiche und eigenartige Vege- 
tation der Vorkordillere verschónen die grandiose Gebirgs- 
szenerie, und die Gelegenheit zu mannigfaltigen Ausfliigen, 
wie nach der Lagunę, dem Zypressenwalde und dem Agua 
de la Vida, welches 1900 m hoch fur den Lebensdurstigen 
quillt, sollte den Jahrmarktsklimbim uberflussig machen. 
Die Analyse der namentlich gegen rheumatische Leiden 
sehr vorteilhaften heiBen (35—45 °) Cauquenesquelle ergab 
bedeutende Mengen an Kalziumchlorid und Chlornatrium, 
und jene des Lebenswassers, das bei Magenkatarnhen an- 
gewandt wird, viel Eisen. —

Der groBte Ort, welchen wir beriihren, ist T a 1 c a. 
Er nimmt mit etwa 50 000 Einwohnern die sechste Stelle 
unter den chilenischen Stadten ein.

In Sudamerika kehrt die Erscheinung immer wieder, 
daB die alteren, noch in spanischer Zeit gegriindeten Stadte 
von der Kiiste entfernt im Innern liegen. Die Spanier be- 
vorzugten zentral gelegene Platze, um das unterjochte 
Volk besser in Schach zu halten. So befindet sich auch 
Talca 53 km vom Meere entfernt. Erst neuerdings ver- 
bindet es eine Bahn mit seinem Hafen, dem an der baiartig 
verbreiterten Miindung des Rio Maule gelegenen Consti- 
tucion. Talca besitzt ein vollklassiges Lyzeum mit Inter
nat und ist beruhmt durch seine schónen Kirchen, die 
prachtige Plaża und seine Viehmarkte, beruchtigt wegen 

5* 
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seiner sommerlichen Hitze, die kein Liiftchen mildert, da 
es iiberaus geschiitzt in einem Talkessel ruht, Seine 
mittlere Jahrestemperatur iibertrifft mit 21,2° diejenige 
Santiagos nicht unbedeutend und sogar noch um ein 
Weniges das Januarmittel Iquiques.

Die gleichnamige Provinz, nachst Maule und Concep- 
ción die ausgedehntesten Weingehege besitzend, verdankt 
ihre Fruchtbarkeit dem Kanalnetz des Rio Lontue. Wenige 
Kilometer sudlich von Talca passieren wir den Rio Maule, 
den nórdlichsten der nicht ohne manche Einschrankung 
schiffbaren chilenischen Fliisse und zugleich die Scheide 
zwischen Nord und Siid der Republik. In der Tat bildet 
dieser, einem Hochgebirgssee entspringende Strom, 
welcher kleineren Fahrzeugen den Weg auf 80 km ge- 
statten soli, eine wundersame Grenze hinsichtlich des 
Klimas, der Flora und Fauna und schuf auch eine Linie 
von historischer und kultureller Bedeutung.

Die Bałin ist allgemach von 550 m (Santiago) auf 115 
gefallen. Alsbald beginnt sie wieder langsam zu steigen.

Wir gelangen nunmehr in jene Zonę Chiles, in der sich 
die besuchtesten Bader zusammendrangen. Von Station 
Linares geht es nach den von Magenkranken aufgesuchten 
Thermen von Panimavida, am Fufie der Cordillera de 
los Andes 300 m hoch gelegen, wo 30° warme Quellen mit 
starkem Geihalt an Koch- und Glaubersalz hervorsprudeln. 
Nicht weit von ihnen befinden sich die Bader von Q u i n a- 
m a v i d a , dereń Brunnen einen besonderen Ruf genieBen, 
weil sie viel kohlensaures Natron enthalten und giinstig 
bei Nieren- und Leberleiden wirken sollen. Auf der 
nachsten Haltestelle, Parral, haben wir die Wahl unter 
den Badern von C a t i 11 o am FuBe und L o n g a v i im 
Innern der Anden. Die Quellen von Catillo sind warm 
und schwanken zwischen 33° und 36°, die von Longavi 
indessen, 1350 m hoch iiber dem Meere, aus dem gleich- 
namigen Vulkan hervorbrechend, besitzen eine Tempe
ratur von 68°, Beide offenbarten eine sehr komplizierte 
Zusammensetzung, letztere enthalten auBer Kochsalz vor- 
wiegend schwefelsauren Kalk, Kalium und Natrium.



69

Sehr viel besuchter sind die 75 km entfernten 
Thermen von Chillan, Der nahe an der Bahn gelegene, 
mit 40 000 Seelen recht bedeutende Ort Chillan gilt ais 
einer der schónsten Chiles und unterscheidet sich von 
vielen anderen Stadten durch die wunderbaren Alleen 
prachtiger, alter Baume, welche die sehr groBe Plaża um- 
geben. Er ist eine Zentrale fur den Handel mit Landes- 
produkten, wie Talca beriihmt durch seine Ferias — Vieh- 
markte — und durch eine gróBere Anzahl Miihlen aus- 
gezeichnet. Aufierdem gibt es eine landwirtschaftliche 
Maschinen- und eine Nagelfabrik, verschiedene Gerbereien, 
Schuh- und Hutfabriken und schlieBlich auch eine deutsche 
Bierbrauerei.

Man unterscheidet zwischen der alten Stadt, Chillan 
viejo, und der neuen, Die neue wurde 1837 an ihrem heu- 
tigen Platze aufgebaut, nachdem die alte, 1580 gegriindete, 
1835 durch das Erdbeben vom 20. Februar total zerstórt 
worden war. Es ist jene von Darwin bei Valdivia mit- 
erlebte Katastrophe, die auch Concepción vernichtete. 
Darwin hat sie in ihren furchtbaren Wirkungen im 
14. Kapitel seines beriihmten Reisebuches beschrieben. 
Chillan viejo gilt fur den Chilenen ais eine Art National- 
heiligtum, denn hier wurde der pater patriae und, im 
Verein mit dem Argentiner San Martin, Befreier vom 
spanischen Joche, Bernardo 0’Higgins am 20. August 
1778 geboren, der freilich, nachdem er die Unabhangig- 
keit errungen hatte, den sprichwórtlichen ,Pago de Chile', 
Chiles Dank, reichlich auskosten sollte — er starb in 
einer, wie man sagt, freiwilligen Verbannung in Peru 1842. 
Das Geburtshaus, ein einstóckiger, fensterloser Bau, ist 
noch erhalten,

Die Thermen von Chillan haben einen pan- 
amerikanischen Ruf. Eine ganze Anzahl 45—60° heiBer 
Quellen tritt unweit des 3000 m hohen Vulkans Chillan 
— 1907 rumor te er stark und bildete einen neuen Krater — 
zwischen 1870 und 2420 m zutage, die man durch eine 
Wagenfahrt von 10 Stunden erreichen kann. Die Reise 
nach den der Schneegrenze nahen Badern ist eine der 
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schónsten in . Chile, da sie durch herrliche Walder fuihrt, 
welche durch die charakteristischen Baume der mittleren 
und stidlichen Kordillere, die in dieser Breite zusammen- 
treffen, gebildet weriden, und viele wildromantische und 
oftmals fur den Wagen sogar gefahrliche Partien bietet.

Zunachst empfangt uns der herrliche Robie (Notho- 
fagus obliqua), dessen prachtige Laubmassen sich im Friih- 
ling erneuerten. Bald tritt der Rauli (N. proc era) hinzu, 
und zwischen 800 und 900 m erscheint der majestatische 
Cipres ( Libocedrus chilerisis), diese an einen gigantischea 
Lebensbaum gemahnende Konifere. Lingue und Litre 
mischen sich unter sie, umrankt von rotbliihenden Mutisien, 
durchleuchtet von Loasaceen und dem schmarotzenden 
Quintral. Gegen 1200 m treten Ńirres (N. pumilio) auf 
nebst N. antarctica, alles sommergrtine Buchen. Der Ca- 
nelo, dieser herrliche Magnolienbaum, wirft mit tausend 
Blattspiegeln das Licht zuriick, der niitzliche Maqui 
wuchert in saftig-griiner tippigkeit.

Die Bader liegen an der Baumgrenze. Knorrige, stark 
verzweigte, buschige Nirres erklimmen gleich gebiickten 
Gestalten die Berglehnen. Die bunte hochandine Krauter- 
flora empfangt uns mit Baldrianen, Weidenróschen, Pan- 
toffelblumen, Ranunkeln, karminroten Leuceria, Hornkraut 
(Cerastium wulgatum), den weiBen Buketten stengelloser 
Calandrinien und den Owrwuarten, niedrigen, scharlach- 
roten, grofiblumigen Skrophulariaceen, ein Ersatz unserer 
Alpenprimeln und Soldanellen. Im ewigen Schnee erlischt 
die Pracht dieses vielfarbigen Teppichs. Aber hier geschah 
ein seltenes Wunder: dort, wo 2200 m hoch heiBe Quellen 
sprudeln und warme Bache rinnen, wich der Schnee noch- 
mals zuriick, und ais Oase inmitten des Eises erstand ein 
Blumengarten, iiber den weiBe Nebelschleier wallen, ge- 
fiillt von Schaumkrautern, Gentianen, Dotterblumen (Caltha 
andicola), zierlichen Irideen (Sisyrinchium), Nelkenwurz 
(Geum chilense) und eingefaBt von Pangues (Gunnera chilen- 
sw) mit riesigen Schirmblattern.

Die Quellen besitzen die verschiedensten Tempera- 
turen zwischen eisig und kochend. Man unterscheidet 
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Schwefel-, Eisen-, Kali-, Kalk- und Magnesiumąuellen, die 
Vorziigliches bei Gicht, Blutarmut, Hautkrankheiten und 
aller Art Verdauungs- und Kreislaufstórungen leisten. 
Auch naturliche, mit Schwefel geschwangerte Dampfbader 
kónnen genommen werden. —

Wer zum erstenmal, von Santiago kommend, den Nam en 
Chillan rufen hórt, wird sofort erganzen: „Ah! La sub
stancia de Chillan! La substancia, la substancia!" Mit 
diesen anpreisenden Worten halten den Passanten namlich 
in der Hauptstadt Madchen auf, die ein weiBes Zucker- 
werk verkaufen wollen, das in der guten, alten Zeit aus 
Hiihnerhirn und Zucker gebacken, heute nur noch gesiifite 
Gelatine vorstellt.

Gegen Abend erreicht man San Rosendo und damit 
die Frontera. Frontera heiBt Grenze. Man bezeichnet 
aber so ein weites, zwischen dem Rio Biobio und Tolten 
gelegenes Gebiet, das erst in der letzten Halfte des vorigen 
Jahrhunderts unter die BotmaBigkeit der chilenischen Re- 
gierung gebracht, bis dahin von den Indianern in ziemlicher 
Unabhangigkeit beherrscht wurde.

Bei San Rosendo gabelt sich die Bahn. Ein Strang 
zweigt zur Kiiste ab nach Concepción, der andere bildet 
die siidliche Fortsetzung des Schienenweges, den wir ge- 
kommen sind.

San Rosendo macht nicht den Eindruck eines Knoten- 
punktes. Es sind elendeste Bretterbuden, die sich auf 
einer Berglehne zu etlichen StraBen aneinanderschlieBen. 
Eine Sehenswiirdigkeit ist indes die 400 m lange Bahn- 
briicke, welche uns iiber den Rio Łaja setzt, der hier in 
den Biobio miindet. Die gewaltige Eisenkonstruktion ruht 
auBer in den Ufermauern auf acht, 50 m distierenden, 
zylinderfórmigen, eisernen Tragern.

Die Reisenden, welche weiter siidlich wollen, sind seit 
Jahren durch die Ungunst der Ziige gezwungen, auf dem 
Bahnhofe zu iibernachten, so daB dieser mit einem verhalt- 
nismaBig komfortablen Hotel-Restaurant ausgestattet ist. 
Indessen hat man in den sehr kleinen Schlafzimmern gar 
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keine Móglichkeit, zu ventilieren; fur die schwiile Sommer- 
nacht, welche hereinbrach, ein unertraglicher Zustand,

Ich bitte den Leser, mich zunachst noch einmal nach 
Concepción zu begleiten, welches ich wahrend des Sep- 
tembers 1901 genau kennenzulernen Gelegenheit fand. 
Ich weilte damals in San Vicente, einem Fischerdorfe bei 
Talcahuano, um in der geschiitzten Bucht Meerestiere zu 
sammeln. San Vicente, heute ein gut besuchtes Bad, stellte 
zu jener Zeit eine recht kummerliche Ansiedlung vor. Das 
Hotel, eine zweifelhafte Bretterbude, in der ich jammerlich 
fror und mich iiber jeden Sonnenstrahl freute, welcher sich 
in mein Giebelstiibchen verirrte. In Mittelchile wird man 
bald gewohnt, das goldene Wetter ais selbstverstandlich 
hinzunehmen, wahrend man im Siiden, bereits in dei- Breite 
von Concepción, winters jeden Sonnenblick ais Geschenk 
begriifit. Da giefJt es oft tagelang hintereinander, und 
Jahre mit weniger ais 1000 mm Niederschlag sind seltener 
ais solche mit 1500—2000. Ein Carril de sangre, eine Blut- 
bahn, d. h. eine durch Pferde oder Maultiere betriebene, 
verbindet uns mit dem Kriegshafen Talcahuano, welcher 
aber auch nichts Einladendes besitzt. So lieB ich mich 
durch die Eisenbahn, soviel es anging, nach Concepción 
entfuhren. Die hubsche, saubere Stadt hat sich mit 
72 000 Einwohnern zur drittgróBten der Republik auf- 
geschwungen, trotzdem Erdbeben sie zwangen, ihren Sitz 
zu wechseln. Das urspriingliche Concepción, von Pedro 
de Valdivia am Meere ais Hafen in der Siidostecke der 
Bai von Talcahuano gegriindet, wurde nach dem verheeren- 
den Terremoto von 1730 und 1751 landeinwarts an das 
Nordufer des Biobio verpflanzt. Die umquartierte Stadt 
fiel der furchtbaren Bebenskatastrophe vom 20. Februar 
1835 zum Opfer. Diesmal erstand sie aus den Ruinen zu 
neuem Leben. Sie ist einer der altesten Bischofssitze des 
Landes und hat friiher, namentlich zur Zeit der Befreiung, 
eine beinahe ebenso groBe Bedeutung ais die Hauptstadt 
gehabt. Die Unabhangigkeitserklarung erfolgte am 
1. Januar 1818 zu Concepción, und vornehmlich durch 
einen Burger dieser Stadt, Juan Martinez de Rozas, ist Chiles 
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Eriiebung gegen Spanien vorbereitet worden. Bei der 
Abdankung des ersten Prasidenten Bernardo O’Higgins 
erklarte Fernando Errazuriz ais Reprasentanten des 
Willens der Nation die drei Stadte Concepción, Santiago 
und Coąuimbo. Heute kennzeichnet sich die bevorzugte 
Stellung der siidlichsten Provinzialmetropole durch den 
Besitz des Appellationsgerichtshofes fur den Siiden, einer 
juristischen Fakultat, eines vollklassigen Lyzeums, staat- 
licher Lehrer- und Lehrerinnenseminare und eines Natur- 
historischen Museums.

Concepción war durch mehrere Jahrhunderte das siid- 
lichste groBe Bollwerk der Zivilisation und Kultur gegen 
die Araukaner und genoB dieselben kommerziellen Vor- 
teile, dereń sich heute Temuco erfreut. Jedoch sind Handel 
und Wandel immer noch bedeutend, was bei der bliihenden 
Landwirtschaft, dem noch giinstigen Weinbau — speziell 
die Moste der Gegend sind beriihmt —, der hoch ent- 
wickelten GroBviehzucht, besonders aber der kohlen- 
reichen Nachbarschaft und angesichts des Meeres natiirlich 
erscheint. Gedenken wir auch noch der greifbaren Nahe 
wertvoller Nutzhólzer, so werden wir uns nicht wundern, 
in Concepción mannigfaltige Industrien entwickelt zu 
finden.

Das deutsche Element spielt unter den Kaufleuten und 
Fabrikanten eine hervorragende Rolle. Den ersten Platz 
unter den Handelsihausern nimmt die deutsche Firma 
Moritz Gleisner ein. In ihrem Warenpalast, in dem 
man schier alles kaufen kann, sogar Ólgemalde, kommt 
man sich wie in einer Ausstellung vor. Der deutsche 
Wohlstand spricht zu uns am beredtesten aus den Villen 
der Avenida Artur o Prat, in dereń Vorgarten zurzeit die 
Wege weiBe Kelles saumen. Diese anmutige Uferprome- 
nade fiilhrte friiher die originelle Bezeichnung Aguas de 
las Ninas, Madchenwasser.

So macht Concepción einen regeren und moderneren 
Eindruck, ais die sich bis Santiago an der Siidbahn reihen- 
den, von den ,Gringos‘ bisher noch gemiedenen Orte, von 
denen auch die gróBten hóchstens ais Stapelplatze fur 

t



74

Landesprodukte und ais Viehmarkte Bedeutung erlangten 
und im ubrigen jene Beschaulichkeit pflegen, der sich das 
in ihnen residierende Haciendado-Patriziat hingibt. Erst 
in Concepción spiirt man wieder den Pulsschlag der Welt.

Auf den Cerro Caracol ist es nunmehr Fruhling ge- 
worden; deutscher Fruhling, denn die Baume schlagen aus. 
Es sind Robles, jene Buchen, die wir im Juli blattlos 
kennenlernten. Ihre Kronen treiben zartes, junges Laub. 
Sie bilden liebliche Haine, Luft und Boden mit mancherlei 
immergriinen Baumen und Strauchern teilend. Neben 
Cóihues mit Peumos, Canelos, Boldos und Gestalten des 
Siidens wie Myrtenbaumen, Muermos, Tiques, Laureles 
und dem graziósen Tiacas, in welchen Proustia pyrifolia 
klimmt, die sich zweimal schmiickt, indem sie ihren rosen- 
farbenen Blutenbiischeln einen rotglanzenden Pappus 
folgen laBt.

Diese Waldchen wurden Nachbarn fremder Pflanzen- 
gemeinschaften, namlich prachtiger Schonungen der euro- 
paischen Seestrandkiefer, von gelbbluhenden Puyas, zur- 
zeit noch mit geschlossenen, gewaltigen Keulen, gleich 
Wachtern umschart. Etliche 100 m hóher wird der Wald 
noch bunter, sich auch mit Lingue, Podocarpus und Queule 
dichtend (Gomortega nitida), welcher eine siiBe, zwetschen- 
artige, gelbe Steinfrucht zeitigt, die man zu Marmelade 
einkocht. — Zwischen den fremden Zapfentragern bluhen 
einheimische Orchideen (Chloraea), Amaryllen, Veilchen, 
Pantoffelblumen und Erdbeeren. Die Astę der Robles be- 
siedelt ein weiBer oder lebhaft gelber Pilz (Cyttaria), des- 
sen Fruchtlager sich einzeln oder in Biindeln aufhangen 
und den Baum eigenartig drapieren.

An der Stelle des alten Concepción lagert das Hafen- 
stadtchen und Seebad Penco mit der nebst Vifia del Mar 
wichtigsten Zuckerraffinerie des Landes. Das Rohprodukt, 
erstarrter Rohzuckersaft, kommt aus Peru.

Doch zuriick nach San Rosendo! Nach einer wenig 
erąuickenden Nacht fuhren wir am anderen Morgen in das 
Indianerland hinein, Wir merkten das bald an den 
sonderbar gekleideten Menschen, welche auf den Stationen 
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herumlungerten oder auch hin und wieder in unsern Zug 
stiegen. Die Manner trugen anstatt der Hosen ein zwi
schen und um die Beine kunstfertig geschlungenes Tuch, 
das sie Chamal nennen. Auch erblickten wir ófters ihre 
mit Binsen gedeckten Hiitten, die Rucas. Der Wald ist in 
dieser Gegend schon vielfach abgetrieben. Haufig sieht 
man Weizenfelder frei und offen, ohne die lebenden 
Pappelzaune Mittelchiles, sehr oft aber auch weite, ode 
Strecken mit rissigem, vom Regen verwiisteten Boden. 
So macht die Landschaft, trotzdem die Provinz Malłeco 
die gróBte Getreideflache der Republik, namlich ein Sech- 
stel der gesamten, aufweist, vielfach einen recht trost- 
losen Eindruck, zumal die Kordillere sich meistens ver- 
birgt.

Der nachste Platz von Bedeutung ist Mallecos Haupt- 
stadt, Angol (nach dem Indianerhauptling Encol), der, 
schon 1862 durch den Generał Cornelio Saavedra 
ais Schutzwehr gegen die Araukaner gegriindet, zu den 
altesten dieser Gegend zahlt. Die bald erreichten kleinen 
Orte Collipulli (Roter Hiigel) und Ercilla (so zu Ehren des 
Dichters der ,Araucana‘) beherbergen eine erkleckliche 
Zahl deutscher und schweizerischer Einwanderer, die auch 
in der Nachbarschaft sich ausbreiteten und in Ercilla 
sogar eine deutsche Schule schufen. Hinter Colli
pulli fahren wir iiber die kiihnste Eisenbahnbriicke der 
Siidbahn, hier den MallecofluB auf 400 m langem und 100 m 
hohem Viadukt kreuzend. Eine Parklandschaft mit weit- 
zerstreuten Buchen begleitet uns. Dann folgt Victoria, 
1882 erstanden, und so genannt zum Andenken an die in 
Peru gefeierten Triiumphe. In allen Siedlungen der Fron- 
tera ist das deutsche Element stark vertreten und vor- 
nehmlich mit den kleinen Industrien liiert, welche die 
Eigentumlichkeiten der Gegend begiinstigten, wie Muhlen, 
Tópfereien, Holzschneidereien, Móbelfabriken und natiir- 
lich Brauereien. Es gibt wenige und nur sehr unbedeu- 
tende Gemeinden in Siidchile, wo nicht eine oder selbst 
mehrere deutsche Bierfabriken existierten, oft freilich ein- 
fachste Betriebe.
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Unser Ziel war vorlaufig T e mu c o, in das wir zur 
Mittagszeit einliefen. Es liegt 110 m hoch am Rio Cautin 
inmitten bewaldeter Hiigel und Berge,

In Chile findet sich keine zweite Stadt, welche einen 
so raschen Aufstieg zu verzeichnen hatte wie Temuco, 
dessen Griindnug erst 1881 ais befestigter Platz gegen die 
Indianer durch den Generał Manuel Recabarren er- 
folgte. Das Aufbliihen dieses einen araukanischen Namen 
(Temu1 ein hier haufiger Baum, co Wasser) tragenden 
Ortes hat etwas Nordamerikanisches an sich. Schon 1890 
zabite er 6000 Einwohner! Heute ist er mit etwa 30 000 
geradezu das Herz des Handels und der Industrie der 
Frontera. Auch hier war es deutscher Fleifi und deutsche 
Intelligenz, die solch rasche und glanzende Friichte ge- 
zeitigt haben.

1 Eugenia temu, Fam. Myrtaceae. Die Deutschen verwandelten 
Temu in Demut.

1881 und 1882 wurde das noch gróBtenteils von Ur- 
wald bedeckte Gebiet des Rio Cautin von der Regierung 
vermessen, in Parzellen, Hijuelas, von hóchstens 500 ha 
geteilt und óffentlich an den Meistbietenden unter lang- 
fristigen Ratenzahlungen verkauft. So geschah es auch 
mit den Grundstiicken, Sitios, der zukiinftigen Stadt. Man 
legte gleichzeitig den Samen fur Bauern- und Handels- 
stand in die Erde.

Freilich kann sich Temuco in seinem kurzeń und 
schnellen Wachstum nicht zugleich schon und vornehm 
entwickelt haben, zumal die Leute, welche die Hauser 
bauten, erst Geld verdienen muBten. So reiht sich ein 
Holzhaus in ziemlicher Monotonie an das andere, Die FuB- 
steige sind schmale, durch Bretter oder Baume eingefaBte 
Erdwalle, die StraBe aber ist eine morastige oder sandige 
Untiefe, je nach dem Wetter, Ein einziger Reiter fiillt sie, 
wenn etliche Tage der Regen ausblieb, haushoch und unab- 
sehbar mit Staubwolken an. Dabei ist der Verkehr ein 
sehr lebhafter. Heute aber macht sich auch schon Reich- 
tum geltend. Verschiedene neue Backsteinhauser drangen 
ihre frischen, roten Fronten in die wettergrauen der Holz-
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baracken ein; wir bestaunen den gewaltigen Komplex 
massiver Baulichkeiten des Klosters der Mariennonnen 
und sind geradezu verbliifft durch das Hotel Central, das 
auBen und innen in Luxus prangt. Elektrisches Licht, 
Dampfheizung, flieBendes Wasser in jedem Zimmer!

Der furchtbarste Feind der Stadte des Siidens ist das 
Feuer; denn wir lieBen die Adobes-Stadte hinter uns. 
Wenn es da einmal zu brennen anfangt, werden gleich 
ganze StraBen und Stadtviertel vernichtet, und von Zeit 
zu Zeit — in Temuco erst im Januar 1908 — bricht eine 
Ungliicksnacht herein, die in wenigen Stunden die Friichte 
vieler barter Arbeit zerstórt. In 4^ Stunden brannten 
21 Manzanas (Hauservierecke) ab und iiber 3000 Personen 
wurden obdachlos. Die Versicherungspramien sind bei den 
Holzkasten, die sich dicht aneinander driicken, so hoch, 
dafi sie nur vermógende Leute erschwingen kónnen. 
Wenn alsdann die Feuerspritze mit der freiwilligen Mann- 
schaft durch die StraBen rast, fauchend und unter ohren- 
zerreiBendem Gebimmel, werfen sich die Frauen in die 
Knie, beschwóren den Himmel und geloben Kerzen 
fur ferne Heiligenbilder, die nur auf steinigen, steilen 
Pfaden zu erreichen sind.

Aber das geht voruber, fórdert den Fortschritt und 
kann auf die Dauer nicht die Lebenslust unterdriicken, 

• welche die Bewohner dieser jungen Stadte auszeichnet. 
GewiB, sie wollen arbeiten, aber auch geniefien. Dazu 
gibt es eine Menge Vereine. Wenn man das Lokale oder 
die Anzeigen des ,Gr enzb ot en' — das Organ des 
Deutschtums der Frontera, welches zweimal wóchentlich 
in Temuco erscheint — durchsieht, wird man ausnahmslos 
iiber irgendeine Festlichkeit berichtet finden oder einer 
vielversprechenden Einladung begegnen. Feuerwehrman- 
ner, Schtitzen, Kegler, Sanger, Turner, alle feiern mit Tanz 
und Theater, Essen und Kommers.

Die Neigung des Deutschen zum Ausfliegen, wenig- 
stens am Sonntagnachmittag, bat auch etliche W a 1 d - 
wirtschaften groBgezogen, wo man unter alten Ur- 
waldriesen, einem prachtigen Cóihue oder Peumo, Kaffee 
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trinken und Kuchen essen kann und die Kinder eine Wiese 
zum Austoben haben, ganz wie in der Heimat. So ent- 
behren die Einwanderer, namentlich des Mittel- und Ar- 
beiterstandes, in den kleinen Stadten des chilenischen 
Siidens weit weniger ais in den groBen Mittelchiles, wo 
sie z. B. in den Bannkreis Santiagos wie in ein Gefangnis 
eingezwangt sind, aus dem es auch Sonntags kaum ein 
Entrinnen gibt. Denn wohin? Der Chilene hat nicht das 
Bediirfnis, seine vier Wandę zu verlassen, auBer sommers, 
wo er, noblesse oblige, einige Wochen oder Monate mit 
Kind und Kegel auf den Campo, aufs Land, meist zu Ver- 
wandten, geht. Und so kommt es, daB alles fehlt, was 
sich bei uns so anziehend ais Waldlust, Felsenkeller und 
mannigfaltig getaufte Brunnen und Hóhen jeden siebenten 
Tag in das Alltagliche einschiebt. Man achte das nicht 
gering, vor allen Dingen nicht fur diejenigen, denen die 
Woche saure Arbeit und nur der Sonntag Festtag be- 
deutet und besonders nicht fiir die Frauen. Die Monotonie 
des Daseins ist es, welche wie nichts anderes dem Aus- 
lander auf die Nerven falit und ihn gelegentlich fiir Sekun- 
den in einen Zustand versetzt, ais ob er sich allein auf 
einer unabsehbaren, baum- und strauchlosen, gliihenden 
Ebene befande. Er sucht einen Schatten, einen frischen 
Luftzug, etwas, das ihn das Leben einen Augenblick emp- 
finden, ais etwas Kórperliches genieBen lieBe. Dann er- • 
wacht er und der Himmel blaut wolkenrein, die Sonne 
brennt, die Luft ist still und schal und alles wie immer.

Die Fahrt zwischen Temuco und Pitrufąuen, das noch 
fehlende Stiick unserer Bahnreise, geht durch Wald und 
hiigeliges Gelande.

Pitrufąuen ist ein fliichtig aufgebauter Ort, der 
sich in flacher Talmulde zu einem Plateau hinaufzieht, das 
vom Rio Tolten durchfurcht wird. Er verdrangte in den 
80er Jahren ein Indianerdorf, Wir ąuartierten uns bei 
einem Italiener ein und merkten bald, daB es auch in diesen 
entlegenen Gegenden eine ,Saison‘ gibt, in der die Reisen- 
den in 2 oder 3 Monaten den Jahresgewinn des Wirtes auf- 
zubringen haben. Nunmehr muBten wir uns Pferde be- 
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sorgen, um nach Villarica gelangen zu kónnen, das etwa 
50 km siidóstlich an dem gleichnamigen See gelegen ist.

Bereits am folgenden Morgen hatten wir alles bei- 
einander, betraten schon zu fruher Stunde die hinter 
Pitrufquen sich ausdehnende, im allgemeinen kahle Ebene 
und ritten gegen Mittag einen bewaldeten Hóhenzug hinan, 
der sich fast bis nach Villarica erstreckt. Es war ein 
prachtiger Hochwald, der uns aufnahm, und in dem unser 
Pfad sich oftmals verwischte. Bald nahte er dem in 
gahnender Tiefe voriiberbrausenden Tolten, bald Lichtun- 
gen, welche einen herrlichen Ausblick auf die Kordillere 
boten, gegen die sich das uns viel nahere Schneehaupt des 
Vulkans Villarica wirkungsvoll abhob. Hin und wieder 
trafen wir jene jiingsten Kolonien europaischer Ansiedler, 
die unter dem Schutze der Regierung eine neue Heimat 
zu grtinden trachteten. Sie waren dabei, Roce zu machen 
und sich kleine Blockhauser zu erbauen. Aber schon sah 
man in den rohen Umfriedigungen aus gewaltigen Baum- 
stammen, die gefallt und der Astę beraubt, oft, wie sie 
niedergestiirzt waren, dalagen, Weizen reifen und Kartof- 
feln bliihen, das erste Ergebnis des jungfraulichen Bodens 
und des SchweiBes der Fremdlinge.

Wenn ich den Boden jungfraulich nenne, so soli da- 
mit nicht gesagt sein, daB er jetzt zum erstenmal bearbeitet 
worden ware. Es weist im Gegenteil vieles darauf hin, 
daB die Walder der Araukania jiingeren Ursprungs sind 
und zum Teil nur ein paar Jahrhunderte alt sein mógen. 
Vor der Konquista waren die Indianer sehr viel zahlreicher 
ais heute und hatten schon bedeutend mehr Land urbar ge- 
macht, ais es zurzeit solches gibt. Es haben bliihende, volk- 
reiche Siedelungen existiert, die spater vóllig verschwan- 
den, dereń einstmaliges Dasein aber einen bedeutend ent- 
wickelteren Ackerbau ais am Ende des letzten Jahr- 
hunderts voraussetzt. Die Araukaner sind durch unaus- 
gesetzte Kampfe und von den Europaern eingefiihrte Laster 
und Seuchen dezimiert, vielfach auch ins Gebirge zuriick- 
gewichen, da tiberdies mehrere der spanischen, rasch auf- 
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bliihenden Stadte1 zerstórt wurden, konnten die Walder 
wiederum von den herrenlosen Ackern Besitz ergreifen. 
Sie haben jedcch nicht alle Zeugnisse verwischt. 
Man trifft in ihrem anscheinend urspriinglichen Dickicht 
auf Spuren ackerbauender Tatigkeit, wie Graben, durch 
den Pflug aufgerissene Furchen pnd auch Werkzeuge. Es 
kommen inmitten von Muermos und Robles uralte, nun- 
mehr entartete Weinstócke vor, und es fehlen Baume von 
wirklich bedeutendem Umfange.

1 Z. B. das alte Arauco, Villarica, Osorno, Valdivia, die nach 
etwa 50jahrigem Bestehen um 1600 dem Anslurm der Indianer erlagen.

Die Gehófte der Araukaner gewahren wir im Tale: die 
niedrige, bis an den Erdboden ihinab mit Segge oder Schilf 
gedeckte Ruca, umgeben von Weizen- und Kartoffelfeldern 
und beschattet vom Canelo. Man kann den Neid der 
Kolonisten, welche sich im Walde Bahn brechen sollen, 
auf die kleinen Wohlstande der Indianer verstehen, die sie, 
wie das dem ungebildeten Volke eigen ist, besonders ver- 
achten und Chinos nennen.

Unser Weg, wenn man von einem solchen euphemi- 
stisch reden will, dient sogar ais FahrstraBe fur niedrige, 
zweiradrige Karren — das Rad ist der Querschnitt eines 
Baumstammes —, die von Ochsen gezogen werden. Die 
Pikane, der biblische, bestachelte Stab, treibt sie unab- 
lassig an und kreischend und schreiend drehen sich miide 
die Rader der uns schon bekannten Chanchitos. Meist 
sind sie mit Wolle beladen, die von dem Resguardo Pucón 
herkommt. Wenn ein Indianer der Lenker ist, so wird 
er uns sicher mit einem unterwiirfigen ,Mari-mari‘ griiBen, 
dem araukanischen Guten Tag — wórtlich heiBt es zehn 
mai zehn, also soviel wie hundert Gliick — oder einem 
artigen .Kiimemoneimi, Peni‘, ,wie geht’s, Freund?1

Der Wald besteht neben Robles vornehmlich aus 
Cóihues, dereń glatte, hellgraue Stamme iiberall hervor- 
schimmern, und dereń terrassenfórmige Kronen mit dem 
feinen Laube sich wie zarte Gewebe gegen den Himmel 
abheben. Die Krone wird von wenigen starken Asten erst 
in der Hóhe erzeugt. Uberhaupt zeichnen sich die Wald- 
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batune durch sehr hohe Stamme und kleine, schirmartige 
Wipfel aus. — Jene Myrtenbaume mit dem hellen Laube 
und den sehr groBen, lorbeerblattartigen, elliptischen 
Blattern, den stark verzweigten, knorrigen Asten, der 
rissigen Rinde und dem machtig entwickelten, sich iiber 
dem Boden ausbreitenden Wurzelwerke, nennen die 
Landeskinder Pitra (Myrceugenia pitra). In dem mit den 
groBen Blattern, die so stark glanzen wie die des Gummi- 
baumes, erkennen wir den Canelo, den heiligen Baum der 
Indianer und von ihnen Voighe genannt. Die machtige, 
undurchlassige, schwarzgriine Krone gehórt dem Peumo 
und jene unregelmaBig gestaltete, die ein weiBer Bliiten- 
schnee pudern will, dem Muermo. Aber auch Robles, laub- 
abwerfende Bućhen, Tiques, Lingues, Laureles (Laurelia 
aromatica), von den Araukanern Thihues geheiBen, schie- 
ben sich in herrlichen, oft iiber 20 m hohen Exemplaren 
in den Mischwald ein. Und dann begegnen wir auch noch 
zwei Saxifragenbaumen, dem machtigen, aber lichten 
Teniu oder Palosanto (Weinmannia trichosperma) und der 
schlanken, biegsamen Tiaca (Caldcluvia paniculata). Unter 
ihnen streben empor die reizenden Arrayanbaumchen mit 
ihren weiBen Myrtenbliiten, ferner Ralrales und Pińoles 
(Lomatia obliąua und dentatd) nebst dem Avellano, dem 
chilenischen Haselnufibaum, alle drei von der Familie der 
Proteaceen, die nur in der siidlichen Hemisphare gedeiht. 
Auch ein Malvenbaumchen und sogar im Schmucke seiner 
groBen, blaBblauen Bliiten, die Huella (Abutilon uiti- 
folium), eine Berberitze (Berberis darwinii) und ein blau- 
purpurn bliihendes Verbenenbaumchen (Citharexylon cyano- 
carpum), der Repu, sind charakteristisch fiir diese Pflanzen- 
gemeinschaft. Wenn wir uns dem Tolten nahern, erkennen 
wir den Pelu, welchen der Friihling mit gelben Bliiten 
schmiickt und der gewissermaBen seinen nórdlichen Vetter, 
den Caven, hier vertritt, auch darin, daB er das beste 
Brennholz liefert. Es fehlen auch nicht die undurchdring- 
lichen Bambusdickichte (Chusąuea parvifolia) und die leuch- 
tendrotbliiihenden Schlingpflanzen: der herrliche Copihue 
(Lapageria rosea), die zierlich verzweigte Mitraria coccinea

Burger, Acht Lehr- und Wanderjahre in Chile. 6 
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und die innig mit den Baumen verwachsene Medallita 
(Sarmienta repens). Uberall klimmt eine Rebe, der Voqui 
(Cissus striata), hoch hinauf, vom Indianer sehr geschatzt, 
da er ihm die Stricke ersetzt. Auch ein kletternder Stein- 
brech gesellt sich hinzu, der sich erst in den Wipfeln der 
Baume, die er ais Leiter benutzt, reich verzweigt (Hy- 
drangea scandens). In den Zweigen aber hing sich ein Moos 
auf (Pilotrichella cumingii) und klettert und schlingt in zier- 
lichen Girlanden. In der Rinde alter Stamme und auf den 
Stumpfen gebrochener Wałdriesen wurzeln Farne: Gono- 
phlebium, Asplenium und mehrere Arten des zarten Hymeno- 
phyllum, In den Polstern, die sie bilden, nistet eine Bro- 
meliacee (Rhodostachys) 1.

1 F. W. N e g e r : Observaciones botanicas en la Cordillera de 
Yillarica 1896 bis 1897.

Wo der Wald sich lichtet, machen sich Maqui und 
Boldo breit, und mitunter geht es auch iiber natiirliche 
Wiesen hinweg, wo das Coiron genannte Gras, ein 
Schwingel (Festuca), rundę Kissen bildet, die durch tiefe 
Furchen voneinander getrennt bleiben. In ihnen gedeihen 
Schachtelhalme (Eąuisetum bogotense), kleine, feine, binsen- 
artige Irideen mit purpurnen, zarten Bliiten (Sisyrinchium), 
Erdbeeren (Fragaria chilensis), rotbluhender Storch- 
schnabel (Geranium berteroanum), Sauerklee mit gelben 
Bliiten (Oxalis corniculata), das chilenische Johanniskraut 
(Hypericum chilense), Hundszunge (Cynoglossum) und Diirr- 
wurz (Erigeron spinulosum). —

Villarica heiBt reicher Flecken. Ais einige Tage 
nach uns dort Soldaten einriickten, die im Manóver waren, 
hórte ich einen: „Villarica nennt sich dieses, aber Villa- 
pobre scheint es zu sein!“ Und er hatte recht. Der Glanz 
liegt Jahrhunderte zurtick.

Das Hotel Frances — zugleich Kramladen — besitzt 
drei nebeneinander gelegene Fremdenzimmer, welche 
durch impertinent klaffende Bretter getrennt sind. Um der 
damit verbundenen Geniertheit, wie sie sich bei Einquar- 
tierung verschiedener Geschlechter vielleicht kónnte fiihl- 
bar machen, abzuhelfen, hat der Wirt das mittlere tape- 
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ziert und so auch gewissermaBen eines erstklassig gemacht; 
indes der Neid oder die Neugier der anstoBenden ephe- 
meren Bewohner ruhte nicht, bis die Tapete wenigstens 
iiber den Ritzen und Spalten wieder fortgestoBen und ge- 
bohrt wurde. So sah man heute nach wie vor von Nr. 1 
durch 2 bis nach 3 hinein,

Wir trafen eine fidele Gesellschaft mit Handharmo- 
nika, Kammpfeife und ahnlichen Instrumentem Urwiich- 
sige Lachsalven begleiteten das Konzert. International: 
2 Deutsche, 1 Franzose und 1 Hollander in schon vor- 
gerucktem Zustande, was Giinstiges fur die Nacht erhoffen 
liefi; allein ich hatte mich in ihrer Leistungsfahigkeit ge- 
tauscht, erst um 2 Uhr zogen sie ab.

Wir beabsichtigten, in dieser Gegend einen Monat zu 
jagen und zu sammeln, und es war mir ganz klar, daB ich 
uberall besser aufgehoben sein wiirde ais in dem Hotel mit 
den merkwiirdigen Quartieren. Ich versuchte mein Heil 
daher in der katholischen Mission, zu welcher drei baye- 
rische Kapuziner gehóren. Sie gaben mir auch Unterkunft, 
nachdem ich ihnen versichert hatte, daB ich im Hotel Pen- 
sion nehmen wiirde, denn sie wollten den Wirt nicht scha- 
digen. Ich denke an die angenehmen und ruhigen Stunden, 
die ich in dem freundlichen, hellen Raume mit den Fenstern 
nach dem See und dem Klosterhof, den Vulkan im Hinter- 
grunde, verleben durfte, gern und mit Dank an die Gast- 
geber zuriick.

Villarica! Wenn es auch kein reicher Ort im land- 
laufigen Sinne ist, in einem ist er’s, an landschaftlicher 
Schónheit. Wer hat, wie du, einen kristallklaren, riesigen 
See zum Spiegel? Ist umkranzt von anmutigen Hiigel- 
ketten und jungfraulichen Waldern? Und gekrónt, wie 
mit einem Diadem, durch das Eis- und Schneehaupt eines 
machtigen Vulkans von wunderbar ebenmaBiger Schón
heit? Die alten Indianer nannten diese Statte Mallo- 
huelavquen, das Meer mit der gemalten Erde.

In der Tat, das diirftige, zerstreute, erst seit 1883 er- 
standene Hausermaterial hat sich eine selten reizvolle 
Gegend ausgesucht, Die Grofiartigkeit der Natur beengt 

6* 
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hier nicht. Der Blick kann ungehindert iiber den See 
schweifen bis nach Pucón hiniiber, das fast genau am ent- 
gegengesetzten, óstlichen Ufer (20 km Luftlinie entfernt) 
liegt; er bleibt in weiter Ferne an der zerrissenen Kuppe 
des feuerspeienden Llaima haften und, nach Siidosten ge- 
wandt, an dem breiten, ganz sanft ansteigenden Kegel des 
Villarica, dem gemachlich ein weiBer Dampf entsteigt, der, 
ein merkwiirdiges Schauspiel, an den Schneefeldern hin- 
untergleitet und erst, wo diese enden, senkrecht empor- 
strebt.

Der Villaricasee liegt 200 m iiber dem Meere 
und ist mit seinen 250 Quadratkilometern einer der gróBten 
Chiles. Er dehnt sich in der Form eines Rhombus von 
Westen nach Osten zwischen dem Vulkan Villarica und 
der Hiigelkette Quemahuida (Leberberge). Oft fallen die 
Ufer steil ab, wie die nórdlichen Gestade, wo sich die 
Cóihues iiberhangend in ihm spiegeln, oder sie senken sich 
allmahlich mit breitem, sandigen Strande. Aber niemals 
weicht der Wald mehr ais eine Steinwurfslange zuriick. 
Fast in der Mitte, ein wenig nach Norden verschoben, 
eriiebt sich ein felsiges Eiland, das seinen indianischen 
Namen Alequillen, Glanz des Mondes, bewahrt hat. 
Baume, miteinander verstrickt durch Schlingpflanzen, 
wehren es zu betreten. Es war einst ein heiliger, 
aber zugleich grausiger Ort, denn auf dieser Insel opferten 
die Indianer ihren Góttern nicht allein Wildbret und Vieh, 
sondern auch Menschen. Der Villaricasee findet seinen 
AbfluB westlich durch den Rio Tolten, der ais eine breite 
WasserstraBe anhebt und in weitem, nach Norden gerich- 
tetem Bogen dem Meere zustrebt. Gelegentlich nimmt 
der See eine lichtgriine Farbung an, eine Erscheinung, die 
er mikroskopischen Algen verdankt. Er beherbergt den 
Pejerei (Atherinichthys) und die Trucha (Percichthys 
trucha), Chiles Forelle, und sein Spiegel ist belebt von 
Entenvólkern, sein Strand von weiBen Reihern.

Der Vulkan Villarica erhebt sich gegen 2900m. 
Er begniigte sich zur Zeit damit, unablassig eine weifie 
Wasserdampfsaule auszuatmen. Ich deutete schon an, 
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daB dieselbe nicht aus dem Krater gerade emporsteigt, 
sondern sich, offenbar infołge der Abkiihlung durch das 
Eis und den Schnee, welche den Gipfel panzern, nieder- 
senkt und erst wieder in die Hóhe zu wirbeln vermag, so- 
bald an der Schneegrenze die warmere Luft EinfluB ge- 
winnt. Friiher ihat er gewaltigen Lavastromen den Ur- 
sprung gegeben, die den Waldgiirtel durchbrachen, der sich 
noch nicht wieder schloB. Aber im Jahre 1908 erwachte 
der Quitralpillan, Feuergott — also im Indianischen —, 
zu neuer Tatigkeit, und im November entstiegen ihm un- 
geheure Flammensaulen, von denen man meinte, daB sie 
gegen 3000 m hoch aufloderten und einen Umfang von 
1000 m hatten. Das 70 km entfernte Loncoche wurde 
nachts taghell erleuchtet. Der L1 a i m a (3060 m) besitzt 
zwei groBe Krater und stóBt feurige Lohe aus. Ostlich 
vom Villarica, nahe der argentinischen Grenze, tlhront der 
mit 3688 m machtigste Vulkan dieser Gegend. Er heiBt 
Quetropillan (geschorener Teufel) und spielt eine 
Rolle in der araukanischen Mythologie.

Das alte Villarica wurde schon im Jahre 1552 ge- 
griindet und gelangte schnell zur Bliite. Sein Handel 
reichte weit nach Argentinien hinein. Bereits am Ende 
desselben Jahrhunderts zahlte es sieben StraBen, die von 
Norden nach Siiden, und fiinf, welche, jene schneidend, 
von Osten nach Westen liefen, mit schmucken, ein- 
stóckigen Hausern aus lufttrockenen Ziegeln (Adobes), die 
reichlich Gemacher enthielten; Schuppen und Vorrats- 
baracken und Blumen-, Obst- und Gemiisegarten kamen 
hinzu, so daB alles in allem jedes Besitztum eine ganze 
Mauzana beanspruchte. In den Garten gediehen noch Pfir- 
siche, denn der See mildert die Winterkalte, neben zahl- 
reichen Apfelbaumen; ewigen Schatten spendete ein alter 
Peumo, den man aus dem Untergang des Urwaldes ge- 
rettet hatte. Auf den Blumenrabatten bliihte in iippiger 
Fiille Seifenkraut (Saponaria officinales), das sich bis heute 
dort verwildert vorfindet; Wein bedeckte die Mauern. 
Drei Kirchen reckten ihre Tiirme zum Himmel, ein statt- 
liches Gebaude beherbergte das Domkapitel. Ein Kranken- 
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haus und Gefangnis, eine Leinenweberei (damals wurde 
Flachs gebaut), eine GieBerei, mehrere Miihlen und Holz- 
schneidereien und naturlich auch ein Kloster trafen Fiir- 
sorge, sorgten fur Ordnung und brachten Wohlstand, Bil- 
dung und Gesittung.

Aber die Stadt lag weitab von den Zentren der spa- 
nischen Herrschaft und hatte sich von Anbeginn der 
keineswegs verhichteten Indianer zu erwelhren, welche 
sie seit 1599 fórmlich belagerten. In ihrer Not gossen 
die Eingeschlossenen die Glocken des Klosters in zwei 
Kanonen um, und mit mancherlei Listen, falschen Vor- 
spiegelungen und Treubriichen hielten sie sich, immer auf 
Ersatz hoffend, drei Jahre hindurch bis 1602; schlieBlich 
noch in der Zitadelle. Sie schmolzen auf 11 Mannei- und 
10 Frauen zusammen. Am 7. Februar desselben Jahres 
erlagen sie einem erneuten Ansturm, nachdem die Vor- 
ratshauser der Festung in Brand geraten waren. Nur ein 
Spanier fiel lebend in die rachedurstigen Hande der Wil- 
den. Ihm rissen sie das Zeug vom Leibe und schlugen 
ihm alsdann den Kopf ab, den sie auf eine Lanze spieBten. 
Gleichzeitig schnitten sie ihm das Herz aus der Brust, be- 
strichen ihre Waffen damit und verteilten es in kleinen 
Stiickchen.

Ais die Spanier die Uberzeugung ihres Unterganges 
gewonnen hatten, vergruben sie Gold, Miinzen und Wert- 
sachen. Bis heute sucht man das Wo vergebens. Dagegen 
hat die Kónigin Christine einen deutschen Kapuzinerpater, 
bis vor wenigen Jahren Vorstand der Mission, beauftragt, 
nach dem Schatz zu forschen und ihn, sollte er gefunden 
werden, der Krone Spaniens ais rechtmafiiger Eigen- 
tumerin zuzustellen1.

1 T. Guevara: Historia de la Cmlizacion de Araucania. Santiago 
1898 bis 1903.

Die siegreichen Araukaner lieBen keinen Stein auf 
dem andern. Und ganz allmahlich siedelten sich zwischen 
den verwilderten Gartenpflanzen, den Fremdlingen, wie- 
der echt chilenische Gewachse an, vornehmlich Peumos. 
Zuerst auf den eingestiirzten Wanden, viel spater inmitten 
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der wohl mit gebrannten Ziegeln gepflasterten Raume. 
Beinahe 300 Jahre hatte der Wald Zeit, sich aufzubauen; 
dann hallte 1883 abermals die Axt, um der Wiedergeburt 
Villaricas die Statte zu bereiten. — Die Indianer werden 
es nicht zum zweitenmal zerstóren, obwohl sie noch 
immer um Villarica herum besonders zahlreich ihausen; 
die sind nunmehr zahm geworden.

Das Stattliche, was das heutige Villarica aufweist, ist 
die 1899 gegriindete Mission der bayerischen 
Kapuziner nahe am See. Ein umfangreiches, zwei- 
stockiges Doppelhaus, an welches sich riickwarts die 
Okonomiegebaude und zur Linken das schmucke Kirch- 
lein anschlieBt. Alles ist sauber und recht reprasentabel, 
obwohl samtliche Baulichkeiten nur aus Holz aufgefiihrt 
sind; in der Hauptsache der fleiBigen Mónche eigene 
Arbeit. Die Mission bestand 1905 aus dem Pater Atha- 
nasius und zwei deutschen Brudem. Der eine, mit dem 
freundlichen Natnen W u n i b a 1 d, war Tischler, der 
andere Koch. Dazu kam noch ein Chilene ais Schneider. 
Sein Verhaltnis zum Orden war indes lockerer. Diese 
vier widmeten sich der Bekehrung der Indianer zum 
Christentum in recht praktischer und nutzlicher Weise, 
indem sie 50 Mapuche-Knaben in volle Pension nahmen 
und erzogen. Da wurde auBer biblischer Geschichte 
Lesen, Schreiben und Rechnen gelehrt und sogar ein 
wenig Geographie und Naturgeschichte getrieben. Solcher 
deutscher Kapuzinermissionen gibt es in der Araukania 
22, ferner 10—12 der Franziskaner. Inzwischen haben 
sich die Kreuzschwestern von Menzingen (Schweiz) der 
weiblichen Jugend angenommen. Auch einige methodi- 
stische Niederlassungen sind von London aus gegriindet 
worden, wie in Cholchol und Quepe, dereń jede uber 
50 Kinder erzieht.

Die Missionen sind fur die Erhaltung der Indianer 
von gróBter Bedeutung; denn auBer gutem Rat und tat- 
kraftigem Schutz ist das beste vorbeugende Mittel, sie 
vor gewissenloser Ausbeutung durch Chilenen und leider 
auch fremde Einwanderer — sogar deutsche Namen 
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werden genannt — zu bewahren, eine bescheidene Bil- 
dung. Uberdies geniefien die fremden Religiosen bei den 
Behórden mehr Respekt ais irgend sonst wer. Das bloBe 
Auf-dem-Posten-Sein der unerschrockenen und uneigen- 
niitzigen Gottesmanner wird manchen tiickischen Anschlag 
im Keime ersticken. Deshalb werden die Missionen in 
diesen Gegenden von vielen ungemein gehaBt, und wer 
hier antiklerikal, d. h. radikal, ist, kann das kaum aus 
lauterer Uberzeugung sein.

1883 erklarte die chilenische Regierung die Arau- 
kaner fiir unmiindig und insbesondere fiir unfahig, 
ihre Besitztiimer an Private zu verkaufen, denn Tausende 
hatten sich im trunkenen Zustande um Haus und H,of ge- 
bracht, ihr Gut landergierigen Chilenen oder auch Aus- 
landern durch leichtsinnig oder gar besinnungslos ab- 
geschlossene Kaufvertrage ausliefernd. Mit Schnaps und 
betriigerischen Winkeladvokaten, die in Chile sind wie 
der Sand am Meere, ging es nun nicht mehr, und da be- 
gann man, jeden Schein des Rechts beiseitelassend, die 
Indianer einfach auszurauben. Mit Feuer, Revolver und 
Totschlager vertrieb man sie aus ihren Anwesen, und die 
offenkundigen Brandstifter und Mórder wurden von den 
chilenischen Richtern Valdivias beschiitzt. Sie blieben auf 
freiem FuBe, trotzdem alle Zeitungen Santiagos ihre 
Namen nannten, trotzdem die Missionare ihre Stimme er- 
hoben und nach der Hauptstadt eilten, trotzdem die 
Reste der niedergemetzelten Familien im Regierungs- 
palaste um Siihne und Hilfe bettelten.

Wer das nicht glauben und ableugnen móchte, lese 
die im Mercurio vom 9. Februar 1907 veróffentlichte Zu- 
schrift des Ministers der Kolonisation an den der Justiz, 
mit den Worten schliefiend:

„Der Reklamierende betont, daB alle die von ihm 
aufgefuhrten Tatsachen den Behórden Valdivias wohl- 
bekannt gewesen sind.“ Aber was soli man sagen, wenn 
unter den sieben, in dem Oficio aufgezahlten Mordem 
und Raubern sich auch ein Delegado, d. h. ein Verwaltungs- 
beamter derselben Regierung, befindet, was erwartet man 
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noch, wenn es wórtlich heiBt: „Don Joaąuin Mera 
hat Indianer ermordet und gepeitscht in der Absicht, sich 
zum Herrn ihrer Liegenschaften zu machen. Mit diesen 
Verbrechen beschaftigte sich das Gericht, aber der Ange- 
klage blieb straflos, weil das Urteil v erlor en- 
ging." — „Ja, mehr noch, ein Distriktsrichter lieB sich 
herbei, den Verzicht einer Manuela Vera auf gewisse 
Reahte rechtsgiiltig zu machen, obwohl selbiger der ge- 
nannten Manuela erwiesenermaBen durch Peitschenhiebe 
abgeprefit wurde,"

Unter denjenigen, welche ihr Leben riickhaltlos dem 
Schutze des unglticklichen Indianerstammes gewidmet 
haben, steht an erster Stelle der bayrische Kapuziner- 
pater der Mission Panguipulli, Siegfried aus Fraun- 
h ausl.

Genau ein Jahr nach der schmachvollen Reklamation, 
im Februar 1908, machte er sich selbst nach Santiago 
auf den Weg, besuchte die Minister, den Prasidenten 
und der Reihe nach die Zeitungen, um zum Kampfe gegen 
jene menschlichen Hyanen aufzufordern. Mit lachelndem 
Munde und erschiitternder Ruhe entrollte er das Bild 
von Blut und Mord, Brand und GeiBelhieben und der Weih- 
klage heimatlos irrender Waisen, ais ob es fur ihn nichts 
Besonderes, nichts AuBergewólhnliches mehr ware. So 
der Chronist des ,Diario Ilustrado’, seinen diister stim- 
mungsvoll gemalten Artikel mit dem frommen Wunsch 
schlieBend, daB nunmehr das jahrlange Martyrium der 
Indianer ein Ende erreicht haben móge und fiir sie eine 
neue, gliickliche Zeit hereinbreche. Ich kann ihm ganz 
genau, sogar auf Chilenisch, sagen, wann das sein wird: 
,ySi la perdiz recibe cola „Sobald das Rebhuhn einen Schwanz 
I la rana nariz.“ kriegt,

Und der Frosch eine Nase.“

Denn Joaąuin Mera und der valdivianische Rich
ter sind nicht etwa Ausnahmen, sondern Typen. Die 
Habgier des Chilenen ist grenzenlos und erstickt jeden 
Skrupel. Er betrachtet die Indianer iiberdies ais inferiore, 
kaum den iibrigen Menschen gleichzustellende Wesen, 
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Vorurteile, die sich aus spanischer Zeit herleiten, wo die 
Ansicht herrschte, daB Nichtchristen keine Seele inne- 
wohne. So ist es einem im Feuerlande reisenden Ge- 
lehrten passiert, daB sein chilenischer Diener ganz ge- 
miitlich auf die harmlosen Onas anlegte und, ais er ihm 
das Gewehr aus der Hand schlug, zur Antwort bekam: 
,,Porque no? No tienen alma!” „Weshalb nicht? Sie 
(haben keine Seele!” —

Eine jungę Griindung wie Villarica pflegt ein inter- 
nationaler Sammelpunkt zu sein. So war es auch, und 
unter den Pionieren der Kultur fehlten nicht jene Ab en - 
t eur er, welche mit einer gewissen anziehenden Romantfk 
und einer Naivitat des Empfindens und Sichgehenlassens 
ausgestattet sind, wie man sie bei solch fahrenden, hart 
mit dem Dasein kampfenden Leuten am wenigsten er- 
warten sollte. Es sind haufig Glasmenschen. Man kennt 
sie in kiirzester Frist. Ubrigens streben sie auch gar 
nicht danach, sich zu verbergen und geheimnisvoll zu er- 
scheinen. Leute, die wenig aus ihrer Vergangenheit er- 
zahlen, dagegen in einer Fiille von Zukunftsplanen red- 
selig schwelgen, Murgersche Bohemiens an Leichtsinn, 
Leichtlebigkeit und Idealismus, aber ohne dereń Non- 
chalance und nicht lotterig und zersohlissen, sondern 
ritterlich im Tonę und in der Regel fast elegant in der 
Kleidung.

Ich sehe ihn noch vor mir, den Herrn L. K., eine 
mittlere, hagere Erscheinung, blond und viel jugendlicher, 
ais seinen Jahren und mehr noch seinem unsteten Leben 
entsprach. Eben dem Knabenalter entwachsen, war er 
dem elterlichen Hause in Koln am Rhein entlaufen, wo 
der Vater Uhren verkaufte und reparierte. Zunachst 
ging’s nach Brasilien, denn das kostete am wenigsten. 
Hier, Soldat geworden, meuterte er und wurde mit ande- 
ren zum Tode verurteilt. Aber nur jeden fiinften erschoB 
man, und unser Freund war der vierte oder sechste ge- 
wesen, das weiB ich nicht mehr genau. Indes blieb ihm 
das schwiile Klima Rio Janeiros verleidet, und er zog nach 
Argentinien, um in den Pampas sein Heil zu versuchen. 
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Wahrscheinlich ais Feldmessergehilfe, denn ais er einige 
Jahre spater die Kordillere iiberschritt und Chile betrat, 
tat er dies ais Geometer, Architekt, Wegebauer, Eisen- 
bahntraceur, Mineningenieur, kurz im Besitz jener Kennt- 
nisse, die man bei uns bislang nicht an einer einzigen 
Hochschule aufsammelt, sondern nur an einer Quelle er- 
langen kónnte, in die sich Universitat, Polytechnikum und 
Bergakademie ergieBen. Ein derartig vielgebildeter Mann 
war L. K. geworden, der sich von Stund anContratista 
de Gobierno nannte und mit Fug und Recht nennen 
durfte. Regierungskontratist ist eine siidamerikanische 
Erfindung und Notwendigkeit, um den hohen Verwaltungen 
und namentlich derjenigen Chiles im Vertun der óffent- 
lichen Gelder behilflich zu sein. Wenn man nichts und 
alles ist, wenn man nie etwas besessen und wenig gelernt 
oder das Besessene verjubelt und das Gelernte vergessen 
hat, alsdann ist man reif zum Contratista de Gobierno, 
d. h. man erbietet sich im Submissionswege, óffentliche 
Hauser zu bauen, Landereien zu vermessen, Wege und 
Briicken anzulegen, Eisenbahnprojekte zu bearbeiten usw. 
Und dann wird man, falls Weste und Stiefel danach aus- 
sehen und weder groBe Worte noch Cocktails gespart 
sind, siegreich aus dem Wettbewerb hervorgehen und in 
bestimmten Intervallen, z. B. bei der óffentlichen Kasse 
in Valdivia bis zu soundso viel tausend Pesos ziehen 
diirfen. Selbstverstandlich wird auch etwas gebaut oder 
vermessen, soviel die regelmafiig besonders ungiinstigen 
Naturgewalten erlauben.

Auch Don Luis hatte bereits verschiedene óffent
liche Arbeiten ausgefuhrt, aber 1905 genoB er unfreiwillige 
MuBe, Wir trafen ihn mit dem Wirte in regem Gesprach 
iiber Spiritismus und verwandte Fragen. Er selbst sclhwor 
natiirlich auf die Substantiierung der Geister und suchte 
in uns Verbiindete gegen den Franzosen, der bei seinem 
eintraglichen und gesunden Geschafte ohne solche Hilfs- 
konstruktionen auskam, dereń unser Freund, welcher 
schon Monate von Wirtes Gnaden lebte, augenblicklich 
offenbar besonders bedurfte, um mindestens dem Jenseits 
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dieses irdischen Jammertales mit einem trostreichen Be- 
hagen entgegenzusehen. Er ahnte damals nicht, wie nahe 
er seinem endlichen Ziele war; Dann alltaglicheren Din- 
gen sich zuwendend, erzahlte er, daB er auf der anderen 
Seite des Tolten ein Hauschen habe, dort Ókonomie 
treibe und groBe Verbesserungen ausfuhren wiirde, wenn 
es ihm im Augenblick nicht an Mitteln gebrache, Indessen 
auch in diesem sei ein Wandel zum Bessern bevorstehend, 
und nun zog er einige, wie Bleiglanz aussehende, wer weiB 
woher stammende Erzstiicke aus der Tasche.

Am nachsten Morgen sah ich am andern Ufer des 
Sees, dort, wo der Tolten ihm entstrómt, auf steil abfallen- 
der, hoher Bóschung einen merkwiirdigen Bretterbau wie 
eine Kirche mit spitzem Dach und einem abgestumpften 
Turm mit Zinnen, einem Bergfried nachgebildet. Die 
deutschen Farben flattern droben. Das Ganze machte 
in seiner Luftigkeit durchaus den Eindruck einer Theater- 
konstruktion. Das ist, so sagte ich mir auf der Stelle, 
Don Luis’ Haus; sein getreues Abbild. — Ich habe noch 
manche Stunde mit ihm verplaudert und, ihm nachgebend, 
iiber abstrakte Sachen, das war ihm ein HochgenuB. Er. 
besaB einige philosophische und spiritistische Reclams, 
und die hatte er nicht etwa nur gelesen, sondern absor- 
biert; ihr Inhalt war im Laufe der Jahre eins mit ihm ge- 
worden. — Dann kam Militar, die Kadettenschule und ein 
Bataillon von Santiago zu Ubungszwecken. Der gute K. 
wirbelte seinen Schnurrbart etwas kecker, lieB sich von 
seiner Haushalterin — die hatte er auch — noch ein 
wenig stutzerhafter herausstaffieren und war bald muy 
amigo mit den Offizieren und ihr standiger Genosse beim 
Trinken und Knobeln.

Eines Abends gegen 7 Uhr erscholl der Ruf: „Don 
Luis ist ertrunken! Don Luis ist ertrunken! Im Tolten 
ertrunken, wie er ihn zu Pferde passieren wollte!“ Es 
fiihrt eine Fahre ans andere Ufer, aber ich wuBte, daB K. 
Streit mit ihrem Besitzer gehabt hatte — wer weiB? — 
ich stiirzte hinaus und zum FluBe. Und da, im beginnen- 
den Dammer, beleuchtete das weichende Tageslicht eine 
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gespenstische Szene. Von der Fahre aus stieBen Soldaten 
mit langen Stangen in den FluB, nach dem Versunkenen 
tastend; andere kamen mit Kahnen und durchforschten 
das Wasser mit allem Móglichen, bis sie, die nichts vom 
Rudern verstanden, der reiBende Strom hinwegzufiiihren 
drohte; mehrere wagehalsige zwangen ihre widerspenstigen 
Pferde in die Fluten, und die Offiziere, besorgt urn ihre 
im besinnungslosen Eifer das Gewagteste und Unsinnigste 
unternehmenden Mannschaften, zeterten mit diesen und 
suchten sie fluchend zur Rason zu bringen. Da, wie der 
Wirrwarr am wildesten war, erschien ein Jiingling. Jam- 
mernd die Hande ringend, stiirzte er von dem Abhang 
herab, der die phantastische Villa tragt, erreichte, ich 
weiB nicht wie, die Fahre, warf die Oberkleider ab und 
wollte nach in die Tiefe, Und nun begann ein Ringen 
zwischen ihm und etlichen Offizieren, um ihn mit Gewalt 
von dem wahnsinnigen Vorhaben abzuhalten, denn nie- 
mand vermag der Wucht dieses Stromes an seinem Aus- 
tritt aus dem See entgegenzuschwimmen und am aller- 
wenigsten abends im Januar oder Februar, wo der See 
durch die Schneeschmelze des heiBen Sommertages be- 
deutend steigt. — Er wird iiberwaltigt. — Die Nacht 
bricht herein, die griinen Wasser werden schwarz, schwarz 
wie das Laub der Urwaldriesen, das sie widerspiegeln, 
und der Ertrunkene taucht nicht empor.

Nach zwei Tagen zieihen die Soldaten ab. Villarica 
ist wieder still wie zuvor. Aber andere Gaste sind an- 
gekommen, die sich nur gelegentlich blicken lassen. Oben 
in den Wipfeln der Cóihues hocki am Rio Tolten, wo er 
mit breiter Stirn rasch, aber ohne aufzuschnellen, dem 
Villaricasee entspringt, eine Gesellschaft schwarzer 
Aasgeier. Sie larmen nicht; sie dreihen, wie es ihre Ge- 
wohniheit ist, gelangweilt den Kopf bald von der einen 
zur anderen Seite oder breiten die Fliigel ein wenig aus 
— den napoleonischen Adler nachaihmend — und recken 
sich. Sie augen blinzelnd in das Wasser nieder.

Keine Kunde von L. K. So nahte der Sonntag. Die 
Kapuziner, welche ihn gut kannten, wollten ihm die letzte 
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Ehre erweisen. Der franzósische Wirt, sein Freund, hatte 
obendrein ein Scherflein dazu gestiftet. Die Kirche war 
an diesem letzten Januarsonntage eigenartig ausgestaltet. 
In der Mitte erhob sich auf einem einfachen Katafalk 
ein schwarzer Sarg, wenig verhiillt durch etliche Kranze 
und Topfpflanzen, sonst Fensterschmuck der frommen 
Mónche. Dann nach dem Gottesdienst die Totenmesse 
mit jenen dumpfen, der katholischen Kirche eigentiim- 
lichen Rezitativen. Mapuchekinder schwangen die Weih- 
rauchbecken, halb neugierig, halb wichtig, und oben auf 
der Galerie lieB Frater W u n i b a 1 d das Harmonium zum 
De profundis erbrausen, Viele lagen in den Knien, dar- 
unter ein langer Hollander, der vóllig gebrochen schien. 
Er hatte noch vor wenigen Tagen mit Don Luis die nacht- 
liche Orgie gefeiert. Dagegen war jener Jiingling, welcher 
sich so leidenschaftlich erregt an dem Schreckensabend 
gezeigt hatte, gefafit. Ich sah ihn hier zum erstenmal ge- 
nau: ein biederes, offenes, deutsches Gesicht, sehr sorg- 
faltig im Zeuge; er konnte 17 oder 18 Jahre zahlen. Die 
Messe mochte dreiviertel Stunden wahren. Schliefilich 
sprach Pater Athanasius den Segen, und unter den 
wieder zu des Lebens Hóhe angeschwollenen Tónen der 
Orgel verlieBen wir die kleine Klosterkirche und wandten 
uns auch hier dem Gasthause zu. Dort wurde unter et- 
lichen Schnapsen des Toten, der nun erst allen ais richtig 
tot galt, gedacht und auch der Katastrophe, die jemand 
vom See aus beobachtet hatte, der ihn zur selben Stunde 
mit einem Holztransport durchąuerte. Don Luis wagle 
in der Tai, ohne des Schwimmens kundig zu sein, das tolle 
Wagnis, den FluB auf dem Rucken des Pferdes zu kreuzen, 
obwohl dasselbe bald keinen Grund finden kann. Ais das 
Tier ungebardig wurde, weil der Reiter es behinderte, 
gab er ihm Nackenschlage, Das miBhandelte Geschópf 
erwiderte durch einen StoB mit seinem Kopfe, der Don 
Luis betaubt haben muB. Er entglitt dem Sattel; das RoB 
erreichte wohlbehalten das andere Uf er,

Trotzdem in solch kleinem und entlegenem Orte wenig 
passiert, wird bei den auBerordentlichsten Geschehnissen 
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nicht lange verweilt. So ward denn auch des L. K., nach- 
dem noch einige Anekdoten aus seinem Leben und Ziige 
seines etwas iiberspannten Wesens aufgetischt waren, 
nicht weiter gedacht. Indes die Gallinazos hielten ihre 
Posten inne und blickten nachdenklich in den FluB. Da, 
etwa nach 12 Tagen, durcheilte eines Morgens die Kunde 
Villarica, Don Luis ist da! Und richtig, die Fluten hatten 
ihn herausgegeben. Derselbe Moment fiiihrte seinen 
Freund, einer Ahnung folgend, zur Stelle. Er kettete 
ihn fest. Nun wurde in der Mission, die gerade mitten 
in den Erntearbeiten stand, ein schlichter, flacher Sarg 
gezimmert und die Kegelbahn des Hotels zur Totenkapelle 
umgestaltet. Nach kurzer Rast dort wandelte aus guten 
Griinden schon am anderen Tage ein kleiner Zug zum 
Friedhof hinaus, der am Rande des Urwaldes gelegen ist. 
Nicht ganz ohne Hindernisse, denn die Trager beanspruch- 
ten w‘egen des Zustandes der Leiche so viel Agua ardiente, 
dafi sie wiederholt mit ihrer Burdę strauchelten. Ein 
alterer Einwohner, von dem man riihmlich hervorhob, er 
habe nur erst einen Mord auf dem Gewissen, hielt die 
Grabrede.

So fand L. K. mit etwa 40 Jahren seine letzte Ruhe 
nach einem bewegten und vielleicht nicht besonders niitz- 
lichen, aber fur ihn selbst trotz aller Wechselfalle, und 
obgleich wohl niemals mehr ais ein Anlauf zum Aufstieg 
genommen wurde, kaum freudlosen Leben. Er hatte eines, 
was man haben muB, um unter allen Umstanden einen 
Rest des Gliickes festzuhalten — Selbstzufriedenheit.

Nunmehr lernte ich auch den jungen Mann kennen, 
der mit L. K. jene Urwaldeinsamkeit in dem wunder- 
lichen Hause teilte. Er lud mich ein, und ich vertiefte 
mich gern in das Milieu einer werdenden Kulturstatte. 
Ais ich den Anstieg auf einem Indianerpfade erklommen 
hatte, fiel mein Blick zunachst in einen Waschzuber, einem 
kleinen, blonden Kinde, offenbar des Hauses gemeinschaft- 
licher Hoffnung, zum Aufenthalt dienend. Dann betraten 
wir die Villa. Eine richtige Bretterbude, mit Moos die 
Ritzen verkleldet. Der Tisch, das Bett, die Stuhle, alles 



96

eigenstes Fabrikat; Ausgangsmaterial Kisten, die sich meihr 
oder minder metamorphosiert hatten, Und dann nahm 
ich Platz auf einem jener mit einem Deckchen nur not- 
diirftig verhiillten improvisierten Stiihle und sah — noch 
heute kampfe ich zuriickdenkend zwischen Lach- und 
Weinkrampf — ein mit roter Tinte auf weiBem Papier 
gemaltes groBes Herz, Es hing an der Wand iiber dem 
Bette. Darunter stand in spanischer Sprache; „Zur Er- 
innerung an unserenunvergeBlicihen Freund 
Lucho1," Wie ich glaubte meiner Bewegung Herr ge- 
worden zu sein, fragte ich: „Ach, das (haben Sie woihl in 
diesen Tagen gemacht?" Und die ein klein wenig ge- 
krankte Antwort: „0 nein, noch in derselben Nac,ht!“ -— 
Also in jener Nacht, ein paar Stunden spater, nachdem 
er sich beinahe in den Strom gestiirzt hatte, dem sicheren 
Tode entgegen, dem Freunde nach, malte er ein Hejz mit 
roter Tinte! — So zieht der Trost mannigfaltig in den 
Menschen ein; die einen erleichtern Tranen und Zuspruch, 
die anderen gewinnen ihn schlieBlich durch harte Arbeit, 
aber man kann seiner auch teilhaftig werden, wenn man 
ein iiberlebensgroBes, rotes Herz malt, Und vielleicht so 
am schnellsten.

1 Kosename fur Luis.

Ich bin mit dem jungen G., der einer sehr geachteten 
und wohlhabenden Familie Valparaisos entstammte und 
mit einem alteren Bruder, nachdem beide in ersten Firmen 
ihre Lehrzeit absokiert, in diesen entlegenen Winkel der 
Welt hinausgezogen war, noch oft zusammengekommen 
und vermochte einen Blick in einen seltenen Abenteurer- 
geist zu tun, Sie hatten eine schwere Kiste voll Biicher 
mitgeschleppt, ihre Haupthabe, aber was fand ich: W. A. 
Lampadius, Handbuch der allgemeinen Hiittenkunde, 
1827, — Gottfried Sommer, Gemalde der physischen 
Weltanschauung, 1831. — Karl Du Preis spiritistische 
Schriften. Dieses und ahnliches, aber fast alles aus dem 
ersten Drittel des verflossenen Jahrhunderts, war ihr Riist- 
zeug. Der altere G. faBte die Sache praktischer an und 
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eróffnete mit einigen Stiicken Zeug, einem Fafi Nagel und 
vor allem einem billigen, wohlgefiillten WeinfaB von un- 
geheuren Dimensionen ein Geschaft — das unglaublich, 
aber wahr — heute in vergróBerter Form besteht. Er 
macht ganz gut aus. Seine Kunden sind Indianer, die mit 
Produkten, meist Jungvieh, zahlen. Dabei existieren von 
Anfang an mehrere kapitalkraftige Konkurrenzen. —

Der Weg in die Kordillere, nach Argentinien zu dem 
Ortchen Junin de los Andes ihinuber, fiihrt iiber den schon 
in den Zeiten der Konquista benutzten PaB von Vil- 
1 a r i c a oder R i 1 u 1 zu FiiBen des machtigen Quetru- 
pillanvulkanes. Er ist von dem alten Pater R o s a 1 e s , 
dem man die fruhesten Aufzeichnungen iiber diese Gegen- 
den und ihre Bewohner verdankt, ein Blumenweg ge- 
nannt worden, und wir werden sehen, daB er diesen Namen 
verdient. Wir reiten bald auf der sandigen Playa, bald 
hóher in den Bergen aufsteigend, nach Pucón am siidlichen 
Ufer des Sees entlang. Pucón, mit einer unendlich grofien 
und óden Plaża, ist Zollstation, der Resguardo, das ent- 
legenste und einsamste Nest, was man sich denken kann. 
Zweihundert Seelen wohnen hier in ziemlich zerstreuten 
Hausern, vor sich den See, zur Rechten und im Riicken 
eine Gebirgswand mit malerischen Konturen und zur Lin- 
ken den Vulkan Villarica, der uns jetzt seinen nórdlichen 
Abhang zukehrt. Der Pfad folgt alsdann dem Rio Tran- 
cura, der sich ais Minetue in den óstlichsten Zipfel des 
Villaricasees ergiefit, schneidet die Grenze in einer Hóhe 
von 1250 m und setzt sich in dem Tale Manuil-Malal fort. 
Die Vegetation andert sich mit dem Aufstieg. Allmahlich 
verschwinden Muermo, Canelo, Teniu, Lingue u. a. nebst 
den zaihlreichen Schlingpflanzen. Auch die feuerroten 
Bliitenbiischel des Quintrals lassen wir hinter uns, und in 
einer Hóhe von 600—800 m haben die Vorherrschaft drei 
verschiedene Buchen ubernommen: Cóihue (Nothofagus 
dombeyi), Rauli (N. procera) und Ńirre, letztere wurde 
von Poeppig ais N. pumilio beschrieben. Rauli besitzt 
ein rotes, fiir Zimmerer- und Tischlerarbeiten viel ver- 
wandtes Holz, das aber sehr kurzfaserig und daher etwas

Burger, Acht Lehr- und Wanderjahre in Chile. 7 
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briichig ist. Besser wird es apellinado, d. ih., wenn man 
dem Baum an Ort und Stelle noch lebend die Rinde ab- 
brennt.

Inmitten der Buchen, welche hier gewaltige Dimen- 
sionen erreichen, wachst der riesige Nadelbaum Maniu 
(Saxegothea conspicua). Unter jene Waldriesen mischen 
sich Myrtenbaume (Eugenia), zwet kleine Maitenes, nam- 
lich Maytenus magellanicus und der buchsbaumartige M. 
disticha, der Codocóipu (Myoschilos oblongum), ein Santel- 
strauch, verschiedene Berberitzen-, Proteaceen- und Kom- 
positenbaumchen, wie Pinol (Lomatia dentata) und Tayu 
(Flotowia). Zwischen ihnen bildet jener Colihue (Chus- 
quea couleu) genannte Bambus, der an 8m hoch wird, wahr- 
haft undurchdringliche Dickichte. Nur wenige Krauter er- 
móglichten auf dem dunklen Waldboden ihr Fortkommen. 
So ein Schaumkraut (Cardamine reniformis), ein gelb- 
bliihendes Veilchen (Fioła maculata), ein Doldengewachs 
mit weiBen Bliiten (Osmorrhiza berterii) und eine Orchidee, 
dereń Stengel nur eine einzige weiBe Bliite tragt (Codo- 
norchis poeppigii). Weite Flachen aber sind rasenartig 
von Barlapp (Lycopodium paniculatam) iiberwuchert. Auch 
finden sich Punktfarne (Polystichum elegans) und ver- 
schiedene Moose ein1. Sehr reichlich sind die 
Epiphyten reprasentiert in verschiedenen Hautfarnen 
(Hymenophyllum), Milzfarnen (Asplenium), Graminitis- und 
Trichomanesarten. Ferner durch zahlreiche Moose, dar- 
unter das reizende, farnartige HypopterygiumgescMecht. 
Aber nur hin und wieder leuchten die roten Bliiten der 
Mitraria cóccinea, die hier nur noch eine Genossin ais 
Kletterpflanze hat, namlich ein Schmeerwurzgewachs 
(Dioscorea brachybotrya)-, alle iibrigen Schlingpflanzen 
lieBen wir unter uns.

1 Nach F. W. Neger: Dendroligotrichum dendroides, Bartramia 
exigua, Polytrichadelphus magellanicus.

In den Lichtungen, wo z. B, ein Bach in breiter, offener 
Sohlucht zu Tale stiirzt, stellt sich sof ort bunter Blumen- 
flor ein: mit rotblauen Bliiten schwer beladene Fuchsien- 
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gebiische (Fuchsia macrostemma), reich verzweigte, hohe 
Leuceria mit karminfarbenen Kópfchen, ein Baldgreis mit 
langgestielten, gelben Doldenrispen (Senecio otites), Bunge 
(Samolus lątifolius), Baldrian, Ruhrkraut und weiBe, einen 
halben Meter hohe Anemonen (Anemone antucensis). Dazu 
kommt eine auBerordentliche Mannigfaltigkeit an Moosen, 
von denen eine Reihe von Arten in das Wasser unter- 
taucht (N e g er).

Ein dritter Wechsel bahnt sich gegen 1200 m an. Nun- 
mehr sind Ńirres (Nothofagus pumilio) mit olivenfarbenem 
Blattwerk, eine zwerghafte Form des Canelo (Drymis 
winteri), und die Araukaria, begleitet von Bambus, die 
Leitbaume. Aber diese Bestande sind lichter, selbst der 
Bambus bildet nicht derart den FuB hemmende Boskette 
wie am FuBe der Kordillere, und nur hier und dort ver- 
stricken sich die Canelos in ziemlich reinen Bestanden, 
Canelares, derart gegenseitig mit ihren Zweigen, daB sie 
nur der Axt Raum geben. So entwickelte sich die Blumen- 
welt, der Sonne froh, iippig und farbenfreudig, und es be- 
ginnt ein wahrer Blumenpfad. Prachtige Senecioarten, das 
gelbe Veilchen und die weiBe Anemone entfalten sich 
bliitenreich, die goldroten Alstroemeria aurantiaca, jene 
schónen Amaryllideen mit dem beblatterten Stengel, 
strecken ihre leuchtenden Bliitenbecher empor und blau- 
purpurne Vereinblutler (Perezia prenanthoides). An den 
Ufern des Trancura und seiner Zuflusse breitet sich ein 
gelbbliihender Sauerklee (Oxalis magellanica) und jener 
gelbe, prachtige HahnenfuB (Ranunculus peduncularis), den 
wir auch am Planchon, hoch in der Kordillere Mittelchiles, 
finden werden. Ferner prangt eine Scrophulariacee 
(Ourisia alpina) in der Pracht ihrer scharlachroten, trau- 
bigen Bliitenstande und ein zwerghafter Pangue (Gunnera 
magellanica) im Schmucke seiner kleinen, glanzenden 
Blatter. In dieser Region erscheint der mehlige Himmels- 
schliissel (Primula farinosa) nebst anderen aus der Ant- 
arktis vordringenden Pflanzen.

Die Araukarie (Araucaria imbricata), der Pehuen 
der Indianer, schart sich zu Hainen und Waldern, den 

7*
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Pinares, zusammen, die hier nur von Nirres durchbrochen 
werden. Wahrend aber die Ńirre genannte, sommergriine 
Buche kriippelhaft wird, zumal wo sie dem fortwaihrenden 
Ansturm des Windes preisgegeben ist, strebt der Pehuen 
um so majestatischer in die Liifte, und sein Stamm erbebt 
sich, wie eine machtige Saule, bis zu 55 m. Vor allem 
dort, wo die Araukarien uneingeschrankt herrschen, 
machen sie einen iiberwaltigenden Eindruck. Wo sie mit 
Ńirres und der antarktischen Buche (Nothofagus antarctica) 
zusammenwachsen, bilden diese ein unteres, schwer durch- 
dringliches Stockwerk, das nur von den Kronen der Arau
karien iiberragt wird, die sich alsdann dachartig flach aus- 
breiten. Bei den alten Araukarien ist der Stamm kahl 
und von einem bald mehr pyramidalen, bald mehr schirm- 
artigen Wipfel gekrónt, dessen Astę sich oft in anmutiger 
S-Linie abwarts neigen. Die tieferen sind nur an den 
Enden belaubt mit den breiten, lederartigen, ei-lanzett- 
lichen, immergriinen Blattern, die sich wie Schuppen auf- 
reihen. Den hellen Stamm, der schlank und gerade wie 
ein Mast aufsteigt, ziert ein Mosaik polygonaler Figuren.

Die reinen Araukarienbestande sind lichter und be- 
decken oft weite Sandfiachen. Sie erinnern entfernt an 
unsere Kiefernwalder. Der Pehuen vermag noch auf dem 
nackten Felsen fortzukommen, er klammert sich an ihm 
mit seinen Wurzeln fest, die dann ungeheuren Polypen- 
armen gleichen. Am FuBe der Araukarie gedeiht haufig 
eine polsterbildende Brombeere (Rubus geoides), ver- 
schiedene Kompositen wie Clarionea pediculariaefolia mit 
blaulichen Bliiten, ein Baldgreis (Senecio prophylloides), 
eine strauchartige Pantoffelblume (Calceolaria tenella) und 
eine andere mit grundstandiger Blattrosette (C. nudicaulis), 
beide mit goldfarbenen Bliiten, reizende Sternblumen 
(Stellaria cuspidata), und besonders ein weiBbliihender 
Baldrian (Valeriana lapathifolia). Ferner ein kleiner, 
kissenerzeugender Farn (Cheilanthes chilensis). Wo die 
Araukarien frei stehen, sind sie haufig in einen dichten 
Schleier weiBer Flechten gehiillt, der ihnen ein phanta- 
stisches Aussehen verleiht (Neger).
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Die Araukarie besitzt fur diese Gegenden groBe wirt- 
schaftliche Bedeutung, da die Indianer sich noch heute 
monatelang fast ausschlieBlich von ihren Samen, den 
Pinones, nahren. Der kopfgroBe Zapfen benótigt zwei 
Jahre zur Entwicklung und enthalt 100—200 keilfórmige, 
mehlige, ahnlich wie Edelkastanien schmeckende Kerne. 
Sie reifen im Februar und Marz und locken alsdann 
die Araukaner von weither herbei, welche sich unter 
den Wipfeln der Riesen Hiitten bauen, um nach einem 
religiósen Dankfeste mit Weibern und Kindern dem Ver- 
tilgen der Pinones obzuliegen, wobei ihnen Papageien, 
die Choroies, unliebsame Konkurrenz machen. Der Pehuen 
ist eine diózische Konifere. AuBer in der Cordillera de 
los Andes gibt es nur noch Pinales im Nahuelvutagebirge. 
Sie dringen nach Norden wenig iiber den 37° und siidlich 
nicht iiber den 40° hinaus.

In den Waldern um den Villariacasee hórt man das melan- 
cholische wuck, wuck, wuck des auf dem Boden laufenden 
Chucao (Scytalopus magellanicus)1, das Ruf en der rot- 
braunen Torcazas (Columba araucana) und das Klopfen 
eines Spechtes (Ipocrantor magellanicus), den die Indianer 
Rere, die Chilenen den groBen Zimmermann, Carpintero 
grandę, nennen, Ein sehr stattlicher (Totallange 45cm), 
glanzend schwarzer Vogel, dessen Mannchen mit hoch- 
rotem Kopfputz und Brustgefieder auffallend geschmiickt 
ist. An lichteren Platzen, in einer besonders hohen Buche, 
hóren und sehen wir aber auch Scharen des Chorói (Heni- 
cognathus leptorhynchus), jenes groBen, griinen (beinahe 
einen halben Meter langen) Papageies. Im Winter, bis in 
den Fruhłing hinein, wandert er weit gen Norden und er- 
reicht selbst den Rio Aconcagua. Gelegentlich beobachtet 
man dann in Mittelchile seine larmenden, von Hunderten 
gebildeten Scharen, iiber Flachen, auf denen reichlich die 
Flor de la -Perdiz, der gelbbliihende Friihlingssauerklee 
(Oxalis lobata) gedeiht, dessen Knollen sie ausgraben. — 
Am See stolzieren glanzendweiBe Reiher, die Pillues 

1 Auch Chercan negro genannt. Fam. Pteroptochidae.
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(Ardea candidissima) nebst dunklen Ibis, Bandurrrias (Ibis 
melanopis) und kreischen die dem Kiebitz ahnlichen Quelte- 
hues (Fanellus cayennensis).

Hoch oben im Gebirge und vornehmlich in den Talern, 
die sich nach Argentinien óffnen, lebt das gesellige Hua- 
naco (Quechua), das wilde Lama Chiles (Auchenia huanaco), 
vom Mapuche Luan geheiBen, und pirscht der Pangi (Felis 
concolor), uns ais Puma bekannt, wahrend tiefer der kleine 
Pudu (Ceruus hwmilis), jener namentlich auf Chiloe lebende 
Zwerghirsch, haust und Huina (Felis pajeros), eine blau- 
graue, braungestreifte Katze, und Fuchs den Vógeln nach- 
stellen.

Die Natur war damals nirgends um Villarica verdrangt 
oder beengt. Im Orte warteten die meisten Sitios, von 
denen etliche auch Santiaguinern gehorten, der Bebauung. 
Den See durchfurchte selten mai ein Boot; iheute aber soli 
bereits ein Dampfer auf ihm rattern. Am Uf er erblickte 
man von industrieller Entfaltung hóchstens eine Sage- 
miihle und gelegentlich einen Schuppen, in welchem 
Indianer durch ihrer Hande Arbeit Stamme kunstgerecht 
in Bretter zerlegten.

Das Hauptfest von Villarica ist die Feier von Maria 
LichtmeB, die Candelaria. Zu dieser nahen die In
dianer des Umkreises, soweit sie katholisch geworden sind, 
mit Kind und Kegel, um zuerst am Gottesdienst und als- 
dann an der Prozession teilzunehmen, fur welche eine 
Reihe von Stationen mit Altaren hergerichtet wurden. 
Alle Geschafte — und jedes Haus ist in solch jungem Orte 
eines — versorgen sich mit den verschiedenartigsten, móg- 
lichst billigen und móglichst alkoholreichen Getranken, 
denn auch die bekehrten Indianer sind noch vortreffliche 
Saufer.

Diese treffen schon am Vorabend zahlreich ein. Der 
Herr Gemahl voran in Schaftstiefeln, die Frauen trippeln 
barfuB hinterdrein, dafiir sind sie aber mit allem Silber- 
schmuck beladen, den ihnen ihr gemeinschaftlicher Gatte 
— die Araukaner huldigen der Vielweiberei, ein Vorrecht, 
das ihnen der Friedensvertrag mit den Chilenen gewahr- 
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leistete — im Laufe der Zeiten geschenkt hat. Die Nacht 
verbringen sie in einem Nebenhause der Mission, Damals 
war ein Kapuzinerpater von Temuco zu Gast und hielt die 
Festpredigt iiber die Bedeutung der Jungfrau Maria, von 
der er den Indianern besonders haufig versicherte, daB sie 
der „Kanał" aller Gnaden sei. Was mógen sich in den In- 
dianerschadeln nun wohl fur Gedanken auslósen bei einer 
etwas steifen, beinahe tiheologischen Auseinandersetzung, 
in scharf akzentuiertem Kastilianisch, iiber das Wesen der 
Gottesmutter!

Die Missionare schatzen die Zahl der Christen auf ein 
Drittel der noch existierenden Araukaner. Wieviel es 
iibenhaupt noch gibt, dariiber ist Zuverlassiges nicht be- 
kannt, Man glaubt 80 000, andere meinen, es seien mehr 
ais 100 000, viele aber wollen beweisen, daB diese Zahlen 
zu hoch gegriffen sind.

Nach der letzten Volkszahlung (1907) hatten die Opti- 
misten recht. Sie ermittelten iiber 101 000, von denen die 
Halfte auf die Provinz Cautin, ein Viertel auf Valdivia 
entfallt, wahrend Malleco und Llanąuihue etwa ein 
Zehntel bevólkert. Der Rest verteilt sich auf Biobio und 
Arauco.
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Wiederholte Reisen in den Siiden und vorneihmlich 
ein langeres Verweilen in der Frontera gaben mir Gelegen- 
heit, die chilenischen Ureinwohner zu beobachten und hin 
und wieder auch ihre Anwesen und Hiitten kennenzu- 
lernen. Mit ihrem Hausrat und dem, was sonst die 
Ruca an Waffen und Spielzeug fiillt, und vor allem ihren 
eigentiimlichen Erzeugnissen der Silberschmiedekunst, 
hatte ich mich bereits in Santiago vertraut gemacht, nicht 
allein dank der Schatze des Landesmuseums, sondern 
durch eigene Sammlungen, die ich allmahlich zusammen- 
zutragen Gelegenheit fand. Ubrigens sind die sud- 
chilenischen Indianer, ais leicht zugangliches Objekt, nach 
jeder Richtung hin gut studiert worden, und es existiert
— was bei dem Forscher- und Schreibdrang der Chilenen 
kein Wunder nimmt — eine reiche, vielleicht erschópfende 
Nationalliteratur iiber alles, was sie angeht. Freilich gilt 
fur den Benutzer dieser Quellen: cum grano salis.

Der Araukaner oder Mapuche (Landmann), wie der 
Indianer sich selbst nennt, ist von mittlerer und ge- 
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drungener Statur, Die Manner erreichen im all- 
gemeinen 1,60—1,70 m, die Frauen hingegen nur 1,40 bis 
1,50 m. Sie neigen zu einer gewissen Fiille, und be- 
sonders die Araukanerin besitzt infolge der starken Fett- 
polster, was man eine rundliche, mollige Figur nennt, 
Auch pflegt der Bauch maBig lhervorzutreten, wie es 
Vólkern vorwiegend pflanzlicher Kost eigentumlich ist, 
Arme und Beine sind muskulós, aber kurz, Hande und 
Fiifie klein, dick und rundlich. Der kurze Hals tragt 
einen groBen Kopf mit rundem Schadel vom brachy- 
zephalen Typus; das Gesicht ist breit, leicht prognath 
und mit vorspringenden Wangenbeinen; im iibrigen durch 
eine niedrige, schmale Stirn, breite, platt gedriickte Nase, 
kleine schwarzbraune Augen, dereń auBere Hdhlen- 
winkel etwas aufwarts gezogen erscheinen, groBen 
Mund mit wulstigen Lippen und breites, kurzes Kinn 
charakterisiert. Manche Merkmale treten jedoch erst 
bei den Erwachsenen aufdringlich und haBlich hervor; 
noch zwischen 16 und 18 Jahren sind beide Geschlechter 
durchaus sympathisch, und speziell bei der Araukanerin 
bewirken, wie Dr. Martin so hiibsch schrieb, „die sanften 
rtthigen Augen, das freundliche Lacheln, die schónen 
weifien Zahne und besonders die runden, glatten, glanzen- 
den Arme, daB sie oft recht anmutig aussieht".

Ihre eher bronze- ais kupferfarbene H a u t sondert 
einen starken, uns unangenehmen Geruch ab. Das straffe 
Haupthaar, welches friiher beide Geschlechter lang 
trugen, ist schwarz und so grób und stark, daB diese 
Indianer zu einem Kampfe, den sie Loncotun nennen, sich 
bei den Haaren fassen und mit aller Kraft so lange hin 
und her zerren, bis einer zu Boden gerissen ist. Im 
iibrigen sehr sparlich behaart, verabscheut der Mapuche 
auch jedwede Behaarung und entfernt sogar teilweise 
die Haare der Augenbrauen und soviel ais móglich des 
Bartes, obwohl ihm nur ein Lippenbart sprieBt. Nament- 
lich die Frauen halten auf vóllige Glatte ihres Leibes 
und vertilgen jedes Harcheii, wo es auch sein móge, 
unbarmiherzig mit einer eigens fur diesen Zweck ver- 
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fertigten, Payuntuve genannten Pinzette. Keinen gróBeren 
Schimpf soli es fur eine Araukanerin geben, ais von ihr 
zu behaupten, daB sie einen behaarten Kórper habe.1

1 Tomas Gueyara: Historia de la Civilizacion de Araucania. 
Santiago 1898—1903.

2 Die Kapuzinermónche unterscheiden Chirapa ais mannliches vom 
Chamal, dem weiblichen Beintuch.

Wie uberhaupt die Eingeborenen Amerikas, ist 
auch der Araukaner ernst, schweigsam und in sich ge- 
kehrt. Trotz seines anscheinend so robusten Kórpers — 
ein Missionar sprach sogar von herrlichen, urkraftigen 
Gestalten mit martialischen Zugen, wie aus Eisen ge- 
gossen — soli er dem Mischling und WeiBen an Wider- 
standsfahigkeit und Ausdauer nachstehen, dagegen durch 
die Scharfe seiner Sinne tibertreffen. Noch heute riihmt 
man ihm nach, gleich seinen heldenhaften Ahnen, durch 
Mut und Todesverachtung zu glanzen.

Die Araukaner gehen sehr vollstandig und g u t g e - 
kleidet; man sieht eher einen zerlumpten, ihalbnackten 
Chilenen ais einen im Zeuge verlotterten Indianer. 
AuBer dem Unterzeuge, welches heute allgemein in der 
Tienda gekauft wird, sind die Hauptstiicke des Mannes 
Chamal und Poncho (Macun), die sie meistens selbst aus 
derWolle eigener Schafe weben. Der Chamal ist ein 1^ m 
langes und 1 m breites, dunkles Tuch, das derartig kunst- 
voll kreuzweis um die Beine geschlungen wird, daB es 
wie ein Paar Hosen aussieht. Ein Giirtel halt es zu- 
sammen. Der Poncho entspricht dem chilenischen 
gleichen Kleidungsstiick mit dem Kopfschlitz und wird 
iiber die Schultern geworfen. Heute bedeckt der 
Mapuche das Haupt meistens mit einem haBlichen, 
schwarzen Filzihut, indessen sieht man noch alte Manner 
mit der malerischen, silbergezierten Stirnbinde (Trari- 
lonco). Die Armen gehen barfuB oder benutzen die 
Ojotas genannten ungegerbten Sohlen; die Reichen, die 
Caciques, tragen Schaftstiefel mit hohen, spitzen Hacken.

Die Frau gibt dem Chamal1 2 das Ansehen eines 
Kleides und giirtet ihn mit selbstgewebtem, bunt ge- 
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musterten, breiten Bandę, Trarihue; um den Hals kniipft 
sie wie ein Plaid die iiber die Arme fallende Mantilla, 
Iculla. Ein schmales Tuch befestigt, um den Kopf ge- 
schlungen, das Haar und entspricht dem Trarilonco der 
Manner. Aber mag die Wolle des Chamals noch so fein, 
der Giirtel noch so farbenfreudig sein, die Araukanerin 
ware damit nicht zufrieden, sie bedarf, wie jedes echte 
Weib, des Schmuckes, Und der ist nicht einmal 
einfach und besteht aus purem Silber. Eine reiche 
Indianerin, und solchen begegnet man tagtaglich, 
schmiickt sich mit:

1. schweren Ohrgehangen, rauten- oder sichelfórmigen 
oder wie das Profil einer Glocke gestalteten Platten, 
die mittels eines diinnen Biigels in die durchbohrten 
Ohrlappchen eingehakt werden kónnen, Chaguai;

2. meterlangen, schmalen, roten Wollbinden, auf 
welche 3 bis 4 Reihen kleiner Silberbuckel geheftet 
sind, und die vom Hinterkopf aus um die beiden 
langen Zópfe gewunden werden, Queltachapetue;

3. einem Halsband, einen hohen Lederkragen vor- 
stellend, ebenfalts ganz mit silbernen Buckelchen 
bedeckt, Trapapel;

4. Armringen von Leder mit Silberbuckelchen, Trari- 
cuu;

5. einer Nadel mit machtiger, bis apfelgrofier Kugel 
oder einer groBen Scheibe ais Agraffe der Mantilla, 
Ponson bzw. Tupu;

6. verschiedenartigen Gehangen aus einer Reihe 
schmaler oder breiter Platten, die durch Ósen mit- 
einander verbunden und mit kleinen Anhangseln 
verziert sind oder aus diinnen Róhren, die sich an 
Faden aufreihen, zwischen denen sich bunte Perlen 
einschalten und die schlieBlich in kleine Trichter 
auslaufen, Elis. — Die Anlhangsel dieser, oft gerade- 
zu gewaltigen Brustzierate, zu denen gelegentlich 
noch schwere Ketten mit zahllosen Scheibchen 
kommen, sind haufig kleine Kreuze, zum Teil aber 
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auch menschliche Figuren, die uns an Gótzen 
erinnern. Heidnische und christliche Einfliisse 
spiegeln sich in ihnen wider.

Die Araukaner leben nicht in dórflichen Gemein- 
wesen, sondern zerstreut hier und dort; wo es eine kleine 
Erhebung und einen Bach gibt, errichten sie ihr Haus, die 
Ruca.

Den Bau ihrer Hiitte besorgen sie im Verein mit 
Verwandten und Freunden. Er gestaltet sich zu einem 
tagelang andauernden Feste mit drei Hauptabschnitten, 
die jedesmal reichliche Trunkenheit abschlieBt. Zunachst 
werden die Pfosten in den Boden gerammt, welche starkę 
Langsbaume stiitzen sollen, an die sich die Haupttrager 
des sehr hohen spitzen Daches lehnen. Alsdann wird 
dieses Geriist mit einem Lattenwerk von Colihue be- 
kleidet, um die Bewandung und Bedachung mit Iunąuillo, 
Seggebiindeln (Care.r) oder Cypergras (Cyperus, Scirpus) 
zu ermóglichen. Alles, auch das robuste Holzwerk, wird 
nicht durch Nagel, sondern Voqui verbunden, das sind 
die Ranken verschiedener Schlinggewachse, z. B. des 
Voqui im engeren Sinne (Lardizabala biternata), des 
Copihue und einer Rebe (Cissus striata). Ais FuBboden 
dient die nackte Erde. Die Rucas variieren in Form und 
GróBe; die rechteckige ist haufiger ais die eifórmige, und 
beide haben die rundliche beinahe verdrangt. Man trifft 
recht stattliche von 20 m Lange und 10 m Tiefe, in der 
Regel aber ist ihr Venhaltnis 6 m : 4 m. Der Eingang 
liegt nach Osten. Er gewahrt auch dem Tageslicht Zu- 
tritt, denn eine Tur verschlieBt ihn nicht. Ist die Ruca 
im Innern geteilt, so dient der mittlere Raum ais Kuchę 
und allgemeiner Aufenthalt, ein oder zwei seitliche hin- 
gegen ais Schlafraum (Catrintucun) fur die Frauen. Mit- 
unter ist in die Ruca noch ein GeschoB ais Getreide- 
speicher eingebaut, es ist der Pidull, welchen man mittels 
eines Baumstammes ersteigt, in den eine Treppe gehauen 
wurde, Prahue genannt.

Das Mobili ar setzt sich aus wenigen und arm- 
lichen Stiicken zusammen. Die Alten haben sich aus
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Bambusstaben und -reisern feste Bettstellen hergerichtet, 
die mit etlichen Fellen und einer wollenen Decke, Pontro, 
ihr Nachtlager bilden. Das haufigste Stuck ist die Wiege, 
d. h. es ist vielmehr eine kleine Tragbahre, Cupulhue, 
auf der die starkumwickelten Sauglinge festgebunden 
werden und so nicht allein gut zu transportieren, sondern 
auch an die Wand zu stellen oder aufzuhangen sind. Die 
kleinen Wesen sehen aus wie jenes bekannte Wickelkind 
Andrea della Robbias. AuBerdem gehóren zum Inventar 
ein kleiner, langlicher und grofier, platter Stein zum 
Mahlen des Kornes und eine Haut, welche das Mehl 
auffangt; ein Topf, der Trontron, fur das Salz, aus dem 
getrockneten Euter einer Kuh, dessen FiiBe die Zitzen 
sind; einige Korbę aus Quelineja; der Chinihue, ein Mehl- 
sieb aus Bambus; der Pidell, ein ebenfalls aus Quila 
geflochtener Korb, zum Aufbewahren der Kartoffeln, 
Zwiebeln und Kiirbis; der Oron, ein kolossaler, aus zwei 
Pferdehauten zusammengenahter Sack zur Bergung des 
Weizens; ein gewaltiger, irdener Krug, Mencue, ftir die 
Chicha und etliche Kiirbisschalen, Huadas, ais Trink- 
gefaBe. Das Zeug wird in einem Koffer, Choron, aus 
rohen Fellen geborgen. Dazu kommt noch die Montur.

Im Zentrum der Ruca brennt ohne UnterlaB das 
Feuer, Cutral, umgeben von Fellen und schwarzen 
Baniken Erlischt es je, so wird es mit Streichhólzern 
oder, wo diese fehlen, mittels Stahl und Feuerstein oder 
sogar noch mittels des Repu neu erzeugt. Dieser 
Apparat bestelht aus einem zugespitzten Stocke, dem 
mannlichen Repu, der mittels der Handflachen rasend 
schnell in einem durchlochten dickeren, dem weiblichen 
Repu, geąuirlt wird. Der Lichtschein des Feuers, auf- 
gestórt mit einem Cplihuestabe, dem Cude, bildet die 
Nachtbeleuchtung. Mit der Familie teilen die Hubner, 
denen ein besonderer Korb ais nachtlicher Sammelplatz 
dient, und kleine, langhaarige Hunde mit spitzer Schnauze 
die Hiitte.

Der heutige Araukaner ist Ac k.e r b a u e r. 
Er sat vornehmlich Weizen, pflanzt Kartoffeln und 
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ziichtet Vieh: Pferde, Rindvieh und Schafe, Die bebauten 
Strecken sind im allgemeinen klein, GroBgrundbesitzer 
gibt es nicht, meistens wird die Ernte kaum den eigenen 
Bedarf decken, und darum verdingt er sich vielfach ais 
Tagelóhner, Der Verkauf des Jungviehs bringt Geld ins 
Haus. Ubrigens gibt es in Wald und Feld allerlei eB- 
bare, wildwachsende Friichte, Allen voran die Samen 
des Pehuen, der Araucaria imbricata. Um diese, die 
Pifiones, zu erlangen, werden zur Zeit ihrer Reife weite 
Wanderungen unternommen. Man sagte mir, daB die 
Indianer dieselben, um sie lange frisch zu erhalten, in 
kleinen, unter dem Bette der Bache angelegten Vorrats- 
kammern aufbewahren, Ferner essen sie die Samen des 
Robie, der ihnen auch ein beliebtes Pilzgericht schenkt, 
denn in seinen Zweigen wuchert ein Schwamm (Cyttaria), 
welcher mit kugligen, weichen, weiBen oder gelblichen 
Kórpern, Galgales, zutage tritt; sie sdllen einen recht 
angenehmen Geschmack besitzen. Desgleichen verzehren 
sie die purpurnen, 2 cm langen, eifórmigen Beeren des 
Peumo, die birnenartige, der wundervollen Copihuebliite 
nachfolgende Frucht, die Niisse des Avellano (roh oder 
geróstet), die siiBen blauroten Beeren des Guni (Ugni 
molinae), jenes auch von den Ghilenen sehr geschatzten 
Myrtenbaumes, und Erdbeeren, Llahuenes, an denen ihre 
Griinde besonders fruchtbar sind, Auch die Zwiebeln 
einer Schwertlilie, des Lahui (Herbertia), werden ge- 
nossen, und friiher wurden eifrigst diejenigen vom Liuto, 
einer Amaryllidee (Alstroemerda ligtu), gesammelt wegen 
des in ihnen reichlich enthaltenen, Chufio genannten 
Starkemehls. Die Hauptnahrung des modernen Arau- 
kaners bildet aber geróstetes Mehl mit kaltem Wasser, 
Muflo, namentlich ais erstes Friihstuck, und Mote, in 
seiner Sprache Caco, Weizenkórner, die durch Kochen 
von ihren Hiilsen befreit sind, ferner Brot und Pferde- 
fleisch. Jedes Essen nennt er Core, z. B. Galgal-core, 
ein Pilzessen, Degull-core, ein Bohnengericht, oder Llon- 
core, gekochtes Fleisch. Eine Speise aus Fleisch mit 
Kartoffeln heiBt Locro.
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Von alle dem, was dem Araukaner die Eroberung 
des Landes brachte, und es war nicht wenig, blieb das 
beste Geschenk das Pferd, mit dem man sich den Indio 
verwachsen vorstellen muB, und das er auch in seinen 
spateren Kriegen mit den Spaniem und Chilenen (nach 
der Konquista) ais StreitroB vorziiglich handhaben lernte. 
Er nennt es Kawellu oder Cahuellu, umgewandelt aus 
dem spanischen Caballo. Wahrend die Frau allen Zierat 
an sich selbst hangt, schmiickt der Mann damit sein Pferd, 
das bei einem reichen Ulmen (Kaziken) in Silber strotzt. 
Gebifi, Ketten, Ziigel, Steigbiigel, alles aus Silber, be- 
schwert mit riesigen, silbernen Gehangen. Der Indio 
reitet vielfach anstatt im Sattel auf einer gróBeren Anzahl 
verschiedenfarbiger, selbstgewebter Decken. Er liebt es, 
bei seinen Ausritten eine seiner Frauen oder einen 
Knappen hinter sich aufs Pferd zu nehmen.

Die Jiinglinge heiraten mit 18 bis 20, die Madcihen 
mit 15 bis 16 Jahren. Es herrscht Vielweiberei, 
indessen leistet sich der gewóhnliche Mann selten mehr 
ais 2 Frauen und nur ein Ulmen 3 bis 4. Die Frauen 
werden gegen Vieh gekauft. Auch Chilenen verschacihern 
ihre Tóchter an die Indianer. Friiher wurden sie geraubt 
und nachher bezahlt, und auch heute wird noch zum 
Schein ein Raub in Szene gesetzt, nachdem man aber 
schon vorher iiber die Bedingungen einig geworden ist. 
Die Bezahlung erfolgt meistens bar, und ein solcher 
Brautkauf wird Ngillanentun genannt. Ist ein heirats- 
fahiger und -lustiger Mann sehr arm, so nimmt er seine 
Frau erst auf Kredit, in der Hoffnung, daB seine Ver- 
wandten die Rechnung schon kanzelieren werden, worin 
er sich niemals tauscht. — Von den Raubziigen, Malones, 
der Araukaner in die benachbarten Gebiete der Weifien, 
findet sich in Claudio Gays Werke ein bewegter hunter 
Kupfer. Auf feurigen Rossen, bewaffnet mit Colihue- 
lanzen und Schleudern, Bolas, stiirmen die wilden Ge- 
stalten dahin, in ihren Armen weiBe Frauen, denen sie 
einstmals ebenso eifrig nachstellten, wie irgendeinem 
anderen begehrenswerten Beutestiick.



112

Die Frauen desselben Mannes sollen sich meistens 
untereinander gut vertragen, und die langer Verheiratete 
ein gewisses moralisches Ubergewicht auf die jiingere 
ausiiben. Ihre gesonderten Schlafstatten befinden sich in 
den seitlichen Galerien der Ruca. Sie pflegen jede auch 
ihre getrennte Feuerstatte zu besitzen und wechseln in 
der Bedienung des Gatten ab. Auch in ihren sonstigen 
Beziehungen alternieren sie; nur wenn der Herr Gemahl 
betrunken ist, pflegt er selbst jede Regel iiber den Haufen 
zu werfen. Der Araukaner behandelt seine Frau hart 
und tyrannisch. Die viele Arbeit, die sie zu leisten hat 
— sie muB nicht allein Haus und Essen besorgen, sondern 
auch in der Feldwirtschaft tiichtig zugreifen, spinnen und 
weben, Fischnetze stricken und flicken und sogar die 
Montur des Pferdes in Ordnung halten — lohnen ihr die 
rchesten Piiffe und Schlage.

Wenn eine Frau ihre Stunde erwartet, zieht sich die 
ubrige Familie aus der Hiitte zuriick und iiberlaBt sie der 
Hebamme. Die Frau gebiert halb kniend, aufgehangt an 
einem Stricke, der an einem Langsbalken der Ruca be- 
festigt ist. Mitunter vollzieht sich dieser Akt auch im 
Freien unter einem Baume, an den das Weib alsdann 
halb schwebend gekniipft wird.

Die Manner begruBen die ersten Schreie des Neu- 
geborenen mit einer Lachsalve. Ein Freund bietet 
sich ais Pate an, und nach einigen Monaten findet die 
Taufe statt, zu welcher der Lacu (Gevatter) ais Geschenk 
Hemden, Tiicher, Manta und einen Hammel stiftet. Mit 
dem Blute des geschlachteten Tieres zeichnen zwei 
Indianer dem Taufling ein Kreuz auf die Stirn und an 
beide Schlafen, heben ihn empor und rufen: „Auf daB er 
viele Jahre lebe und machtig werde!“ Und dann wird 
getrunken, und wenn alle besinnungslos sind, findet das 
heidnische Tauffest, Lacutun, sein Ende. Z w il lingę 
gelten, wie bei anderen Indianerstammen, ais Boten un- 
vermeidlichen Familienungliicks, und deshalb suchen sich 
die betroffenen Eltern eines Kindes zu entledigen, das-
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selbe verschenkend. MiBgebildete wurden friiher sofort 
getotet.

Die Vornamen der Knaben werden von alters ber 
dem Tierreich entnommen, aber nicht immer, indem man 
einfach den Tiernamen iibertrug, sondern eine Eigen- 
schaft, Handlung oder Zahl mit ihm verkniipfte: z. B. 
Calvunancu, das rotę Adlerchen; Kirketripai, die Eidechse 
kam heraus; Mariluan, 10 Huanacos; ferner Mankopan, 
der Geierlówe; Egulef, es liefen zwei; Nahueltripai, der 
Jaguar kam heraus; Punoleff, es lief die Nacht. — Eine 
Entgleisung ist Currehuinca, schwarzer Chilene. Die 
Madchen hingegen empfingen zarte Namen von jenem 
sonnig-blumigen Schmelz, der einst bei der Namensgebung 
die Kinder Israels so sehr bestochen hat; z. B, Kuramil, 
Goldstein; Lelvunrayun, Wiesenblume; Millarayun, Gold- 
blume; Antumilla, Sonnengold; Pichunliguen, weifie Feder; 
oder auch, womit unsere Schónen sicher weniger ein- 
verstanden waren, Coluvilu, rotę Schlange. Diese 
hiibschen und vollklingenden Vornamen werden bei den 
christlichen Indianern verdrangt durch Jose, Luis und 
andere Heilige, verkehren sich aber sodann in Familien- 
namen und erhalten sich ais solche, wie in Jose Antulef, 
Josef Diesonnelief.

Die Araukaner haben ihre Kinder von jeher gebadet, 
was die niederen Chilenen nicht tun, und deshalb ist die 
Sauglingssterblichkeit trotz aller Verfehlungen und Nach- 
lassigkeiten geringer ais in dem Chile der Kultur. Auf 
eine monogam lebende Familie rechneten die Missionare 
7 oder 8 Kinder; eine chilenische besitzt in derselben 
Gegend durchschnittlich nur 6.

Die Kinder lieben wie ihre Vater und ihre Vorbilder, 
die Chilenen, nichts mehr ais MiiBiggang und Spiel. Be- 
sonders Chueca, welche mit kleinen Holzballen und 
schaufelfórmig umgebogenen Stócken auf dem Erdboden 
mit viel Enthusiasmus gespielt wird. Dieses an unser 
Hockey erinnernde Ballspiel bluhte schon vor der Kon- 
quista.

Burger, Acht Lehr* und Wanderiahre in Chile. 8



114

Der Vater heiBt Chao, die Mutter Nuque, der Sohn 
Cofii oder Votem und das Tóchterchen Gulcha, letzteres 
ist der Verzug der Familie. Der Mann ruft seine Frau 
Cure. Die Sprache der Araukaner ist ungemein mannig- 
faltig in der Bezeichnung der Familienglieder. 
Jeder Grad der Verwandtschaft verrat sich in der Be- 
zeichnung, welche iiberdies vaterliche und mutterliche
Linie erkennen laBt. 
wandten mit mehreren 
Einige Proben:

Vater: 
GroBvater: 
UrgroBvater: 
UrurgroBvater: 
GroBmutter: 
UrgroBmutter: 
Ururgr oBmutter:

,ch Guevara werden die Ver- 
Dutzend Namen unterschieden.

e Linie
Chao,
Lacu,
Yom1 Lacu,
Culachi2 Lacu, 
Cucu, 
Yom Cucu, 
Culachi Cucu,

Miitterli
Mutter: 
GroBvater: 
UrgroBvater: 
UrurgroBvater: 
GroBmutter: 
UrgroBmutter: 
UrurgroBmutter:

che Linie 
Nuque, 
Chedcui, 
Yom Chedcui, 
Culachi Chedcui, 
Llalla,
Yom Llalla, 
Culachi Llalla,

i Yom = 2 X. s Culachi = 3 X.

Maile: Oheim vaterlicherseits,
Huecu: Oheim miitterlicherseits,
Palu:
Nuquentu:

Tante vaterlicherseits,
Tante miitterlicherseits,

Puinmo: Schwiegervater, Vater des Mannes,
Nanen: Schwiegermutter, Mutter der Frau.
Ngillan: Schwiegervater, Vater der Frau,
Llalla: Schwiegermutter, Mutter des Mannes,
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Unter den Indianerinnen gibt es gewerbsmaBige 
Freudenmadchen, Ńua oder Mangeve, welche hausierend 
ihre Reize anbieten. Ihnen machen Jiinglinge und Manner 
Konkurrenz, die sich. wie Frauenzimmer gewanden und 
ais Dirnen gehaben. Merkwiirdigerweise werden sie 
aber auch wie Weiber behandelt, was sich schon in der 
Anrede ausdriickt. Und was uns noch mehr verwundert: 
man hegt weder Groll noch Verachtung gegen ihre Person 
oder ihr Gewerbe.

Die Indianer erreichen ein hohes Alter und sind um 
fiinfzig herum noch vóllig riistig. Es soli Hundertjahrige 
geben. Sie ergrauen sehr viel spater ais die Chilenen.

Die deutschen Missionare von Villarica c h a r a k - 
terisierten die ihrer Obhut anvertrauten Indianer- 
knaben ais miBtrauisch, aber ehrlich und offen, intelligent, 
jedoch beąuem. Gute Anlage sollen sie zum Schreiben, 
wenig fiirs Rechnen besitzen. Der erwachsene Indianer 
freilich gilt ais liignerisch, unzuverlassig, grausam und vor 
allem diebisch. Guevara spricht den Araukanern auch 
im allgemeinen die heldenhafte Tapferkeit ab, mit der sie 
manche glorifizieren wollten, dieses Lob auf die Gebirgs- 
stamme beschrankend. Sie sollen sich wenig um die Zu- 
kunft sorgen und darum haufig leichtsinnig und unbedacht- 
sam handeln. Sie arbeiten nicht mehr, ais durchaus zum 
Leben notwendig ist. Dagegen sind sie gastfreundlich und 
hilfsbereit. Leider lassen sie sich vom Aberglauben be- 
herrschen und frónen, Łhr gróBter Fehler, dem Trunke. 
Um ein FaBchen Schnaps ihat sich mancher unter ihnen 
um sein gesamtes Hab und Gut gebracht. Guevara 
schreibt: „Es gab und gibt noch heute Araukaner, die 
niemals Wasser getrunken haben!“

Fruher haben sie sich Apfelwein bereitet, denn 
keine andere der eingefuhrten Obstsorten hat sich schon 
vor Jahrhunderten derart in der Araukania vermehrt ais 
der Apfelbaum. Die Apfelchicha ist in einem Einbaum 
gegoren worden, in welchem man die Friichte mit Stócken 
zerschlug und danach mit den FiiBen zerstampfte. Mit

8*
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Wasser vermischt uberlieB man den Saft acht Tage sich 
selbst. In einem meterhohen, dichbauchigen TongefaB 
wurde er noch einige Zeit aufbewahrt und alsdann ge- 
trunken. Ferner bereiteten sie eine Art Fruchtwein aus 
den Beeren von Lingue, Maqui und vornehmlich der Mur- 
tilla, Pulcu genannt. Die oft harten Fruchte muBten die 
Frauen zu einem Brei verkauen. Auch taten sie sich 
gleich ihren Verwandten in den Anden Kolumbiens, an 
Maischicha, Mudai, giitlich, dem man, wie die Missionare 
berichten, auch jetzt noch zuspricht. Aber vor allen 
Dingen berauschten sie sich an Wein und Most. Schon 
im Jahre 1707 wurden in ihr Gebiet 30 0001 Arrobas 
Wein eingefuhrt. Die Trinkwut steigerte sich mit 
dem Entstehen der namentlich von den deutschen 
Einwanderern ins Leben gerufenen Branntwein- 
brennerei in der Provinz Valdivia. Manner und 
Frauen zogen den Schnaps bald jeder anderen Labung 
vor: im Kramladen, auf dem Marsche, in der Hutte war 
Feuerwasser ihre liebste Erfrischung. Vor allen Dingen 
aber wurde und wird der Alkohol in Gelagen genommen, 
an denen auch die Frauen teilnehmen. Gelegenheit 
bieten Ereignisse in der Familie, herkómmliche Volksfeste 
und neuerdings auch manche Feier der Kirche unter den 
Bekehrten. Denn auch das Christentum hat das Laster 
des Trunkes nicht auszurotten vermocht, ebensowenig 
wie die Vielweiberei. Das ist die zahe Macht der Sinne.

Jedenfalls lehrt aber die Geschichte der Mapuches, daB 
sie trotz ihrer starken Schwachen ein Indianervolk nicht 
gewóhnlicher physischer, geistiger und ethischer Eigen- 
schaften vorstellen. Ihre iiberraschend schnelle Anpassung 
an die spanische Kriegsfiihrung, insbesondere die zu- 
greifende Art, mit wełcher sie sich das Pferd ais StreitroB 
dienlich machten, ihr gliicklicher, durch Jahnhunderte un- 
beugsamer Widerstand, ihre geschickte Absorption der 
fremden Kultur (Viehzucht, Getreidebau) und endlich ihre 
Fahigkeit, sich dem neuen Staatskórper einzugliedern, ihm

> Arroba = 34 1. 
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zu dienen und zu niitzen, erhebt sie weit iiber das Durch- 
schnittsniveau der meisten Eingeborenen Siidamerikas. 
Die Missionare berichten von Lehrern, Beamten, Offizieren 
und selbst Industriellen jungaraukanischer Herkunft.

Uber die Mythologie der Araukaner ist das 
folgende ziemlich sichergestellt:

In fruheren Zeiten haben sie allgemein einer einzigen 
Gottheit, Donner und Blitz, ais Pillan góttliche Ehren 
erwiesen; zugleich ais Feuergott, denn das Feuer hielten 
sie fur den Ausgang des Lebens. Ihre Kaziken lieBen 
sie nach dem Tode ais Vulkane fortdauern und ihre im 
Kampfe gefallenen Krieger zu den Wolken empor- 
schweben. Der Gott Pillan wohnte auf den hóchsten 
Bergen der Anden und Nahuelvutakordillere in den 
Vulkanen und Wolken. Noch erinnern Órtlichkeiten an 
ihn, wie Rucapillan (Pillanhaus) bei Angol, Pillanmahuida 
(Pillanberg) bei Lebu und Quetropillan (der verstummelte 
Pillan), ein Vulkan zwischen Villarica und Lanin, nahe der 
argentinischen Grenze oder Melipilla (vier Pillane), ein 
Stadtchen unweit Santiagos.

Spater kam ais Schópfer der Erde der Gott M a p u 
(Land) hinzu. Pillan wurde sein Feind und verkórperte all- 
mahlich das bose Prinzip, welches sich im Toben der Natur- 
gewalten, den feierspeienden Bergen und den verheeren- 
den Lavastrómen offenbart. Die deutschen Kolonisten 
verbinden mit Pillan den Teufelsbegriff. Dr. Martin er- 
zahlt: „Ein chilenischer Richter, der lange in Arauco ge- 
wohnt hatte, sagte mir, daB ein Indianer einen Eid auf Bibel 
und katholische Kirchenformel leicht leiste und leicht 
brache, aber ungern auf den Pillan schwóre. Durch An- 
rufung des Pillan habe er von den Araukanern immer am 
besten die Wahrheit erfahren." — Man umgab Pillan mit 
Boten, bósen Genien, den gerne in Tiergestalt nahenden 
Huecuvus, welche Krankheiten in die Ruca, unter das Vieh 
und auf die Felder bringen, aber mit brennenden Voighe- 
zweigen (Canelo) vertrieben werden kónnen, Einer der 
Damonen verkórpert sich in den Kometen und groBen 
Meteoren. Er heiBt Cherruve, herrscht uber das Feuer 
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und haust am Krater der Vulkane. In den kleinen 
Meteoriten hingegen wohnt Huiyuche, den man mit 
Menschenkopf und Schlangenleib darstellt. Ein anderer 
ist der Meulen, er personifiziert den Wirbelwind und wird 
auch in den Machitunen angerufen. Aufierdem sind ihm 
die von den Indianern bereits in grauer Vorzeit zu 
Heilzwecken benutzten heiBen Quellen geweiht. Aber 
auch ein lieblicher, freundlicher Geist verkehrt mit den 
Menschen: die Mondgóttin, Anchimalguen, Gemahlin der 
Sonne, rechtzeitig von bósen Anschlagen berichtend, um 
ihnen begegnen zu kónnen, oder von nahendem Guten, die 
Feier darauf zu riisten. Bei der heutigen Generation will 
sich das anziehende Bild der Anchimalguen in ein flackern- 
des Irrlicht verwandeln, das den Reisenden erschrickt, 
sich unter sein Pferd wirft und, wenn er es mit dem Lazo 
einfangen will, fliehend in der Htitte der Bruja, der Hexe, 
verbirgt.

Aber inzwischen sind auch Pillan und Mapu im all- 
gemeinen ihrer Wiirden beraubt, und von der Mehrzahl 
der Indianer ist Ngunemapun Herrscher des Landes 
(auch Nguneche, Menschenbeherrscher genannt) auf den 
Thron gehoben, ein Gott einiheitlicher und vielfaltiger 
Natur, der sein Volk leitet wie der Hirt die Schafherde 
und in den hóchsten Bergen residiert. Er sieht wie ein 
Krieger aus und vermag sich nach Belieben sichtbar und 
unsichtbar zu machen. Auch er ist von Genien umringt, 
von den schon genannten und etlićhen mehr. So hat einer 
derselben die Pflicht, die Viehherden zu schiitzen, ein 
anderer verkiindet den Regen, ein weiterer vergniigt sich, 
wie Pan, die Menschen zu erschrecken; dieser heiBt Alhue. 
AuBerdem tummeln sich in der Phantasie der modernen 
Araukaner die Schatten der den Leben erscheinenden 
Toten, Ames, und zaihlreiche grausige Monstren, z. B. der 
Colocolo, eine unterirdische Eidechse, die aus dem ent- 
arteten oder unnatiirlich kleinen Huhnerei entschliipft 
und den Menschen tótet, ihm seinen Speichel entziehend, 
ferner der Telquehuecuve, ein tintenfischartiges Wesen 
und der Chonchon mit Menschenhaupt und Ohren so groB, 
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daB sie ihm ais Fltigel dienen. Er stellt sich bei der Ruca 
ein, in der ein Kranker liegt, kampft mit seiner Seele und 
saugt, wenn er siegt, dem Sterbenden das Blut aus. — 
Auch von einer Sintflut wird gefabelt ais Kampf einer 
guten, den Menschen wohlwollenden Schlange, Tren-Tren, 
mit der bósen, die Menschen hassenden Caicai-vilu. Letz- 
tere lieB einen ungeheuren Regen niedergehen, bei dessen 
Hereinbrechen sich viele, durch Tren-Tren gewarnt, auf 
isolierte, weithin sichtbare, kegelformige Hiigel retteten, 
welche mit der Fiut wuchsen, wahrend andere, der War- 
nung spottend, zu jenen den Meeresstrand saumenden Fels- 
blócken erstarrten. — Von den Zufluchtsbergen haben 
etliche den Namen Tren-Tren bewahrt.

Priester, Wahrsager, Zauberer und Arzt, alles in einer 
Person, waren noch bis in das letzte Drittel des vorigen 
Jahrhunderts Manner, Machi. Sie standen in hohem 
Ansehen und wurden ebenso verehrt ais gefurchtet. Sie 
waren es auch, welche die Kriegsbegeisterung entflamm- 
ten. Neben ihnen spielten die Dunguves ais Detektivs eine 
gewichtige Rolle, denn sie hatten den tibeltatern und Ver- 
brechern nachzuspiiren. Beide fiihrten ein einsiedlerisches 
Leben, kleideten sich wie Weiber und vermieden jegliche 
Kórperpflege. — Heute sind jene hóchsten Amter merk- 
wiirdigerweise auf die Frau iibergegangen, nachdem 
eine Zeitlang Manner und Frauen derselben gleichzeitig 
walteten.

Die Machi ist nicht allein Hiiterin der priesterlichen 
Gebrauche, sondern vor allem des Heilschatzes, den die 
heimische Pflanzenwelt birgt. Sie bedient sich ver- 
schiedener Instrumente zur Ausiibung ihres vielseitigen 
Berufs. In erster Linie einer schliisselartigen Trommel, 
in der mehrere weiBe Steinchen liegen, dereń jeder einen 
besonderen Namen fiihrt, und die bei den Kureń, ein jeder 
fur sich, ihre Rolle spielen; ferner einer Pfeife zum 
Rauchen, eines Tellers fur ihre eigenen Expektorationen 
und eines hohlen Stabes, der das beliebteste Remedium, 
Yoighelahuen (Blatter des Canelo), enthalt. Der Machi 
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assistieren zwei auf Pfeifen, Puvilca, flótende Jiinglinge, 
die Llancanes.

Das Amt der Machi pflanzt sich nicht in der Familie 
fort und beschrankt sich auch nicht auf gewisse Sippen, 
sondern wird fur Geld erlernt. Ein Mann z. B. laBt seine 
Frau bei einer Machi gegen gute Entlohnung studieren. 
Wenn sie ausgelernt hat, veranstaltet er ein Freudenfest. 
Die Machi kommt vornehmlich bei zwei Gelegenheiten zur 
vollen Entfaltung ihrer geheimnisvollen Krafte, ais Arztin 
im Machitun und Priesterin im Ngillatun.

Die Krankenpflege wird namlich nicht still wie ein 
alltagliches Geschaft besorgt, sondern durch larmende 
Zauberorgien, Machitunes, die mitunter mehrere Tage 
andauern und sich in der Ruca der kranken Person ab- 
spielen, welche dort auf Schaffelle, mit dem Kopfe nach 
Osten, gebettet ist. Ihr zu Haupten wurde der heilige 
Baum der Araukaner, der Canelo, aufgepflanzt. Zwanzig 
und mehr Indios sitzen um sie herum mit gekreuzten 
Beinen und starren, ausdruckslosen Gesichtern. Die 
Machi tritt ein, geschmiickt wie zu einer Hochzeit, mit 
buntem Federbusch auf dem Haupte und tónenden 
Schellen um die Handgelenke. Sie bedeckt das Lager 
des Patienten mit Zweigen des Canelo, noch triefend von 
einem heilkraftigen Krauterwasser, in das sie getaucht 
waren. Alsdann nimmt sie zu seiner Rechten Platz, be- 
ginnt die Trommel zu schlagen und stimmt einen tiefen, 
monotonen Gesang an, den die Llancanes mit ihren Floten 
begleiten. Darauf kniet sie nieder und singt:

„Du wirst leben durch ein wunderbares Heilmittel!
Denn ich bin die machtige Machi, darum wirst du gesunden. 
Ich werde dir Chamico 1 von den Bergen holen, 
Coyamlahuen 1 2 will ich dir suchen und Lanco 3, 
Alles gewaltige Heilmittel.

1 Chamico, Datura stramonium, Stechapfel; Narkotikum.
2 Coyamlahuen, Pilea elegans, Urticacee; gegen Fieber.
3 Lanco, Bromus. catharticus Graminee, zur Wundheilung.

Ich werde siegen, schon sagte mir’s Ngunemapun.
Mit dieser Trommel, der heiligen Trommel, 
Werde ich dich von deinem. Lager erheben.“
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Die Stimme wird schriller, die Trommel rasselt und 
wirbelt in stiirmischem Tempo geschlagen, die Armband- 
glocken rasen und die Flóten. Da erheben sich die 
Manner und schlagen gleich fechtenden Studenten mit 
den Chuecakniippeln, die sie mit sich fuhren, iiber dem 
Krankenlager aufeinander los und neigen die krummen 
Stócke ais Finale zu einer Art Dach iiber dem fiebernden 
Menschenkinde zusammen. Mit diesem Bilde schliefit 
der erste Akt. Man starkt sich mit den bereitstehenden, 
berauschenden Getranken.

Nunmehr wird ein lebender Hammel herbeigetragen 
und bis zu dem Canelo geschleppt. Mit seinem Blute, 
das die Llancanes einem leichten Einschnitt in die Kehle 
entnehmen, bestreichen sie FiiBe und Stirn des Kranken, 
und die Machi rauchert mit brennenden Voighezweigen.

Die Arztin wechselt ihre Tracht und vertauscht den 
Federschmuck mit einem brennend roten Tuche, das ihr 
iiber die Schultern herabfallt. Die Musik setzt wieder 
ein, noch hastender und larmender ais zuvor, begleitet 
von den eintónigen Rufen der Manner, Und nun beginnen 
die Machi und beide Llancanes zu tanzen: mit kleinen, 
hiipfenden Schritten vorwarts und riickwarts. Plótzlich 
wirft jene die Trommel fort, laBt sich keuchend neben dem 
Lager niederfallen, und in krampfhaften Zuckungen windet 
und wirft sich ihr Kórper. Jetzt ist der Augenblick ge- 
kommen, in dem ihr die Gottheit Ngunemapun das Wesen 
der Krankeit offenbart. Abermals erhebt sie sich und 
umtanzt in fieberhafter Hast das Lager, begleitet von den 
klingenden Schellen ihrer Handgelenke, und wiederum 
stiirzt sie in die Knie, um endlich mit der Heilung ein- 
zusetzen. Dabei hilft ihr eine jungę Indianerin, die den 
Kórper des Dulders mit verschiedenartigen Krautern ein- 
reibt. Man entblóBt die Brust; die Machi laBt Dampf- 
wolken aus ihrer Pfeife iiber sie hinwallen. Die Manner 
umkreisen das Lager, ein Kazike hat sich der Trommel 
bemachtigt und dringlicher und rascher erschallt ihr 
Rufen, das unausgesetzte: ,,Avavan, Avavan, Avavan“.
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Der hóllische Spektakel hat seinen Hóhepunkt er- 
reicht. Die Machi benutzte ihn, das Wunder zu bewirken. 
Sie holte eine, zwei, drei groBe, schleimige Schnecken 
aus der kranken Person hervor und zeigt sie triumphierend 
der Versammlung. Die Stelle, wo jene ekelhaften Ge- 
schopfe extrahiert wurden, wascht die Machi mit einem 
Krauterwasser, und am Ende beschlieBt ein letzter Tanz 
der Priesterin mit ihren beiden Jiinglitigsgehilfen, ais ein 
Dankestanz an Ngunemapun, die turbulente Zeremonie 
des Machituns.

AuBer den bereits erwaihnten werden noch viele 
andere pflanzliche Heilmittel seit alters von der 
Machi angewandt:
Palqui oder Parąui (Cestrum parąui, Solanacee) 
Culen (Psoralea glandulosa, Leguminose) 
Cachanlahua [Erythraea chilensis, Gentiane).

Ein Tausendgiildenkraut.
Tupa (Tupa purpurea, Lobeliacee)
Huevil (So/awwm tomatillo, Solanacee)
Levo (Senecio hualtata, Composite)
Quiuchamali (Quiuchamalium majus, Santalacee)
Pichóa (Euphorbia portulacoide.s, Euphorbiacee)
Pircum drastica, Phytoloccacee)

schweiB- 
treibend.

gegen
Typhus.
Wund- 
behand- 

lung.
Abfuhr- 
mittel.

. gegen
Gicht.

Melosa (Madia satiwa, Composite)
Alhuelahuen (Sphacele campanulata, Labiate)
Relvun (Galium relbun, Rubiacee)
Mailu (Edwardsia chilensis, Leguminose) 1 gegen Er- 

| kaltung.

Chilca (verschiedene Baccharis, Composite) 1 gegen
! Rheuma- 
) tismus.

Pincopinco (Ephedra andina, Gnetacee) 1 gegen 
j Syphilis.

Llahuen (Fragaria chilensis, Rosacee, die Erd- 
beere)

1 Aborti-
| vum.

Ais besonders wirkungsvoll betrachtet die Machi eine 
Infusion móglichst vieler Krauter, sie bereitet also eben- 
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falls Patent- und Universalmedizinen und ahmt darin 
unsere modernen Wunderarzneifabrikanten nach.

tibrigens halten auch die chilenischen Arzte wahre 
Machitunes ab, denn sie kommen bis zu fiinf am Lager 
eines bemittelten Patienten zusammen, beraten und 
streiten und stimmen schlieBlich iiber den Fali ab.

Aufier der Machi gibt es Manner, welche Ver- 
stauchungen und Knochenbriiche in passender Weise 
durch Bandagen heilen und sicih damit befassen, zur 
Ader zu lassen. Gewisse Fundę deuten darauf hin, daB 
letztere Heilmethode bereits in vorspanischer Zeit im 
Ansehen stand.

Wenn die Heilmittel, Beschwórungen und ekstatischen 
Tanze der Machi dennoch umsonst gewesen sind und der 
Kranke seinem Leiden erlag, schreitet man bei den An- 
geseheneren zu einer Art A u t o p s i e. Dieser hóchst 
merkwiirdige Brauch heiBt Maluon.

Der Verblichene wird zunachst auf eine Bahre von 
Bambusschaften gelegt, die man an den Balken der Ruca, 
dem Feuer gegeniiber, aufgehangt hat. Zwei Tage spater 
laBt man die Leiche auf den Boden herab, und in Gegen- 
wart der Nachbarn, Freunde und Verwandten dringt 
einer der Anwesenden ais Operateur (Cupolave) mittels 
eines Schnittes in die Lebergegend. Die Offnung ver- 
groBern vier Gehilfen so weit, bis Leber und Gallenblase 
freiliegen, indem sie dieselbe gleichzeitig von vier ver- 
schiedenen Seiten her mit ihólzernen Krallen auseinander- 
reiBen. Sodann wird ein Lóffel in die inzwischen an- 
geschnittene Gallenblase eingefiihrt und die Galie, welche 
die Indianer fiir den Trager des Giftes halten, das den 
Tod herbeifiihrte, auf ihre Farbę hin betrachtet und 
schlieBlich in einem Tontópfchen verdampft und auf ihre 
Riickstande untersucht. Nunmehr verkiindet der Cupo- 
lave, welches Getrank oder welche Nahrung den Tod 
verursacht hat, legt eventuell auch den Verwandten nahe, 
daB ein Verbrechen vorliege und man berate, auf wen die 
Schuld zu walzen sei. Frtiher wurden auf solche phan- 
tastischen Unterlagen hin Personen gefangengenommen 



124

und durch die graBlichsten Torturen zu Tode gemartert. 
Mit Vorliebe wandte sich der Verdacht Madchen und 
Frauen zu, die zur Strafe bei Musik und Trinkgelage iiber 
einem gelinden Feuer zu Tode geróstet wurden.

Die Bestattung erfolgt, sobald der Sarg aus den 
zwei ausgehóhlten und aufeinandergepaBten Halften eines 
Roblestammes gezimmert ist. Das kann eine Woche, 
aber auch zwei Monate dauern. Bis dahin bleibt der 
Leichnam auf seinem schwebenden Bambusgestell in der 
Ruca. Man mag erstaunt fragen, wie ist das zu ertragen? 
Der Tote wird durch den Rauch des fortgesetzt brennen- 
den und schwelenden Feuers bis zu einem gewissen Grade 
konserviert, und die Geruchsorgane der Araukaner sind 
ebenso unempfindlich wie die der niederen Chilenen. 
Ubrigens meint man ja auch, daB die Hóhlenbewohner 
der Steinzeit ganz etwas anderes im Ertragen von 
Faulnisdiinsten haben leisten kónnen ais wir, ihre 
Epigonen,

Der Verstorbene ruht in buntfarbige Wolldecken ge- 
hullt und umgeben von gebratenem Fleisch, Friichten und 
einem Steinkruge mit Mudai. Aber die Lebenden denken 
ebenfalls an sich. Im Trauerhause sind schon langst 
groBe Stiicke getrockneten Fleisches — meistens Pferde- 
fleisch — an der Decke aufgehangt und reichlich Cofques, 
Brote, gebacken. Das Gefolge der Freunde und Ver- 
wandten, die z. T. auf den kleinen, zweiradrigen Karren 
von weither eintreffen, bringt hartgekochte Eier und 
Hiihner. Man setzt sich mit kreuzweis untergeschlagenen 
Beinen um den Sarg herum, in den der Verewigte mittler- 
weile gelegt ist, und begleitet die klagenden Tóne einer 
Bambusflóte mit lautem, aufschluchzenden Weinen, das 
nur unterbrochen wird, um dem umgehenden Mudaikruge 
zuzusprechen oder eine Carrera (Rennen) abzuhalten. 
Denn die pietatvolle Ehrung des Toten erfordert eine 
Anzahl Rennen, zu welchen die Pferde prachtiger ais je 
mit bunten Satteldecken, reichem Silbergeschirr und 
klingenden Silberschellen herausgeputzt wurden. Die 
ersten Rennen werden immer nur von einer kleinen An- 
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zahl Reiter abgehalten, nur fiinf oder etliche mehr ver- 
einigen sich, am letzten aber beteiligen sich alle. So 
geht es zwischen Klagen, Trinken und Rennen eine Nacht 
und einen Tag ohne Unterbrechung und gelegentlich 
48 Stunden, ehe man dazu schreitet, den Sarg, Huampu, 
auf den Eltun, Friedhof, zu bringen. Das geschieht, nach- 
dem zwei Reden gehalten wurden, dereń eine das 
Lebensbild des Toten entrollte.

Vor dem von vier Mannern getragenen Sarge reitet 
die Ehreneskorte, aus den ansehnlichsten Burschen ge- 
bildet, stolz auf ihren im Silberstaate prangenden Rossen. 
Hinterher folgen die Verwandten und iibrigen Leid- 
tragenden. Der Sarg wird in ein Grab gesenkt. Waffen, 
Topfe mit Speisen und einen Krug mit Getrank fiigt man 
hinzu, ehe sich die Grube mit Erde fiillt. Ein bis zwei 
Tage unterhalt die Familie noch ein Feuer zu Haupten 
des Beerdigten. — Bis vor wenigen Jahren war es Sitte, 
das Pferd des Verstorbenen zu schlachten und mit ihm 
zu bestatten, oder wenigstens die Haut desselben an 
Pfosten, wie ein Zeltdach, iiber das frische Grab zu 
spannen.

So wenig die Araukaner das dichte Beieinander- 
wohnen im Leben lieben, scharen sie doch ihre Toten 
auf gemeinsamen Graberfeldern zusammen. Ein arau- 
kanischer Friedhof beherrscht eine kleine Anhóhe und 
ist fiberwuchert von halbmannshohem Grase. Aus ihm 
ragen riesige, roh behauene Baumstamme, die plumpe 
Gesichter tragen, von breitkrampigen Hiiten bedeckt. 
Auch die Arme sind notdiirftig in das Holz geschnitten 
und dann ist, wie man es so haufig bei Naturvólkern 
findet, noch des Geschlechtes in leichter Skizzierung 
gedacht. Das ist der Chemamull, Mann von Holz, aus 
dem Roble-pellin.

In friiherer Zeit bestatteten die Indianer ihre Toten 
nicht in die Erde, sondern auf dem Erdboden, einen Hiigel 
von Erde oder Steinen iiber der Leiche anhaufend. Solche 
Graber haben sich im Siiden mit seinen wolkenbruch- 
artigen Regengiissen und Uberschwemmungen nicht er- 
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halten, indes wohl im Norden, wo wir sie ais Jentiles 
kennenlernen werden. Ihre Kinder haben sie haufig in 
Tinajas, machtigen, irdenen Steinkriigen beigesetzt, frei- 
lich, nachdem der Leichnam vorher zerstiickt war, da 
er sonst nicht durch die Óffnung gegangen ware. Fundę 
und Uberlieferungen weisen darauf mit Sicherheit hin.

Schon die Beigaben des Toten deuten an, daB der 
Araukaner an ein Fortleben nach dem Tode 
glaubt und an eine Wanderung, ehe das Paradies erreicht 
wird. Sie suchen es im Westen, jenseits des Meeres, 
wo noch ein anderes, fruchtbareres Land liegt, in dem 
noch viel mehr Fleisch und Kartoffeln gegessen, Chicha 
und Branntwein getrunken, Chueca gespielt und getanzt 
wird mit schóneren Frauen ais in dem Lande ihrer Ge- 
burt. Und sonderbar: auch dieses zweite Leben soli 
zeitlich begrenzt sein, auch aus ihm rafft der Tod hinweg, 
aber dem zweiten Tode folgt kein Auferstehen; der Tote 
bleibt tot, er wird zu Kohle. — Leider beschrankt sich 
die Aussicht einer derart wonnevollen, wenn auch nicht 
ewigen Seligkeit auf die Reichen. Die Mittellosen haben 
sich viel kiimmerlicher zu behelfen. Auf diirren, steinigen, 
unendlich óden Feldern, wo nur schwarze Kartoffeln 
wachsen, miissen sie hausen. Freilich betrinken sie sich 
auch, aber mit schwarzer Chicha. Das Schlimmste ist 
jeglicher Mangel an BreUnholz, und darum unterhalt man 
wohl ein ganzes Jahr hindurch ein Feuer am Grabę des 
Armen. Hier kónnen aber bereits die Lebenden Vorsorge 
treffen: damit sie dermaleinst nicht durch Frost leiden, 
brennen sie sich die Arme mit den gliihenden Spitzen 
hólzerner Stabe, Copen.

Bei hellem Wetter kann man von der Kiiste Araucos 
eine Insel sichten, die Mócha, und von hier, glauben die 
Indianer, beginne die Reise zum fernen Westen.

Der Glaube, daB dem zweiten Tode das Nichts folgę, 
ist nicht allgemein. Nahe der Kiiste am Rio Imperial sind 
die Indianer iiberzeugt, daB sie sich schlieBlich in Vógel 
verwandeln, die iiber Tag Meer und Land befliegen, 
nachts aber wiederum menschliche Gestalt annehmen und 
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Ngillatunes feiern mit Schlemmen und Trinkgelagen, Auch 
in grofien Hummeln sollen die Geister der Verstorbenen 
wohnen. —

Die Ngillatunes sind die glanzendsten religiósen 
Feste der heutigen Indianer, volkreiche Versammlungen, 
um gemeinschaftlich vom Himmel Regen oder Sonnen- 
schein zu erflehen, je nachdem wessen ihre Felder be- 
diirfen. Der Ort, wo jene Rogatives abgehalten werden, 
ist kein bestimmter, befindet sich aber in der Regel nahe 
der Ruca des einladenden Ulmen. Manchmal strómen 
Tausende zusammen.

Nach indianischer Aufzeichnung verlauft das Fest 
wie folgt:

Am Vorabend des groBen Bittags hebt alles Volk, das 
zusammenkam, zu singen und zu tanzen an; auch die 
Weiber und Kinder, einen Canelo umkreisend, welcher 
neben einem dicken Pfahl in die Erde gepflanzt und an ihn 
festgebunden wurde.

Beim Dunkelwerden tanzen sie unter lautem Singen 
vier Runden und flehen um Regen.

Am anderen Tage, im Morgengrauen, werden zehn 
oder auch noch mehr Schafe geschlachtet, alle schwarz, 
wenn um Regen, alle weiB, wenn um Sonne gebetet wird.

Der bestellte Opferer, Genpin, schneidet den Schafen 
die Ohren ab und nachher in die Kehle, das Blut in einer 
Schussel auffangend.

Nun brechen die Altesten in laute Schreie aus, alle 
werfen sich in die Knie und wenden sich zunachst gen 
Sonnenaufgang und dann dem Meere zu, wo die Sonne 
untergeht.

Immer ist eine Machi da und mitunter sind zwei oder 
drei zur Stelle, begleitet von zwei Jiinglingen ais Gehilfen, 
den Llancanes. Die Machi schlagt die Trommel, die 
Jtinglingsgehilfen lassen Pfeifen ertónen.

Machi und Llancanes singen, spielen und tanzen, und 
alles Volk folgt ihnen singend und tanzend nach.

Die Machi tanzt, bis sie der Schwindel packt, und im 
Taumel ersteigt sie blitzschnell den iheiligen Canelo, bzw. 
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einen an ihn gelehnten, mit Stufen versehenen Baum- 
stamm.

Dort fleht sie zu Ngunemapun, dem Schópfer der 
Erde. Alle lauschen, alle schweigen:

1. Beschirme uns, groBes, menschenahnliches Wesen, gro Ber Vater, 
der du Geist bist!

2. Beschirme uns, Herrscher der Menschen, denn du hast uns ge- 
schaffen!

3. Durch dich leben wir. In den Knien liegen wir vor dir und 
blicken zu dir empor.

4. Wir sind heute versammelt, um wegen groBen Mangels zu dir 
■zu beten, Herrscher der Menschen.

5. Du bist da, um die ganze Erde zu beschutzen.
6. Du wirst uns wiederum alles geben: Weizen und Gerste.
7. Und alles, was wir mit unseren Worten erflehen werden.
8. Und so bitten wir um Fleisch, Mote und Hiihner.
9. Durch deine Giite essen wir; so ist es. Und darum gib uns auch 

Locro L
10. Das bitten wir dich fiir eine gliickliche Zukunft.

Wenn das Gebet voriiber ist, geht alles zum Essen 
und Trinken iiber. So schlieBt der Ngillatun,

Nach den Berichten der Missionare spielen sich die 
Ngillatunes heute ais Opferfeste ab, bei denen ein hell- 
kastanienbraunes Schaf oder eine zitronengelbe Kuh dem 
Gotte ganz dargebracht, d. h. stiickweise gebraten und 
darauf verbrannt werden. Erst die Nachopfer werden 
genossen. Diese veranstalten je zwei befreundete 
Familien, das blutende, lebenswarme Herz in der Hand, 
Gebete zum Himmel sendend, danach aber das zerlegte 
und gebratene Tier verzehrend,

Eine andere, jedoch rein weltliche Zusammenkunft ist 
die zum Chuecaspiel. Die araukanischen Jiinglinge 
verschiedener Wohnstatten fordern sich ahnlich wie 
unsere Sportklubs zu Turnieren heraus, die dann unter 
Aufsicht eines alten Kaziken, der ais Richter gilt, aus- 
gefochten werden. Die verlierende Partei hat den Fest- 
schmaus zu bezahlen. Nach Mahl und Trinkgelage gehen 
sie auseinander, renommierend und spottend die Sieger,

1 Locro, gehacktes Fleisch mit Mais oder jungen Maiskolben 
(Chochlos), Kartoffeln, Kiirbis u. a.
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schweigsam und in sich gekehrt die Unterlegenen, bis 
diesen der Hohn die Geduld reiBt und sie rufen:

„Metehue dunguquilmn; mlepei antu, tamn
,,viel nicht sprecht; es gibt Tag, damit
yehuelcauam; aretu mten ta tvei!“
ihr euch schamt; geliehen nichts mehr ist dies!"

„Schreit nicht so viel, der Tag wird kommen, wo ihr 
euch schamen werdet; das, was ihr gewannet, ist euch 
geliehen, nichts mehr!“

Erst durch die alten Peruaner wurden die 
Araukaner in der T ó p f e r e i unterrichtet, indessen 
ist wenig davon auf die Jetztzeit gekommen. Sie 
formen auch heute noch ohne Scheibe, nur mit den 
Handen. Die Tópferei gehórt zu den Obliegenheiten der 
Frauen, die auch recht geschickte Weberinnen sind. 
Fruher waren sie auf die Wolle von Huanaco und Lama, 
Chilihueąue, angewiesen, heute benutzen sie Schafwolle. 
Sie verstehen es, schóne, bunte Muster zu weben. Die 
zur Kleidung verwandten Stoffe werden auch von den 
Indianern eigenhandig gefarbt, in der Regel schwarz oder 
dunkełblau. Von den leuchtenden Farben entstammt das 
Rot, wie ich Ochsenius entnehme, dem Relvun, einem 
Galium, das Gelb dem Safte gewisser Berberitzen. Be- 
sonders bunt pflegen die Gurtel zu sein. — Auch ihre 
Geflechte aus Quelineja und Binsen sind sauber und fest.

Besonderes Interesse verdient ihre Kunstfertigkeit, 
silberne Schmuckgegenstande herzustellen. 
Das Ausgangsmaterial des araukanischen Silberschmieds 
bildeten die Silberpesos, erst der Spanier, spater der 
Republik. Diese wurden geschmolzen — sie haben sich 
dazu besondere Blasebalge angefertigt — und in Formen 
aus Ton gegossen. Viele Sachen sind aber aus diinnen 
Silberplatten gehammert und geschnitten. In friiheren 
Jahrzehnten fiihrte man die Schmuckgegenstande kisten- 
weis ais altes Silber aus, inzwischen sind sie selten und 
teuer geworden; wir erbeuten sie am sichersten in den 
Leihhausern. Mit dieser Kunst ist es zur Zeit, wo in ganz

Burger, Acht Lehr- und Wanderjahre in Chile. 9
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Chile kein Silberpeso mehr zirkuliert, natiirlich vorbei. 
Aber noch zwischen 1902 und 1905, ais wieder mehr 
Silbergeld und sogar neue Silbertaler das Licht des 
chilenischen Himmels erblickten, hatte sie einen neuen 
Impuls bekommen.

Sei es, daB die Machi um Regen oder Sonne oder das 
Leben Erkrankter fleht, die Manner zum Kriege sich 
riisten, die Miitter ihre Kinder beruhigen wollen oder die 
Paare zum Tanze antreten: es geschieht nach dem Takte 
besonderer, kurzer Musikstiicke. Freilich ist es eine 
arme, eintónige Musik, a-usgeiibt mit sehr urspriing- 
lichen, wenig ergiebigen Tonwerkzeugen, unter denen die 
schmiegsame Darmseite fehlt.

Eine kleine und eine groBe Trommel, Schellen, 
gellende Querp'feifen1 und tieftónende Flóten aus Colihue, 
das Horn des Stieres, eine Violine mit RoBhaaren be- 
spannt und vor allem die Trutruca, das ist das Instrumen
tarium eines araukanischen Orchesters. Neben der 
kleinen, aus einer Kiirbisihalfte und einem Stiick Pferde- 
haut hergestellten Trommel, dem Cultrun, ist das ge- 
brauchlichste und wohl alteste Instrument die Trutruca, 
eine riesige Trompete, denn sie besteht aus einem 4 bis 
5 m langen Colihuerohre, welches sich in ein groBes Kuh- 
horn erweitert. Ihr nachster Verwandter ist das Alpen- 
horn.

1 Heute aus Holz, friiher aus Stein oder dem Schienbeine getófeter 
Gefangener.

2 Vanelltts cayennensis, Queltehue, ein Kiebitz.

Man unterscheidet heilige und profane Tanze. Bei 
einem jener schreiten die Indianer hiipfend vor- und rtick- 
warts, den Kopf von einer Seite zur anderen werfend. 
Dieser Tanz heifit Treguilprun, Tanz des Treguil1 2, weil in 
ihm die Gangart dieses Stelzvogels nachgeahmt wird. Der 
Tanz ihrer Lustbarkeiten ist der StrauBtanz, Chóiqueprun, 
mit kurzeń und leichten Schritten, dabei mit Armen und 
Manta den Fliigelschlag der in Patagonien heimischen 
Rhea imitierend. Er vollzieht sich unter nachstehendem 
Gesang:
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,,Neffe, lieber Neffe, sei so gut und sieh nach meiner 
Familie.

Wer weiB, ob ich nicht sterben werde, ob mir nicht 
ein Ungliick widerfahrt (auf der Jagd).

Ja, ja, dafi er doch kamę, daB er doch karne, mein 
Vogel StrauB!

Und daB auch der meine karne, mein Vogel StrauB!
DaB er sich auf mein Haupt setzte, auf mein Haupt! 

Aus Vergunst, aus Vergunst!
Ja, ja! Gib mir Chicha, gib mir Chicha!

Auf mein Haupt, auf mein Haupt setze sich der Vogel 
StrauB! Huep, huep, huep . , . .!

Ya, ya! Cupape, cupape, fii choiąue, 
Ja, ja! DaB er kamę, daB er karne, mein StrauB! 
Inche ni cupape kai, inche ni
mir, meiner kamę auch, mir mein

choiąue! Lonco1-meu lonco-meu, vureneen, 
StrauB! Auf mein Haupt, auf mein Haupt, aus Vergunst, 
vureneen! Ya, ya! Elu muchin, elu muchin! 

aus Vergunst! Ja, ja! Gib mir Chicha, gib mir Chicha!"

1 Haupt.

Wahrend der Chóiąueprun mehr bei den Gebirgs- 
indianern, die nach Argentinien hiniiber wandern, Sitte 
ist, tanzen jene der Ebene eine Art Polka, einer hinter dem 
andern hiipfend und sich nach den Seiten hin verneigend, 
Die Trutruca blast den Takt. Beim Erntefest, der Trilla, 
andert sich dieser Tanz; da fassen sich zwei bis vier 
Manner und Frauen an die Hand und umtanzen einen 
Garbenhaufen mehr im Gleichschritt, mit jedem Fufie zwei 
Bewegungen ausiibend: die eine vorwarts, die andere 
riickwarts. Oben auf den Garben hockt ein Alter mit 
Trommel und Pfeife. Heutzutage erscheinen dann auch 
vermummte Lustigmacher, mit bizarren Gesichtsmasken 
eigener Kunst.

Die Hauptfeste der Indianer sind:
1. Vorwiegend r e 1 i g i ó s e:

Ngillatun, Bittfest um Regen oder Sonne.
Machitun, Gesundbeten.

g*
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Eluon, Begrabnis (ohne Tanz),
Ngeicurehuen, Eintritt einer neuen Machi in ihr 

heiliges Amt.
Anemrehuen, wenn der vor die Ruca gepflanzte 

Canelo SchóBlinge treibt,
2. Vorwiegend w e 111 i c h e:

Ńihuin, Das Erntefest (Trilla).
Curetun, Hochzeitsfest.
Lacutun, Tauffest.
Palin, Wettstreit im Chuecaspiel.
Pillmatun, Wettstreit im Ballspiel.

Alle diese Feste werden mit viel Pomp und Fórmlich- 
keiten gefeiert. Ein geladener Kazike erscheint mit móg- 
lichst groBem Gefolge. Ein Herold sagt ihn an und der 
Gastgeber erwartet ihn mit seinem ganzen Hause und An- 
hang in Aufstellung vor der Ruca. Der Ulmen naht, rechts 
und links von einem besonders hubschen und prachtig aus- 
staffierten Burschen, Mocetón, begleitet, und begruBt jeden 
einzelnen. Dann fiihrt er die Gastgeschenke vor, Rinder, 
Schafe, berauschende Getranke, und es heben langatmige 
Bewillkommnungssermone an. Nun erst wird zum Mahle 
geschritten, welches mit, allgemeiner Trunkenheit endet. 
Solche Schwelgereien dauern mehrere Tage, —

Erst einem deutschen Gelehrten, Dr. R. Lenz1, Pro- 
fessor der Neueren Sprachen am Instituto Pedagójico, blieb 
es vorbehalten, den M a r c h e n- und Sagenschatz und 
die G e d i c h t e der Araukaner zutage zu fórdern, ein Gut, 
das im Begriff stand, mit der sich mehr und mehr in die 
Chilenen auflósenden Rasse, verloren zu gehen. Bis Anfang 
der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts wuBte man 
nichts davon.

1 Die von mir gegebenen Proben sind des Verfassers freie Uber- 
tragungen der spanischen Ubersetzungen, die wir Herrn Dr. R. Lenz 
von den indianischen Texten verdanken, welche ihm namentlich der 
Indianer C a 1 v u n in die Feder diktierte.

Das Wertvollste sind die Erzahlungen, in welchen 
Tiere auftreten, wahre F a b e 1 n mit durchsichtiger Morał. 
Der Araukaner spiegelt sich in den Tieren vornehmlich 
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in seinen Lastern, Hang zu Spiel und Wetten wider. Wie 
in unserer Fabel ist die Hauptperson, der Fuchs (von denen 
es zwei Arten dort gibt), mit einem ebenso vorsichtigen 
ais rankevollen Charakter ausgestattet. Aber trotzdem 
laBt ihn der araukanische Fabulist fast stets ais Besiegten 
enden. In den mythologisdhen Erzahlungen treten Men- 
schen und Halbgótter auf, die sich zu iiberlisten trachten, 
und spielen Verwandlungen eine Rolle.

Die Fabel vom Traro1 und Jotę2.

1 Polyborus tharus, ein Falkę. 2 Cathartes aura, ein Geier.
1 Canis magellanicus oder azarae. 1 Pangonia depressa.

Traro und Jotę trafen sich und sagten zueinander: 
„Wollen wir spielen?" „Gut! Dann wollen wir nach einer 
Insel fliegen!" Darauf wetteten sie, wer es langer aus- 
halten wurde. Der Traro war bald weit voraus, und der 
Jotę rief hinter ihm her: „Flieg nicht so schnell!" Aber 
der Traro schrie: „Ja, ich kann so schnell wie ein Reit- 
pferd fliegen!" Beide erreichten die Insel und flogen gleich- 
zeitig zum Lande zuriick. Aber mitten auf dem Meere ver- 
liefien den Traro die Krafte. Der Jotę indes kam wohl- 
behalten ans Land.

Die Fabel vom Fuchs3 und der Bremse4.
Der Fuchs sagte zur Bremse: „Wollen wir spielen, 

Freundin Bremse?" „Gut! Aber was?" „Wettrennen," 
meinte der Fuchs. „Du fliegst, und ich laufe." „Ein- 
verstanden!" „Jener Robie dort ist das Ziel!" fiigte der 
Fuchs hinzu. „Gut!" die Bremse, So legten sie sich in 
Positur. Ais aber der Fuchs mit aller Schnelligkeit los- 
sausen wollte, setzte sich die Bremse in seinen Schwanz. 
Der Fuchs lief, was er konnte. — An einem Erdbeerkamp 
hielt er an, um einige Beeren zu naschen. Dabei sah er 
sich um und fragte: „Wo mag nur die Malefizbremse 
bleiben?" Aber nach etlichen Augenblicken nahm er das 
Rennen wieder auf. Sobald er dann dem Robie ganz 
ganz nalhegekommen war, flog die Bremse eiligst vom 
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Schwanze auf und dem Baume zu, den sie nun friiher ais 
der Fuch erreichte. „Zahle mir meine Wette!" drangte die 
Bremse. „Fallt mir gar nicht ein!" erwiderte der Fuchs, 
„Freue dich, wenn ich dich nicht fresse!“ setzte er hinzu. 
Da flog die Breme fort, sammelte Genossen und brachte 
wohl an die sechshundert zusammen, welche sich alle auf 
den Fuchs stiirzten und ihn stachen und bissen. Etliche 
bohrten sich sogar in seine Eingeweide. Der Fuchs rannte 
ins Wasser, um sie los zu werden, und obwohl er beinahe 
ertrunken ware, peinigten ihn die Plagegeister nur noch 
mehr. Dann lief er dem Walde zu, aber schon am Rande 
fiel er tot um.

Das Marc hen von der Tochter des Cherruve.
Eines Tages erstieg ein junger Indianer den Vulkan. 

Oben angelangt, sah er das Haus des Cherruve (der Gott- 
heit des Feuers), und die Bewohner redeten ihn an: „Was 
willst du hier?" Er antwortete: „Ich suche Arbeit." „Hier 
gibt es keine Arbeit, hier ist die Ruca des Cherruve.“ 
„Aber hatte der Cherruve nicht vielleicht welche?" „Wer 
weifi," erwiderten die Leute, „er ist ausgegangen." Ais 
aber der Cherruve zuriickkam, machte er den Indianer 
zum Schweinehirten. Der jedoch verliebte sich in die 
Tochter seines Patrons und kniipfte ein Verhaltnis mit ihr 
an, von dem der Cherruve bald erfuhr, Erziirnt befahl er 
dem Burschen: „Sofort wirst du mir ein Maisfeld bestellen, 
heute noch will ich jungę Maiskolben essen!" Da wurde 
der Indianer sehr traurig, aber die Tochter des Cherruve 
tróstete ihn und sagte: „Rufę, ehe du schlafen gehst: ,Ein 
grofies Maisfeld mit jungen Kolben und etlichen trock- 
nen!‘ “ So tat er und erwachte, umgeben von hohen Mais- 
stauden. Ais der Cherruve sich das Feld ansah, schnitt 
er sich vier Kolben ab, nahm sie mit sich in sein Haus 
und sagte, sie verzehrend: „Wahrhaftig, mein kleiner In
dianer arbeitet vortrefflich, und er darf meine Tochter 
heiraten, indes zuvor soli er mir noch einen Teich anlegen 
und alle Arten Enten miissen darauf schwimmen." Da 
wurde der Knecht abermals sehr betriibt, und wiederum 
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kam seine Geliebte und sprach zu ihm: „Rufę nur: ,Alle 
Enten soli en da sein! Pitrales, Toroąuines, Chehuacayes, 
alle Enten sollen da sein!‘ und dann schlafe". Der Cher- 
ruve nahte und verwunderte sich nicht wenig iiber die 
Lagunę und die Enten, die alle auf verschiedene Weise 
gackerten und schrien. „Wahrhaftig," rief er, „es ist er- 
staunlich, und so schnell! Ein sehr machtiger Gott muB 
dieses Indianerchen geschaffen haben."

Nach einiger Zeit sagte die Tochter des Cherruve zu 
ihrem Geliebten: „Nun wollen wir fliehen. Wir nehmen 
das Pferd meines Vaters, das eine Meile mit jedem Schritt 
zuriicklegt, den iibrigen durchschneiden wir die Sehnen." 
So geschah es. Aber die Mutter des Cherruve verfolgte 
sie und kam naher und naher. Da verbargen sie sich in 
einem dichten Nebel, jedoch vergeblich. Dann versteckten 
sie sich hinter einem groBen Vulkan, indes die Mutter er- 
spahte sie dennoch. Da sagte die Tochter: „Nun will ich 
uns verwandeln, mich in eine Ente und dich in ein Segel; 
du wirst dich auf meinen Riicken setzen und wir werden 
auf einem See schwimmen." Die Mutter hatte kein Arg 
daraus und kehrte, da sie die Fliehenden nirgends mehr 
zu erblicken vermochte, nach ihrer Ruca zuriick. Die 
Liebenden aber nahmen wieder menschliche Gestalt an. 
Da das Pferd inzwischen verschwunden war, gingen sie zu 
FuB nach der Stadt der Indianer, wo sie blieben und gliick- 
lich lebten. Erst sehr viel spater wurde eines Tages die 
Frau geraubt, und von nun an lebte der Indianer allein; 
aber sein Weib hatte ihm viel Geld hinterlassen, so daB 
er hinfort sehr reich war. —

Die Gedichte der Indianer singen frisch vom Trinken, 
Lieben und Zweikampf, erzahlen wehmutig von der Klage 
der Witwe und des geraubten Weibes, atmen schwer- 
miitiges Heimweh und verlorene Sehnsucht, berichten aber 
auch epenhaft von Geschehnissen.
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Ein Trinklied, das Ergo bibamus der 
Mapuchen,

gesungen beim Fes te der Tri lla (Weizendrusch). 
Trinken wir!

Solange unser Herz schlagt, 
LaBt uns tuchtig trinken!

Unser Tag ist wahrhaftig gekommen,
Auf daB wir schliirfen,

Auf daB wir machtig schliirfen, 
DaB wir trinken, trinken! —

Freund, ich bin trunken, trunken vom Weine!

Ein Liebesliedchen.
Gib ein Pferd mir, 

DaB ich fort zur Liebe rei te!
Bring den Ziigel,
Bring den Sattel,

Meine Sporen trage her!
Kehr’ zuriick im Morgengrauen.

Bei des Hahnes erstem Rufę
Hab’ ich ausgeliebt.

Das Klagelied der Curiche
(die ein Verhaltnis hatte).

Wenn sie von uns sprechen und reden in diesem Lande, 
Wandern wir in ein femes, óstliches Land, 

Schwesterherz \ geliebtes du. 
Zum Leben ist jedes Land uns gut. 
Hier reden und sprechen sie uber uns,

Hier knospen uns kaum noch die Blumen.
Komm, wandern wir in das ostliche Land!
Was haben wir lang uns gemiiht und geplagt!
Fur nichts, wir sind arm, arm, wie zuvor. —

Fort laB uns, gleich laB uns fort!
Und werden wir reich, so isfs gut;
Und wenn nicht, was schadefs?

Aber fort laB uns, Schwesterherz, geliebtes du!

Die Klage des geraubten Weibes.

Es war eine Frau, 
Die raubte ein Mann 

Und trug sie fern nach Huinfali.

1 Die Geliebte wird Schwester genannt.
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Und dorten sang sie und sang: 
„Ich komme aus fremdem, entlegenem Land, 

Aus blauender Ferne.
Hier muB ich weinen den ganzen Tag. 

Meine Tranen sind ohne Zahl.
Ich komme aus fernem, entlegenem Land, 

Und dorten blieb mir mein Freund, 
Weh mir, mein Ehegemahl“.

S e h n s u c h t1'.
Mein Sang

Kommt aus fernem Lande, 
Aus tiefblauer Ferne, 

Aus hohem Gebirg.
Ich wanderte einsam,

Und einsam vergoB ich meiner Tranen Strom.

Sc h wermut1.•
Wenn der Abend naht, 
GieBt die Sonne ihr Licht 

. Uber die Gipfel, 
Uber die Berge. 
Das weite Land 
Versinkt in Blau.

Nebel steigen, fliichfge Gestalten.

W e insel i g Begehren2.
Schwesterherz, Schwesterherz,
Ein Wort will ich dir sagen, 

Aber du yerratst nicht, 
DaB ich dir’s gesagt. 
Meine Gedanken 
Sind nur bei dir.

Meine Liebe wird immer
Ahnlich sein der deines Herzens.

Wenn dein Herz es will, 
Verlieren wir uns 
Wohin wir wollen.

Es steht ganz bei dir, 
Ob du móchtest, daB wir uns sondern. —

Das nur wollte ich dir sagen. 
Aber ziirne mir nicht 

Um deswillen.

Aus einer Zig-Zag-Nummer. 2 Nach G u e v a r a.
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Eine Romanze1.

1 Nach G u e v a r a.

Ein machtiger Kazike iiberzog den Lorenzo Co
li p i, Gebieter von Sauces und Puren, mit Krięg. Er wolle 
ihm, so prahlte er, seine Giiter nehmen, seine Frau rauben 
und sich auf der Stelle mit ihr verheiraten. Indessen es 
kam umgekehrt. C o 1 i p i siegte und sang hóhnisch an der 
Leiche seines gefallenen Gegners:

Colipi will ich tóten, seiner Giiter ihn berauben 
Und seiner schonsten Frau! —

So hast du gesagt!
Warum schlafst du noch immer? 
Colipis Weib wolltest du freien! 

Die Sonne steht hoch, 
Warum erwachst du nicht?

Dein Haar schleift aufgeldst den Boden. 
Das Bett des Weibes wird gar weich sein! 

Warum erwachst du nicht?

Die Geschehnisse reihen sich in der Araukaner- 
sprache aneinander wie lose Perlen. Sie sind nicht durch 
Bindewórter zusammengeschweiBt. Im Gegenteil, sie 
werden getrennt durch fortgesetzte Einschiebsel von 
sagt man (piam). Die ersten Satze unseres Marchens 
vom Cherruve lauten wórtlich: Es ging aus, sagt man, 
ein Indianerchen; erstieg, sagt man, einen Vułkan. 
Kam auf dem Gipfel an, sagt man, des Vulkans. Er- 
blickte das Haus des Cherruve, sagt man. „Wie geht’s, 
was willst du hier?" sagten sie, sagt man. „Ich suche 
Arbeit", sagte er, sagt man..

Ubrigens ist es eine an Vokalen reiche, klangschóne, 
angenehme Sprache. Die Worte sind im ałlgemeinen nicht 
iibermaBig lang. Es soli ein sehr hochstehendes Indianer- 
idiom sein. Man unterscheidet mehrere Dialekte des 
Araukanischen oder Mapuche. Dr, R. L e n z hat uns mit 
Erzahlungen des Pehuenche, Moluche, Picunche, Huilliche 
u. a. bekannt gemacht. Die Dialekte besitzen ihre Trager 
in besonderen Stammen. Den Pehuenches (Pehuen- 
leute), nach dem Pehuen, der Araucaria imbricata genannt, 
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vom Biobio bis Valdivia in den Talern der Anden, haupt- 
sachlich Jagern (nach Argentinien iibergreifend), den 
Huilliches, von Valdivia bis zum Golf von Relancavi, 
Ackerbauern, ebenso wie die westlicher bei Traiguen am 
Rio Quillem wohnenden Moluches und die nórdlichen 
Picunches, einstmals vom Biobio bis Copiapó. Von 
diesen waren die Huilliches von alters her besonders 
friedfertig, so daB die anderen kriegerischen Indianer sich 
erbosten, wenn man sie mit jenen zusammenwarf. Heute 
ist es wohl der gróBte Stamm. Die Bewohner der Kiiste 
nennen sich Lavquenches. Wie man sieht, eine nicht 
geringe Mannigfaltigkeit auf kleinem Raume, die jetzt 
aber im allgemeinen ais Mapuche (Landvolk) von sich 
spricht.

Die Araukaner haben sich hóchstens im Kriege zeit- 
weise einem gemeinsamen Hauptling, Toqui, ais Feldherrn 
untergeordnet, sonst gehorchten sie lediglich dem Ober- 
haupt der Familie oder Sippe, Indessen wissen sie neuer- 
dings auch im Frieden zu schatzen, daB Einigkeit stark 
macht. Sie organisierten imponierende Versammlungen 
unter freiem Himmel (Purutunes), zu denen Hunderte von 
Kaziken, von etlichen tausend Mocitones begleitet — alle 
hoch zu RoB und im Silberstaate — zusammenstromten, 
um gegen ihre Vergewaltiger und Unterdriicker Ver- 
wahrung einzulegen. Ja, sie schickten sich sogar zu- 
gunsten einer wirkungsvolleren und energischen Ver- 
tretung bei der Regierung in die Wahl eines Oberkaziken. 
Ebensowenig, wie sie es zur Bildung eines Staates 
brachten, entwickelte sich unter ihnen ein Recht.

Unsere Indianer und unter ihnen besonders die Jager- 
stamme, wie die an Villarica grenzenden Pehuenches, 
waren ein eminent kampflustiger Schlag. Ihre 
Waffen bestanden zu allen Zeiten in Bogen und Pfeilen 
— die Pfeile vergifteten sie mit dem Safte eines Wolfs- 
milchgewachses, Colihuai (Colliguaya) —, dem SpieB mit 
einem 5—6 m langen Bambusschaft (Colihue) mit Stein- oder 
Knochenspitze und der Keule aus dem harten, schweren 
Holze der Luma. Die 2 bis 3 m lange Keule, Lonco- 
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quillquil (Eulenkopf), war am verbreiterten Ende etwas 
umgebogen und diente dazu, den Feind, nachdem ihn ein 
Schlag betaubt hatte, aus dem Sattel zu heben. Spater 
bewehrten sie ihre Lanzen mit Kupfer- oder Eisenspitzen, 
z. B. solchen von eroberten Bajonetten, Huallunetes, und 
erlangten besondere Geschicklichkeit im Gebrauch des 
Laque, einer Schleuderwaffe, aus 2 oder 3 in Leder ge- 
hiillten Steinkugeln bestehend, die ein Lasso vereinigte. 
Sie wird noch heute von den Indianern der argentinischen 
Pampa und selbst den Gauchos zur Huanacojagd ver- 
wendet.

Obwohl ihre Kriege bis iiber die Mitte des 
19. Jahriiunderts hinaus gedauert haben, gewóhnten sie 
sich niemals an den Gebrauch der Feuerwaffen.

Anfanglich traten sie den Spaniem in gestaffelten 
Rotten offen entgegen und fuhrten angesichts der Feinde 
groteskę Kriegstanze mit herausfordernden Gebarden auf; 
nachdem sie aber die Macht der Biichsen kennengelernt 
hatten, anderten sie ihr Gebaren und entwickelten eine 
Taktik, welche unter Benutzung der ihnen besser be- 
kannten Terrainverhaltnisse die Spanier zu ermtiden 
trachtete. Auch bauten sie Festungen mit verdeckten 
Graben, verschanzten sich in Biwaks, die mit dornigen 
Strauchern so stark geschiitzt waren, daB die Spanier 
nicht mit ihren Pferden herankonnten, und anderten 
ihre Angriffsweise, dann vorstiirmend, wenn der Feind 
laden mufite. So geschah es, daB der ersten Epoche der 
Niederlagen eine andere der Siege und des Zuriick- 
weichens der Spanier folgte; vor allem, ais sie sich das 
Pferd zu eigen gemacht, und eine erstaunliche Geschick
lichkeit ais Kavalleristen erlangt hatten, ferner aber sich 
dem Kommando eines einzigen Befehlshabers zu unter- 
stellen gewóhnten, anstatt jeder fiir sich zu handeln. 
„Beim Anstiirmen liegen sie, um sich gegen Gewehrfeuer 
besser zu schiitzen, der Lange nach fast an der rechten 
Seite des Pferdes, krallen die linkę Hand in die Mahne, 
stiitzen den linken FuB in einen um das Hinterteił des
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Pferdes geschlagenen Riemen und fiihren die Lanze in der 
rechten Hand nahe dem Boden“ (Ochsenius).

Den ersten entscheidenden Sieg errangen sie bei 
Tucapel 1554 unter Fiihrung ihres Stammesgenossen 
L aut ar o, der, ais Diener bei den Spaniem aufgewachsen, 
nicht allein ihre Fehler kennengelernt, sondern ihnen 
auch manches von ihrer Kriegskunst abgeguckt hatte. 
Durch ihn fiel das Haupt der spanischen Eroberer, P e d r o 
de V a 1 d i v i a, welcher mit nur 150 Mann 1540 von Peru 
nach Chile auf dem Landwege gekommen war, in die 
Hande der Indianer. Er hatte kurz zuvor, nach der 
Schlacht bei Concepción, die den Indianern 2000 Mann 
kostete, 400 Gefangenen Nase und rechte Hand ab- 
schneiden und sie dann zur Einschiichterung der Wilden 
laufen lassen. — Uberwaltigt flehte er nunmehr um sein 
Leben: „Gebt mir die Freiheit zuriick, und ich werde die 
Spanier aus eurem Lande hinauswerfen, die Stadte ver- 
nichten, die ich gegriindet habe und euch auBerdem 
2000 Schafe schenken!" Aber die Eingeborenen ent- 
brannten derart in Zorn iiber diese feigen und offenbar 
hinterlistigen Worte, daB sie den Dolmetscher vor seinen 
Augen zerstiickten. Darauf schalten sie dem Valdivia 
die Muskeln der Unterarme mit einer Muschel heraus 
und brieten und verzehrten sie in seiner Gegenwart. Als- 
dann marterten sie ihn zu Tode. So starb der erste 
Gobernador Chiles in derselben Weise, die er die Indianer 
gelehrt hatte.

Ais vornehmste Quelle der Konąuista Chiles gilt das 
Epos „La Araucana" in 37 Gesangen von Alonso 
Er ciii a, welcher unmittelbar nach Valdivias Tode ais•
Krieger ins Land kam. Ubrigens zahlt das Heldengedicht 
zu den bedeutendsten kastilianischer Mundart.

Es gibt nichts Widerwartigeres, nichts, wo sich so 
die bete humaine in entartetster Form zeigt, ais die Kon
ąuista Sudamerikas und yielleicht besonders diejenige 
Chiles, wo die Spanier in der Urbevólkerung widerstands- 
fahigere und fur Grausamkeiten gelehrigere Schiller vor- 
fanden, ais anderswo. Auf beiden Seiten wurden die 
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Gefangenen in denkbar greulichster und ekelhaftester 
Weise Jahrhunderte hindurch abgeschlachtet, Die 
Indianer schnitten ihnen lebend das Fleisch ab und ver- 
speisten es vor ihren Augen, ihr Herz ging wie ein Becher 
von Mund zu Mund, und aus den noch lebenswarmen 
Knochen schnitzten sie Flóten.

Man muB iiber die Vergangenheit des chilenischen 
Volkes orientiert sein, um zu begreifen, daB die entsetz- 
liche Art, mit der heute die Rotos morden, nicht ein 
Zeichen der Degeneration ist, sondern in ihrem Blute 
liegt. „Son Tigres", es sind Tiger, sagte mir einmal ein 
Herr, welcher. Chilenen und Peruaner seit einem 
Menschenalter gleich gut kannte, Die Peruaner hin- 
gegen bezeichnete er ais „Ovejas“, Lammer, Dr. H. 
Deneke zahlt jene den Manner-, diese den Weiber- 
rassen zu.

Die Kriege mit den Araukanern haben bis zum Jahre 
1872 gedauert. Am 1. Januar wurde ein fórmlicher Friede 
zu Angol zwischen dem chilenischen Generał B a s i 1 i o 
U r r u t i a und einem halben Dutzend Hauptlingen der Pe- 
huenches geschlossen. Darin billigte man unter anderem 
dem einfluBreichsten Kaziken, P u r r a n, 120 Pesos und 
den ubrigen 100 Pesos Monatsgehalt zu. — Die Chilenen 
hatten bis 1875 19 befes':igte Platze an der Grenze der 
Araucania angelegt, in denen sich iiber 2000 Soldaten 
verteilten. Die fortwahrenden Kampfe, zu welchen sich 
auch noch die jungę Republik gegen die Indianer genótigt 
sah, trugen zur kriegerischen Erziehung des chilenischen 
Volkes wesentlich bei und waren eine vorziigliche 
Trainierung fur den Feldzug gegen Bolivien und Peru.

Die Araukaner sollen sich friiher in Chile etwa 
vom 32° bis 45° ausgedehnt haben. AuBerdem hatten 
sie auch die Insel Chiloe in Besitz und drangen iiber die 
Anden in die argentinische Pampa vor. Ihr nórdlichster 
Stamm, derjenige, welcher Zentralchile innehatte, waren 
die Picunches. Sie unterschieden sich von den heutigen 
Mapuches insofern nicht sehr wesentlich, ais sie bereits 
in der Hauptsache seBhafte Ackerbauer vorstellten. Nur 
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die andinen Jager nomadisierten und bewohnten anstatt 
der fest in die Erde hineingepflanzten Binsenruca tragbare 
Zelte aus Huanacofellen. Indessen hat sich vieles bei 
ihnen gewandelt durch die von den Spaniem eingefiihrten 
Feldfriichte und Haustiere.

Man weiB, daB die Araukaner zur Zeit der Konąuista 
nur ein Haustier, das von Peru gekommene Lama — 
Chilihueąue —, gehabt haben, und ihre Feldfriichte Kar- 
toffel (Solanum tuberosum), Mais, Mango (Bromus mango) 
und Quinoa (Chenopodium ąuinoa) gewesen sind. Mango, 
eine Art Hafer, ist noch im vorigen Jahrhundert in Chiloe 
gebaut, jedoch wahrscheinlich heute ausgestorben. 1837 
sind durch Claudio Gay Exemplare bei Castro ge- 
sammelt und dem Staatsherbarium einverleibt worden. 
Quinoa wird bis heute hier und dort ausgesat.

Sie aBen das meiste roh, nur wenn sie Fische ver- 
zehren wollten, kochten sie dieselben in ausgehóhlten 
Klótzen oder Baumstammen durch Siedesteine, denn sie 
kannten keinerlei Geschirr.

Vor der Invasion der Inkas, welche den Mais und eine 
Art Bohnen einfiihrten, sollen sie sich aber fast aus- 
schliefilich von „Liuto" und Kartoffeln genahrt haben. 
Erst die peruanischen Eroberer lehrten sie einen er- 
sprieBlichen Ackerbau, verpflanzten die kiinstliche Be- 
wasserung, machten die unterworfenen Stamme mit der 
Tópferei bekannt, zeigten ihnen, die Wolle der Huanacos 
zur Kleidung zu verwerten u. a,

Die alten Indianer gingen halb nackt; die Bewohne; 
der Ebene trugen einen Lendenschurz aus der Faser der 
Nocha (Bromelia crassa), jene des Gebirges ein armelloses 
Hemd aus Huanacofellen. Das Haupt bedeckten sie mit 
dem Balg eines kleinen Saugetieres oder Vogels.

Die Jager bedienten sich des Bogens, der Schleuder 
und Leimruten. Sie sollen von einem sehr schnellen und 
geschickten ,,Hunde", einem kleinen, diinnbeinigen, falben 
Geschópfe mit spitzer Schnauze und langen Ohren, unter- 
stiitzt worden sein.
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Von ihrem Hausrat ist allerlei auf die Nachwelt ge- 
kommen, welches beweist, daB sie zur Zeit der Eroberung 
die Steinzeit noch nicht iiberwunden hatten und ihre 
Kultur weit unter derjenigen der Inkavólker stand. AuBer 
Pfeilspitzen, Steinbeilen und -meiBeln, Flóten, Tabak- 
pfeifen und Reibschalen oft machtigen Umfangs sind be- 
sonders haufig rundliche oder ellipsoide durchbohrte 
Steine verschiedener GroBe gefunden. Ihre Gestalt hatten 
sie im FluBbett erhalten, aus dem sie zweifellos geholt 
wurden. Die Durchbohrung erfolgte von beiden Seiten 
mittels gequirlter Holz- oder Knochenstabe und Sand, 
was aus der Trichterform der Offnungen hervorgeht. Die 
Bedeutung der Piedras agujereadas (im Indianischen 
Catancuras) liegt noch vóllig im Dunkeln.

Kaum minder seltsam, aber weniger ratselhaft sind 
die hier und dort in Felsblócke gehauenen (also unbeweg- 
lichen) Napfe. ' Sie sollen der Zubereitung jener ein- 
fachsten Mahlzeiten gedient haben, bei denen es nur 
darauf ankam, gemahlene oder zermalmte Frucht mit 
Wasser zum Brei zu verruhren. Jedenfalls behelfen sich 
laut Martin die wandernden Chiloten bei Geschirrnot 
noch heutzutage, indem sie ihren Ulpo in Napfen be- 
reiten, die sie mit der Axt in gefallte Baumstamme 
hohlten. Bei Retricura, unfern der andinen Niederlassung 
Curacautin (siidóstlich von Victoria), erhebt sich am 
Wege ein gewaltiger Steinblock, in welchen eine Anzahl 
Napfe gehauen sind. Guevara und Lenz berichten iiber- 
einstimmend, daB in diese Schiisseln die wohlhabenderen 
Indianer — z. B. solche, welche ihr Vieh sommers in die 
Kordilleren treiben oder nach Argentinien wollen — 
Opfergaben, wie Brot, geróstetes Mehl, Pinones, Tabak, 
Geld, um einer gedeihlichen Reise willen legen, die dann 
die Armeren unter Gebet und Gelóbnis (sie in besseren 
Zeiten zuriickzuerstatten) zu sich nehmen.

Die Konąuistadore sind nicht die ersten fremden 
Krieger gewesen, welche Chile betraten. Bereits im 
15. Jahrhundert, zwischen 1430 und 1470, haben Erobe- 
rungsziige der Herrscher Perus, der Inkas, Nord-
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chile unterworfen. Der groBe siegreiche Inka Tupać 
Y u p a n q u i drang nach Argentinien bis Tucuman vor, 
uberschritt dann die Anden, wahrscheinlich von Mendoza 
aus, den UspallatapaB benutzend, und stieg in das ge- 
segnete Aconcaguatal in die Gegend von Quillota hinab, 
Sein Sohn, der Inka Huaina Capac, befestigte die 
neuen Gebiete und dehnte die Herrschaft des Sonnen- 
reiches bis zum Biobio aus. Chile wurde in zwei Pro- 
vinzen geteilt. In jeder regierte ein ,Curaca‘, Vizekónig, 
der Aristokratie Penis entstammend. Ais Zeichen ihrer 
hohen Geburt trugen sie umfangreiche, schwere goldene 
Ohrgehange, welche ihnen, bereits im kindlichen Alter 
eingehakt, die Ohrlappen ungeheuerlich verlangerten, so 
daB man ihre Trager ,Riesenohren‘ nannte. Einer 
residierte in Coquimbo, der andere im Maipotal. Zwei 
Bollwerke (bei Quillota und der Angostura) hielten die 
Bevólkerung in Schach. Damals entstand der ,Camino 
del Inca‘, jene noch heute begangene HeerstraBe am Ost- 
rande derWiisten, nach Cuzco, der Inkahauptstadt fiihrend. 
Auf ihr vermittelten Laufer die Post, welche in Ab- 
standen von 20 bis 30 km domiziliert waren. Die 
Invasion incasica ist aber nicht iiber Chile wie ein 
Orkan vernichtend dahingebraust, sondern vielmehr eine 
zivilisatorische, die Kultur befruchtende gewesen. Die 
einzige Last bestand in einem Tribut, der in einer Anzahl 
goldener Tafeln zu entrichten war. Damals durchsetzte 
sich das Mapuche mit Quichua, das dann spater in den 
chilenischen Sprachschatz iiberging. Nach dem Tode des 
letztgenannten Inkafiirsten (1520) stritten dessen zwei 
Sóhne, der schwache H u a s c a r und sein grausamer 
Halbbruder Atahuallpa, um die Nachfolge, Ersterer 
zog die in Chile gelegenen peruanischen Truppen fur sich 
bei Cuzco zusammen, was die siidlichen Grenzen so 
schwachte, daB die Araukaner die Schlacht am Rio Maule 
wagen konnten, welche, obwohl unentschieden, die fremde 
Macht erschiitterte. — 1532 erlag bekanntlich das
peruanische Reich dem Ansturm des Francisco 
P i z a r r o , d. h. 67 Reitern und 100 Mann FuBvolk.

Burger, Acht Lehr- und Wanderjahre in Chile. 10
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Modeme ,Kolonisation‘. — Das Deutschtum in Chile.

Um den in Corral ankernden Ozeandampfer zu 
empfangen, kommt in der Regel nicht nur das Postboot 
von Valdivia, sondern nahen noch mehrere elegante 
Dampferchen, Privatbesitz reicher Valdivianer Indu- 
strieller, ausnahmslos Deutscher. So steht der Fremde 
schon, ehe er Valdivia betritt, unter dem Eindruck, daB 
an dem bewundernden Lobe, welches dieser Stadt ge- 
spendet wird, etwas daran sein miisse.

Die Bucht von Corral verengt sich in den breiten 
Valdiviastrom oder Rio Callecalle (den Frucht- 
bringenden). Eine beinahe jungfrauliche Natur, urspriing- 
liche Walder, reich an Coihues, Robles, Muermos, Lumas 
und Laureles, sanft ansteigende Hugel- und Bergketten 
mit leicht gewellten Profilen begleiten ihn. Die Fahrt 
auf dem geschaftig die tiefgriinen Wasser durchfurchenden 
Dampfboot dauert kaum zwei Stunden. Sie ftihrt alsbald 
an der Insel Mancera voriiber mit den umfangreichen 
Ruinen einstmals prachtiger spanischer Kirchen- und 
Klosterbauten; ein iiberaus malerisches Bild inmitten 
hoher Waldbaume und iippiger Schlingpflanzen. Es folgt 



147

ein langes Stiick Waldeinsamkeit, in die der Mensch kaum 
hier und dort eine Bresche legte, und mit welcher die 
grofie und hohe Isla del Rey und die niedrige Guacamayo- 
Insel verschmelzen. Dann blitzen ais Vorlaufer einige 
Zinkdacher am siidlichen Uf er auf, die Vorstadt Canelos 
mit ihren Villen und Garten erscheint und weńige Minuten 
spater wird der FluB durch machtige Fabriken und 
Speicher, an denen wir entziffern: Curtiduria de Luis 
Rudloff, Cerveceria de Anwandter Hnos- usw,, links durch 
Wohnhauser und Geschafte, uber die sich ein turmartiger 
viereckiger Bau mit ziemlich flachem Giebeldach weit 
hinausreckt, ein seltsames Wahrzeichen der Stadt.

Wer in V aldivia eine schóne Stadt vermuten soli te, 
wird enttauscht sein, Sie besteht vornehmlich aus zwei- 
oder gar einstóckigen, dann aber von einem Giebel ge- 
krónten, grauen Holzhausern mit Zinkbedachung, von 
denen eines wie das andere ausschaut, Die StraBen selbst 
besitzen vielfach eine Pflasterung aus roh behauenen 
Baumstammen, die der Quere nach nebeneinander liegen, 
gleichen also einem Planchado, Die FuBsteige, wesentlich 
hóher, so daB mitunter Treppen zu ihnen hinauffiihren, 
fiigen sich haufig nur aus Brettern zusammen, Indessen 
drangen sich hier und dort schon massive Bauten in das 
graue Einerlei und die vielen Brande werden sie wesent
lich fórdern. DaB die Bewohner der Holzhauser vermóg- 
liche Leute sind, beweisen die groBen Spiegelscheiben der 
Fenster. Die altertiimliche, von hohen Baumen be- 
schattete Plaża ist auch dais Schmuckstiick dieser, in der 
Hauptsache deutschen Stadt. — Neuerdings ist man durch- 
gehends zu Eisenzementbauten iibergegangen.

Auch der Aufenthalt ist kein besonders an- 
genehmer. Im Winter regnet es gemeiniglich — Valdivia 
hat 160 Regentage mit einer Wassersaule von 2700 mm — 
und sommers wird die Behaglichkeit gestórt durch den 
starken Siidwind, welcher den Sand auftreibt, derart, daB 
er prasselnd noch an die Fenster des zweiten Geschosses 
schlagt, und durch das die Luft mit Dunst und Hitze 

10* 
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schwangernde Rocemachen1. Es wurden in Valdivia 
selbst Wirbelstiirme beobachtet. Am 26. April 1881 
suchte die Stadt eine Trombe heim, die alte Baume ent- 
wurzelte und den achteckigen Kirchturm trotz der Glocken 
ohne Gerausch, wie von unsichtbarer Hand gehoben, 
herunterholte und unmittelbar vor der Kirche niedersetzte, 
wahrend sie gleichzeitig das zweistóckige Intendanz- 
gebaude mit all seinem Inhalt an Akten und Móbeln in 
ein wirbelndes Chaos verwandelte1 2. — Der Regen verteilt 
sich iiber das ganze Jahr und erreicht sein Maximum mit 
453 mm im Juni. Januar und Februar vermindert sich 
sein Segen auf etwa den sechsten Teil dieSes Ubermafies. 
Dagegen schneit es kaum je, und die Fróste sind geringer 
ais in Santiago. Ais niedrigste Temperatur hat Anwandter 
wahrend 23 Jahren —3,7° einmal im August und ais 
hóchste 360 im Januar registriert. — Der Ort befindet 
sich noch in der Region der Erdbeben, die mehrfach, zu- 
letzt 1907, ernstłich gewiitet haben.

1 Unweit von Roce-Herden ist das Thermometer im Schatten auf 
44° gestiegen.

2 H. K un z: Chile und die deutschen Kolonien. 1891.

Valdivia besitzt mehrere Zentrenderlndustrie, 
dereń altestes und wichtigstes die Isla de Tejas ist, eine 
FluBinsel, der Stadt gegeniiber gelegen. Auf ihr erheben 
sich die wirklich imposanten Gebaude der Anwandterschen 
Brauerei, dereń Biere in den auBersten chilenischen 
Norden bis nach Tacna gehen, die groBen Gerbereien und 
Schuhfabriken, ausgedehnte . GieBereien und andere 
Etablissements. Die Industrie ist sehr mannigfaltig, es 
gibt Getreidemuhlen, Holzschneidereien, Seife- und 
Kerzenfabriken, Olmiihlen, Leimsiedereien, Charqui- 
fabriken (Fleischdórranstalten) und sogar Werften, die 
ansehnliche Fahrzeuge vom Stapel lassen. Friiher bluhten 
auch die Alkoholbrennereien, fur diese Gegend von be- 
sonderer Bedeutung, da sie die haufig verregneten Ge- 
treideernten noch auszunutzen erlaubten. — Vor zehn 
Jahren konnte man die industrielle Bedeutung Valdivias 
in drei Worte zusammenfassen: Bier, Sohlleder, Alkohol. 
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Das waren jedenfalls die Produkte, welche die grófite 
Verbreitung fanden, und von denen das Leder auch nach 
Europa verschifft wurde. Heute hat die Gerberindustrie 
durch den hohen deutschen Schutzzoll, den gesteigerten 
Export der Haute und die Ausfuhr der gerbstoffreichen 
Linguerinde harte Schlage erhalten, und die Brennereien 
sind durch das Gesetz von 1902 geradezu vernichtet 
worden. Dieses, im Interesse der Weinbauer erlassen, 
sietht namlich eine verschiedene Art der Versteuerung von 
Wein- und Kornalkohol vor. Den gleichen Motiven 
(dem Schutz der Weinerzeuger) entsprang die 1911 
geschaffene Biersteuer.

Aus Valdivias Geschichte interessierten uns Deutsche 
besonders die folgenden Daten:

Die 1838 in Santiago gegriindete Sociedad de Agri- 
cultura veranlaBte die Regierung 1845, ein Gesetz zu er
lassen, welches den Prasidenten Bulnes ermachtigte, 
6000 Cuadras Land in der Provinz Valdivia fiir Ein- 
wanderer zurVerfiigungzustellen.Daraufhin verbanden 
sich zwei in Chile ansassige Deutsche: der kapitalkraftige 
preuBische Konsul F. F1 i n d t und der unternehmende 
C. Kindermann, Kassierer eines Valparaiso-Hauses, 
und erwarben siidlich von Valdivia, bei Trumag am Rio 
Bueno, ein Landgebiet von 6000 Morgen. Dasselbe aus- 
zunutzen, wurden 9 Deutsche, meistens Handwerker, aus 
dem hessischen Rothenburg angeworben, welche 1846 an- 
langten. Ais dieselben sich kaum niedergelassen hatten, 
erklarte sich das Haus Flindt bankrott. Der Grundbesitz 
mit der jungen Kolonie ging in die Hąnde Kindermanns 
iiber, der sie Bellavista nannte. Durch billigen Kauf von 
den Indianern wuchs das Anwesen bald um 6 Millionen 
Morgen, und Herr Kindermann begab sich in eigener 
Person nach Europa, einer Einwanderung gróBeren Stils 
die Wege zu bahnen. Er griindete zwei Gesellschaften, 
eine in Stuttgart, eine andere in Berlin, und verhandelte 
an diese und auch einige Private das so giinstig von den 
Indianern erworbene Land. Schon 1850 kehrte er mit 
einer Sahar angeworbener Kolonisten und Kaufern der 
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fernen Landereien nach Chile zuruck, wurde aber durch 
die bose Nachricht iiberrascht, daB der Fiskus im Klage- 
wege Eigentumsanspriiche an seinen Besitz und besonders 
an das inzwischen veraufierte Land gemacht habe. Die 
Verhandlungen mit der Regierung waren noch in vollem 
Gange, ais im Dezember 1850 und Februar 1851 der dritte 
und vierte deutsche Einwandererschub folgte, ebenfalls 
auf Veranlassung Kindermanns. Indes die jiingsten Immi- 
granten waren in keiner Weise gebunden, sondern solche, 
die sich auf eigene Faust, durch die Schilderungen ihres 
werbenden Landsmannes bestrickt, in den Waldern des 
Callecalle eine neue Heimat zu begriinden hofften. So 
hatte sich schlieBlich eine ganze Menge Fremdlinge in 
Valdivia zusammengefunden: Kontrahierte, die sich nicht 
betatigen konnten, Kaufer, dereń Kaufbrief nichts wert 
war, und Freiwillige. Vielleicht vornehmlich um letzterer 
willen, entschlofi man sich endlich, ihnen die 5 km lange 
und 2 km breite Insel Teja pachtweise zu iiberlassen, auf 
welcher sich die Deutschen ansiedelten, jedoch sehr bald 
von der Landwirtschaft zu Handel und Industrie iiber- 
gingen.

Alle diese Einwanderer waren protestantisch und 
stammten zumeist aus Hessen und Wiirttemberg. Sie 
haben, ohne von der Regierung aufgepappelt zu sein, wie 
das heute der Fali ist, einzig in der Welt dastehende 
Erfolge erzielt, die jeder in hóchstem Mafie bewundern 
wird, der Valdivia kennenlernt. Freilich sind sie zum 
Teil nicht ohne Mittel gewesen, und gerade unter den auf 
gut Gliick hinausgezogenen befanden sich Manner, welche 
es bereits im Lande ihrer Geburt zu etwas gebracht hatten. 
Die ungliicklichen politischen Verhaltnisse von 1848 ver- 
trieben sie aus ihrem Vaterlande. Die Einwanderung 
dauerte bis 1859, kam aber auch in der Folgę mehr Hand- 
werk und Industrie und somit den Stadten zugute.

Der Eindruck, den Valdivia auf die Angekommenen 
gemacht hat, ist keineswegs ein giinstiger gewesen. Ein 
biederer Schwabe soli die Empfindungen nach seiner 
ersten Exkursion an Land in die Worte konzentriert 
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haben: „Flóhe hat’s und schtinke tut’s, alles ischt ver- 
lore!" Nun, die Flóhe sind ein gutes Vorrecht Chiles, aber 
mit dem Gestank hat das heutige Valdivia aufgeraumt.

Valdivia wurde 1552 von Pedro de Valdivia 
ais fiinfte Stadt Chiles gegriindet. Sein heutiges Antlitz 
verdankt es den Deutschen, die den Grund zu seiner Be- 
deutung legten. Die Stadt, welche jetzt 25 000 Bewohner 
zahlt, mag in ihrer Art uniibertroffen in ganz Siidamerika 
dastehen. — Der Handel Valdivias litt wahrend des Welt- 
krieges starker ais jener der anderen chilenischen Hafen- 
platze; ein Zeichen, wie iiberwiegend er von Deutschland 
abhangt. Der Import sank von 10 (1913) auf knapp 
3 Millionen Pesos in den Jahren 1915 bis 1917; der Export 
verminderte sich von 2^ auf etwa die Halfte bis ein 
Viertel.

Hervorragendes Interesse verdient das p a t r i a r - 
chalische Geprage mancher Einwanderersippen, in
dem das Familienhaupt nicht nur Ernahrer, Gatte und 
Vater war, sondern sich, vielleicht ungewollt, auch zum 
Priester entwickelte. Wenn man den kleinen, schattigen 
Friedhof der Familie Anwandter unter den alten 
Baumen, die sich noch aus dem Urwalde retteten, betritt, 
wird man eines hohen Stumpfes ansichtig, der die Kanzel 
heiBt. Er diente dem alten Carlos Anwandter, in 
welchem man mit Recht den Fiihrer und das geistige Ober- 
haupt der Deutschen verehrt, in der Tat ais Sitz, wenn 
er seinen Lieben Abschiedsworte in das Grab nachrief, 
die sich zur Predigt geformt haben mógen. Und fiirwahr, 
es muB eigenartig ergreifend gewesen sein, sobald der alte 
Herr mit den schmalen Lippen, den scharf geschnittenen 
Ziigen und dem weiBen vollen Haupthaar von seiner 
Kanzel, die rotę Medallita iiberwucherte, herab sprach: 
einen Nachruf dem Toten, eine Mahnung an die Pflichten 
der Lebenden, und vielleicht auch zum Troste vom 
Wiedersehen. Ihm lag es ferner ob, zu trauen und zu 
taufen, denn es gab weder Standesamt noch Pastor. 
Erst seit Oktober 1887 wirkt in der starken, evangelischen 
Gemeinde ein Geistlicher.
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Die Landschaft Valdivias ist lieblicher Art. 
Wellige Hiigel, noch bewaldet, mit eingestreuten Par- 
zellen, auf denen zurzeit das reife Korn gelb leuchtet, 
hier und dort ein blitzendes Zinkdach und der ruhig dahin- 
ziehende FluB, umrahmt von Buschwerk, Binsen und 
Pangues. Besonderen GenuB bieten die FluBfahrten auf 
dem Rio Futa oder Lingue. Ich befuhr (Februar 1904) 
den schmalen Futa mit einem kleinen Dampfer, der mit 
Holz geheizt wurde. Es ist entziickend, stundenlang 
zwischen den unberuhrten Waldern, die ihn begleiten und 
an den Bergketten emporsteigen, dahin zu fahren. Das 
Wasser ist wie griiner Kristall, und man wird nicht miide, 
die anmutigen Laubterrassen der Cóihues oder ihre 
Spiegelbilder zu bewundern; gelegentlich uberwólben sie 
uns. Hin und wieder eine Hiitte mit einem kleinen 
Kartoffelacker, sonst Natur.

Valdivia erfreut sich seit 1858 einer der besten 
deutschen Schulen Chiles, auch ein Werk des alten 
Anwandter, zweifellos des verdienstvollsten Mannes 
der werdenden Kolonie. Dieselbe zahlt heute zwischen 
400 und 500 Schtiler und Schulerinnen und ist ein un- 
bedingtes Erfordernis, nicht allein ais wesentlichster 
Faktor zur Erhaltung des Deutschtums, sondern, weil die 
chilenischen Lehranstalten in den Provinzen versagen. 
Die Valdivianer konfessionslose Deutsche Volksschule ist 
noch dadurch besonders merkwiirdig, weil in ihr von An- 
beginn Morał, anstatt Religion, gelehrt wurde, und man 
sie dem Einflusse des Pfarrers vóllig zu entziehen gewuBt 
hat. Bei einem Viertel der Schtiler ist Deutsch nicht die 
Muttersprache; letztere sind zumeist Katholiken.

In der deutschen Bevólkerung Valdivias weht ein 
liberaler Geist ais Erbe solcher Manner wie Karl An
wandter, der ais Biirgermeister der Stadt Kalau, Mit- 
glied des ersten PreuBischen Landtages und der National- 
versammlung, dennoch ais 49iahriger mit seiner ganzen 
Familie den damals ihm zu engen deutschen Landen den 
Riicken kehrte.
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Der Deutschvaldivianer ist ein blonder, recht 
stattlicher Menschenschlag; die Frauen sind oft flachs- 
blond. Man sagt ihm nach, daB er etwas derbe sei und 
auch auf seinen, nun meist schon ererbten Besitz poche. 
Daneben macht sich auch eine gewisse Kleinlichkeit 
geltend und eine angstliche Sparsamkeit bei jenen Ge- 
schaftsleuten, die erst noch was werden wollen.

Im letzten Jahrzehnt hat der Klerikalismus 
unter der Fiihrung des riihrigen Bischofs von Ancud 
starkę Anstrengungen gemacht, FuB zu fassen, und 
namentlich die chilenische Schulmisere benutzt, um 
deutsche Schiiler, die sich im Spanischen vervollkommnen 
wollen, mittels der Handelsschule „San Rafael" in seinen 
Bereich zu locken. Nicht ohne Erfolg. Der protestan- 
tische Deutsche im Auslande leidet gróBtenteils an kon- 
fessionellem Indifferentismus, und man hórt nicht seiten 
einen evangelischen Vater sagen, im katholischen Lande 
ist es nur recht, die Kinder katholisch erziehen zu lassen.

Der Pfarrer der Deutsch-Evangelischen Gemeinde, 
welcher in einem geraumigen, hallenartigen Bau Gottes- 
dienst halt, hangt vom Konsistorium des Kónigreichs 
Sachsen ab. Damals war es ein iiberaus freisinniger 
Herr, dem es nicht ganz leicht fiel, den Anforderungen 
etlicher religióser Starrkópfe gerecht zu werden. Denn 
daB sich solche vom verbissensten Schlage gerade in- 
mitten anwandterischen Geistes entwickeln, wird uns 
nicht iiberraschen.

Valdivia verdankt seinen enormen Aufschwung — 
die Grundstiicke sind hier um vieles teurer ais in Santiago 
— vornehmlich der giinstigen Lagę am Rio Callecalle. 
Dessen breites Bett vermag noch Seedampfer auf- 
zunehmen. Wir bewundern sie am Kai neben kleineren 
Flufidampfern, welche Fracht und Passagiere ins Innere 
fuhren, und Booten mit dreieckigem Segel.

Ich mochte, um der deutschen Arbeit, die in Valdivia 
geleistet wurde, voll und ganz gerecht zu werden, mit 
folgenden Worten der Deutschen Zeitung Valdivias 
schlieBen: ,,Vor einem halben Jahrhundert waren weder 
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Valdivia und Llanquihue noch Cautin ein Kulturland. Ur- 
wald bedeckte die weiie Landschaft; weder Weg noch 
Steg gaben ihr etwas Einladendes. Indianer und wenige 
Chilenen waren die Bewohner und zum Teil nicht die 
besten, war es doch noch bis in die achtziger Jahre 
Brauch, Hijos de Familia, Sóhne guter Familien, welche 
eine Schandtat verbrochen hatten, nach Valdivia zu ver- 
bannen. Handel und Verkehr gab es nicht, denn die 
geringe und iiberaus anspruchslose Bevólkerung hatte 
keine Bediirfnisse. Das Land besaB schwer auszubeutende 
Holzschatze, sonst nichts. Ihm fehlten die Minerał- und 
Salpeterlager Nordchiles, die gesegneten Fluren des 
Zentrums; es war ein trostlos armes Indianerland."

„Dann setzte die Arbeit ein. Miihsam unter den 
bittersten Entbehrungen begannen die Einwanderer, einen 
FuB Urwald nach dem andern zu roden und sparlichem 
Feldfruchtbau zuganglich zu machen. Feldwirtschaft, 
Handwerk und die verschiedensten anderen Erwerbs- 
zweige wurden erst gebildet; das in armseligen Verhalt- 
nissen lebende, durch den eigenen Tiefstand geknechtete 
eingeborene Volk einem wahren Menschenleben zugefiihrt 
und aus dem erbarmlichen Abhangigkeitsverhaltnis erlóst, 
in dem es so lange gestanden. Das Land bekam Wert 
durch die Hande der eingewanderten Kolonisten und da- 
durch wurde auch der Grundbesitz der Eingeborenen ge- 
steigert, selbst wenn diese die Hande in den SchoB legten. 
— Und wie sieht der Siiden heute aus, was ist aus Valdivia 
geworden, das V. Perez Rosales, der (ungemein deutsch- 
freundliche) Regierungskommissar der Kolonisation, 1852 
ein wertloses Schmutznest nannte? — Der gróBte Teil des 
Stidens steht unter dem Pflug, alles ist Nutzland von 
20—lOOfach hóherem Wert ais vor 50 Jahren. Eine be- 
deutende, den Landesverhaltnissen und Landesprodukten 
angepaBte und ihnen entsprungene Induśtrie hat allen 
Widerwartigkeiten zum Trotz Wurzeln gefaBt.“

„Mit dem Aufschwung der Kolonisation ging die 
Heranbildung eines Arbeiterstandes Hand in Hand, 
wie man ihn in ganz Chile nicht wieder findet. Welche 
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Stellung nimmt der Arbeiter hier ein, im Vergleich zu 
jedem anderen Orte des Landes! Er ist selbstandiger und 
selbstbewuBter, geht besser gekleidet und ist sein freier 
Herr. Hier gibt es von seiten der Arbeitgeber keine tiber- 
vorteilung des Arbeiters, er hat seine geregelte Arbeits- 
zeit und empfangt seinen Lohn in barem Gelde. Er wird 
nicht ausgenutzt wie beim Staatsbahnbau, in den Salpeter- 
werken und groBen Hazienden. Er erhalt keine Fichas 
(Bonds) ais Lohn und ist im Einkauf seiner Lebensmittel 
und sonstigen Bedarfs nicht beeinfluBt; auch wohnt er 
besser ais im Norden. Der Arbeitslohn der Landarbeiter 
ist 20—30 Prozent hóher, wie dort bei ungleich besserer 
Kost und kiirzerer Arbeitszeit. Wo ist der Platz in Chile, 
an dem der Arbeiter in menschenwurdigen Verhaltnissen 
lebt? Einzig und allein im Siiden, in dem von Deutschen 
kultivierten Lande." —

Die Bahn von Valdivia nach Osórno, der anderen 
Metropole des Deutschtums in Chile, fuhrt zunachst land- 
einwarts am Callecalle entlang und schwenkt alsdann in 
weitem Bogen sudwarts ab. Die Landschaft behalt ihren 
lieblichen Charakter. FluB und Wald und dazwischen Ge- 
treidefelder, schmucke Kolonistenhófe, von groBen Apfel- 
garten umgeben, hunderte von Bienenstócken, die in Reihe 
und Glied nebeneinander stehen, umfangreiche, rundliche 
Tennen, die Campanarios, in welchen sich dreschende 
Stuten unter einem kegelfórmigen Strohdach bewegen, nur 
selten ein Ausblick auf einen isolierten Schneekegel, das 
ist es, was im kałeidoskopischen Wechsel an uns voriiber- 
zieht. Bei La Union und mehr noch zwischen La Union 
und Rio Bueno weicht der Wald weit zuriick, und das 
leicht gewellte Land tragt unabsehbare Kornfelder.

In La Union, einem kleinen, im ersten Viertel des 
vorigen Jahrhunderts gegriindeten, weltentriickten Orte, 
ist heute ebenfalls das deutsche Element ausschlaggebend. 
Die reinlichen StraBen sind, wie iiberall im Siiden, von 
grauen Holzhausern gesaumt, die hier indes anstatt Zink 
eine Schindelbedachung tragen. Ganz malerisch gibt sich 
die Plaża mit der Holzkirche und dem Cuartel, der Wachę, 
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vor dem die Glocke auf hohem Pfahle wie in einem 
Taubenschlage hangt, Auch hier verkorpert wiederum 
die deutsche Schule, ein stattlicher und mit seiner luftigen 
Veranda geradezu anmutender Bau, das Streben und den 
Gemeinsinn der Kolonie.

Eines Tages schloB ich mich dem deutschen Pfarrer 
von Valdivia an, der amtlich in La Union weilte — es 
hatte eine groBe Hochzeit stattgefunden, und man merkte 
noch die Champagnerstimmung —, um ihn nach R i o 
B u e n o zu begleiten. Ein Ritt von zwei Stunden durch 
die meilenweit sich ausdehnende Pampa negrón, eine der 
beriihmtesten Weizenfluren Stidchiles, auf der auch heute 
unser Blick iiber einen schier unermeBlichen, erntereifen 
Segen endlos hinschweift, bringt uns an den Rio Bueno 
und somit an den FuB des gleichnamigen Stadtchens, fur 
Chile ganz auBergewóhnlich, wie ein Kastell auf schroff 
zum FluB abfallendem Bergriicken gelegen. So gleicht es 
mancher alten deutschen Stadt, zumal der Rio Bueno es 
im Halbkreis wie ein Burggraben bespiilt. Auch dieser 
Ort ist ein deutsches Ackerstadtchen, nur daB seine Be- 
wohner ihr Land nicht nach Morgen, sondern Hunderten 
von Cuadras1 schatzen. Manche besitzen 50 000 bis 
60 000 ha. Nicht weit vom Kapuzinerkloster befindet sich 
die armliche Behausung eines iiber lOOjahrigen indiani- 
schen Kaziken, der einst sein eigen nannte, soweit das 
Auge reicht; heute lebt er von Almosen. Trunk, Spiel 
und Schenkungen an die Kirche haben ihn schon langst 
zum armen Mannę gemacht. 1851 tauchten die ersten 
deutschen Ansiedler in dieser Gegend auf, wo man damals 
eine Stadtbaustelle mit groBem Garten um 10 Silber- 
groschen und die Cuadra guten Ackerlandes fur 10 Pesos 
(= 40 M.) erwarb.

1 Cuadra betragt ein wenig mehr ais 1 % Hektar.

Auf dem Wege nach Osórno passieren wir Trumag, 
wo der Rio Bueno, welcher ebenfalls Kiistenfahrzeugen 
den Aufstieg gewahrt, aufhórt, schiffbar zu sein. Die 
Fahrzeuge kónnen 80 km ins Land hineindringen, nachdem 
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sie die seine Miindung sperrende Barre iiberwunden 
haben. Gleichzeitig uberschreiten wir die Grenze der 
Provinz und befinden uns nunmehr in Llanquihue. Das 
nachste Órtchen ist das Bellavista des Herrn Kinder- 
mann, welches aber ohne Zukunft geblieben ist.

Osórno (30 m) teilt seinen Namen mit dem Vulkan, 
dessen idealer Kegel sich am Ostufer des Llanquihuesees 
erhebt; es ist aber kein araukanischer, sondern ein 
spanischer Grafschaftsname, und zwar eines dem GroB- 
vater miitterlicherseits des Griinders gehórigen Besitzes. 
Dieser, Garcia Hurtado de Mendoza, legte seine 
Fundamente im Marz 1558. Osórno sieht man es noch 
heute an, daB es aus strategischen Griinden erbaut wurde, 
denn es besitzt, durch die Fliisse Rahue und de las Damas 
eingeschlossen, eine sehr geschiitzte Lagę. Die Ver- 
mahlung von Stadt und FluB, die bei Osórno stattgefunden 
hat, das Sichanschmiegen der Hauser an die Ufer, die 
Briicken, welche die Stadtteile verbinden und worunter 
ein iiberaus pittoresker Holziibergang mit Zollhauschen, 
die wallgrabenartigen Vertiefungen, in denen der FluB 
vielfach um und in der Stadt dahinzieht, geben Osórno 
etwas sehr Apartes. Ich kenne keine chilenische Stadt, 
die mehr Eigenart besaBe, obwohl das typische graue 
Holzhaus mit dem freundlichen Giebel vorherrscht, freilich 
ófters durch einen Anstrich verschónt, und nicht śelten, 
dank etlicher Balkone, einen vornehmeren Eindruck er- 
zielend. — Sie blickt auf eine sehr wechselvolle Ver- 
gangenheit zuriick.

Der Ort bluhte iiberraschend schnell heran, und es 
gab nach kaum zwanzig Jahren schon Reiche in ihm, die 
iiber 100 000 Goldpesos vererben konnten. Wunderbar 
mutet auch die Schnelligkeit an, mit welcher sich ver- 
schiedene Mónchs- und Nonnenorden einnisteten; Merce- 
darier, Augustiner, Dominikaner, Franziskaner und die 
Nonnen der heiligen Klara griindeten Niederlassungen. 
1573 ging man bereits damit um, ein bischófliches Palais 
zu erbauen. Sogar die Industrie hatte FuB gefaBt; es wird 
von einer Tuchfabrik berichtet. Eine kónigliche Miinze 
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pragte Gold. Aber diese Herrlichkeit dauerte kein halbes 
Jahrhundert. Nach langem Widerstande gegen die feind- 
lichen Indianer muBte, um dem Schicksal der Bewohner 
Villaricas zu entgehen, der Platz geraumt werden. Am 
15. Marz 1603 verlieBen seine Insassen, nachdem sie an 
Wertsachen vernichtet und verborgen hatten, was sie 
nicht mitnehmen konnten, in langem Zuge, meist zu FuB, 
die Stadt, in die sich wie Raubvógel die Indianer stiirzten, 
um ihren Erfolg mit einem Gelage zu feiern, das mit sinn- 
loser Berauschtheit endete. Das war die Rettung der 
Fliehenden, welche, mit Kindern beladen, kaum eine 
Stunde taglich vorwarts kamen. Bei Carelmapu, an der 
Kiiste, machten sie halt. Vierundzwanzig Tote waren 
auf dem Wege geblieben. Von dort siedelten sie nach 
dem Inselchen Calbuco uber, wo sie sich mit den Fliicht- 
lingen aus Valdivia vereinigten und das noch heute be- 
stehende Fischerdorf griindeten.

Erst 1792 betraten wieder fremde Soldaten die ver- 
wiisteten Statten, und 1796 kam der Gobernador Am- 
brosio O’Higgins und entrollte in feierlichem Akte, 
dem der Bischof von Concepción die Weihe gab, abermals 
das spanische Banner. Er verteilte, um das Weichbild 
Osórnos neu zu bevólkem, die Grundstiicke an 96 von der 
Insel Chiloe heriibergeholte Familien. Somit zahlte die 
abermals belebte Stadt mit einem Schlage 426 christliche 
Einwohner. Eine neue Epoche und letzte Wandlung 
brach fiir Osórno, das jetzt auf etwa 12 000 Seelen an- 
gewachsen ist, mit den deutschen Einwanderern herein, 
von denen die ersten um 1850 von Bellavista nach hier 
iibersiedelten.

Heute ist Osórnos Plaża, das Herz jeder chile
nischen Stadt, deutscher ais irgendwo anders. 
Denn ihre Hauptseite wird von lauter óffentlichen 
deutschen Bauten flankiert: dem deutschen Spritzen- 
hause, der bereits 1854 gegriindeten deutschen Schule, 
dem stattlichen Heim des deutschen Turnvereins und der 
protestantischen Kirche. Freilich wird mancher die 
Kirche trotz ihrer hohen Rundfenster fiir die Schule und 
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letztere unbekiimmert ihres weltlichen Aussehens fur 
das Gotteshaus halten, denn die Schule hat einen Turm, 
die Kirche jedoch nicht. Und die Erklarung? In Chile 
ist es, wie in Spanien, nur den katholischen Kirchen 
gestattet, wie Kirchen auszusehen und das Wahrzeichen, 
einen Turm mit Glockengelaute, zu tragen. Die pfiffigen 
Deutschen Osórnos haben sich nun mittels einer Mutation 
zu helfen gewufit. — Freilich ist es mir unerklarlich, wes- 
halb die protestantische Kirche Puerto Montts eine Aus- 
nahme machen darf.

In Chile gibt es wohl Kultusfreiheit, aber 
keineswegs Paritat. Abgesehen davon, daB nur die 
katholischen Geistlichen vom Staate unterhalten werden, 
verpflichtet sich jeder Prasident durch eine besondere 
Eidesformel, an die er oft genug erinnert wird, zur 
speziellen Pflege der katholischen Religion, und was mit 
ihr zusammenhangt. Die Regierung hat sich gelegentlich 
durch konfessionelle Intoleranz recht lacherlich gemacht. 
So ist es konservativen Ministerien wiederholt passiert, 
vom Auslande eingefuhrte Kirchengerate fur zollpflichtig 
zu erklaren, wenn sie protestantischen Zwecken dienen 
sollten, obwohl das Gesetz, ganz allgemein gehalten, aus- 
driicklich besagt: alle fur den Kultus bestimmten Gegen- 
stande sind zollfrei. Erst letzthin erregte ein derartiger 
Vorfall, eine' nordamerikanische Kirchengemeinde be- 
treffend, berechtigtes Aufsehen; ihm ging ein anderer mit 
einer deutsch-evangelischen voraus.

Wer vor zwei Jahrzehnten von Osórno weiter wollte, 
etwa nach Puerto Montt, muBte das Pferd satteln lassen 
oder nach Corral zuriick und dann mit dem Schiff fahren, 
Wahlen wir den Dampfer. Er fiihrt uns zunachst nach 
Ancud und alsdann durch den Kanał von Chacao, an 
der goldreichen Kiiste von Carelmapu voriiber, dem Seno 
von Reloncavi entgegen.

Schon die Fahrt durch den Golf von Ancud mit der 
weifien, niedrigen Kiiste, den Myrten- und Buchenwaldern 
und den Ćrtchen Chacao und Manao mit ihren kleinen 
Holzkapellen ist ungemein malerisch, aber sehr viel ent- 
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ziickender und grofiartiger wird der Ausblick im Kanał 
v o n Calbuc o. Das Fischerstadtchen baut sich terrassen- 
fórmig auf. Es wird mit seiner weiBen, hoch betiirmten 
Kirche und seinen hellen Hausern voll von der Sonne 
getroffen, so daB es ungemein freundlich aussieht. Das 
Meer ist zurzeit blau und der Name Calbuco, blaues 
Wasser, scheint treffend gegebem Aus dem blauen 
Meere heben sich uberall Inseln und Halbinseln heraus, 
ganz von lichtgriinen Wiesen bedeckt und weiB gesaumt 
von der Brandung. Manche tragen ein schónes, weit- 
laufiges Haus wie ein MarchenschloB — freilich ist es in 
Wirklichkeit eine Konservenfabrik fur Meeresfriichte, 
Seeigel und Austern, Miesmuscheln und Krebse, die hier 
reichlicher ais sonstwo- die Kiisten bevólkern. Aber 
dieses liebliche Bild der Nahe verblaBt gegen das weite 
Panorama des Horizontes, den die mannigfaltig gestalteten 
Gipfel der Vulkane Llanquihues rahmen. Uns zunachst 
der Calbuco: breit, massig, zerkliiftet, mit abgestumpftem, 
sattelfórmigen Haupt, das sich schwarz vom Nachmittags- 
himmel abhebt; nur in einigen Schriinden hielt sich der 
Schnee. Dann der ideale Kegel des Osórno, dessen wunder- 
bar ebenmaBiger, leicht gewólbter Gipfel in einen glanzend 
weiBen Schneemantel gehiillt ist, der ihm wie ein kóst- 
licher Hermelin auf die breiten Schultern herabfallt, in 
riesige Fransen auslaufend. In heiterer Majestat strahlt 
dieser herrliche Berg, der sich so licht vom Firmamente 
abhebt. Noch weiter landeinwarts folgt der Puntiagudo, 
der zugespitzte, der wild zerrisśene Tronadór, der 
Donnerer, an dem die sich stark bewegenden Gletscher 
mit Getóse zusammenbrechen, und stidlicher (nahe der 
Kiiste) der auffallend breite, dreispitzige Yate.

Puerto Montt liegt am nórdlichsten Ende des 
Meerbusens von Reloncavi, des geraumigsten der chileni
schen Kiiste, am Abfall eines niedrigen Plateaus, das sich 
bis zum Llanquihuesee ausdehnt, Das Stadtchen, eines 
der freundlichsten des Siidens, wurde erst 1853 durch den 
Chef der Kolonisation, Vicente Perez Rosales, 
ais deutsche Niederlassung unter der Prasidentschaft 
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Manuel Montt’s gegriindet und diesem zu Ehren 
benannt. Friiher hatte sich an derselben Stelle ein elendes 
Fischerdorf Melipulli (vier Bergabhange) befunden.

Auch Puerto Montt, in dessen HauptstraBe, der Calle 
Varas — nach dem Minister Montfs, Antonio 
V a r a s — wir hinaufschlendern, die Plaża kreuzend, von 
der Perez Rosales erzahlt, daB es die erste Chiles war, 
welche mit Blumen geschmiickt wurde, besteht aus grauen 
Holzhausern, oft mit blendendem Zink, vielfach aber auch 
mit Schindeln bedacht. Die Hauser sind haufig einstóckig, 
mit einem oder zwei Erkern. Die Musterform, das Ein- 
familienhauschen, ist eine solche mit sechs Fenstern, je 
zwei rechts und links von der Tur und zwei im Erker; 
zwischen letzteren erhebt sich, den Giebel betrachtlich 
iiberragend, die Fahnenstange, an der zum 18. September 
die chilenische Trikolore flattert. Nirgend erblickt man 
die Rejas, jene Eisengitter, welche in Santiago die Fenster 
und selbst noch den kleinen LichtdurchlaB iiber der Haus- 
tiir schutzen; nicht einmal Laden (Klappen) sieht man, da- 
gegen hinter den Glasscheiben saubere, weiBe Vorhange 
und bliihende Geranien und Pelargonien, Petunien und 
Begonien. Freilich, begeben wir uns in die Calle Canete, 
in der chilenischer Geist weht, so werden wir auch Ver- 
fall und Unrat nicht missen.

Die Stadt umarmt auf der Schwelle des Meeres die 
Bucht in weitem Bogen; die Wohnungen der Fischer 
dringen ais Pfahlbauten sogar in den Bereich der Gezeiten 
vor. Sie besitzt keine Tiefe. Im Riicken wird sie durch 
die ziemlich steilen Abhange der Meseta gehindert, in das 
Land hineinzudringen. Vom nordóstlichen Horizonte 
griiBen die Gipfel des Calbuco und Osorno, dem Orte 
gegeniiber erhebt sich die noch teilweise bewaldete Insel 
Tenglo, auf der die Kolonistenfamilie Hoffmann einen 
schónen Hof besitzt.

Ais ich in Pt. Montt weilte, herrschte ein bestandiges 
deutsches Sommerwetter. Nach Martin soli der Regen 
die Ernte des Weizens noch haufiger ais am Llanquihue- 
see derart verzógern, daB er auswachst. Auch wahrend 
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der warmsten Monate (Dezember, Januar, Februar) steigt 
das Thermometer selten iiber 26°. Die Wirkung der 
Sonne wird durch die kuhlen, von Siiden heranwehenden 
Seewinde stark beeintrachtigt. Im Mai beginnt der 
Winter. Der Himmel starrt von dunklen Wolken, die 
sich aber nicht ais Tage dauernde Landregen entladen, 
sondern „in kurzeń Giissen, abwechselnd mit Wind, in 
Form von Regenbóen“. Es wird aber niemals recht 
eigentlich kalt, so daB selbst zarte Gewachse drauBen 
fortgesetzt bluhen. Im Vergleich mit Valdivia ist die 
Regenmenge (2200 mm) geringer, die Zahl der Regentage 
(205) gróBer.

Das Siidende der Calle Varas schlieBt eine kleine, 
gotische, einfache, jedoch elegante Kirche mit auffallend 
stattlichem Turme ab. Es ist das protestantische Gottes- 
haus, das einzige, welches sich in Chile auch auBerlich 
ais solches bekennt. Im Mittelpunkte der Stadt dominiert 
der imponierende, pomphafte Bau der Jesuitenkirche mit 
drei weiten Toren, Saulentempelchen ais krónendem 
Turmschmuck und bogenfórmig geschweiften Dachkanten 
mit seiner lilien- und saulengeschmiickten Fassade. Das 
sind die Verkórperungen der beiden kulturellen Extreme 
der Stadt.

Nirgend sonst in Chile spielt der alte K a m p f 
zwischen Protestantismus und Jesuitentum so 
in das tagliche Leben hinein, wie in Puerto Montt. Die 
Vater der Gesellschaft Jesu, deutsche Vater (das sind in 
der Welt auBer den spanischen heutzutage die 
fanatischsten) verhetzen die Bevólkerung, zerreiBen 
Freundschafts- und Familienbande und scheuen vor nichts 
zurtick, Zwietracht zu saen. Einmal ist die evangelische 
Kirche bereits abgebrannt, 1903 hatte sie der Janhagel, 
der sie nach der Lehre der Jesuiten nicht anders ais 
.Stutenstair schimpft, mit Steinen bombardiert 
(dabei wurde die Gattin des Pastors verwundet) und alle 
Fenster zertrummert. Heute scheidet sich die Bevólke- 
rung streng nach Konfession, hie Katholik, hie Lutheraner. 
Es gibt eine katholische und eine protestantische Musik- 
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kapelle, die Feuerspritzen werden so oder so getauft, ja 
selbst ein katholischer Dampfer, die ,Santa Rosa1, 
wurde neuerdings auf dem Llanquihuesee in Betrieb 
gestellt.

Der Hort der evangelischen Zukunft ist die deutsche 
Schule — hier eine konfessionelle (evangelische), von 
etwa 100 Kindera besuchte Volksschule — und in ge- 
wissem Sinne auch das chilenische Lyzeum, wegen der 
Gegnerschaft des chilenischen Klerus und insbesondere 
des klósterlichen zum staatlichen Unterricht.

Religióse Gegensatze kónnen innerhalb einer katho- 
lischen, rein chilenischen Bevólkerung nicht leicht un- 
erąuickliche und aggressive Formen annehmen, da dieselbe 
apathisch ist. Beweis: Valdivia. Die Leidenschaftlichen 
und Kampfeslustigen sind, wie mir oft von chilenischer 
Seite versichert wurde, die deutschen Katholiken, die es 
ais Werkzeuge der fanatischen und gewissenlosen Priester 
auch wohl nicht verabscheuen, sich des kauflichen chile
nischen Póbels zu bedienen. Das alles ist sehr beklagens- 
wert; aber immerhin, selbst der Fanatismus, so schrecklich 
er in seinen Folgen sein mag, wurzelt doch in bester 
Uberzeugung. Leider aber gibt es gerade unter den 
einfluBreichsten evangelischen Deutschen etliche, die sich 
aus Geschaftsinteresse dem Klerikalismus verbiinden und 
somit das Widerlichste leisten, worin Charakterlosigkeit 
zu gipfeln vermag. Ihnen gegenuber zeichnete sich das 
Bild eines Mannes von auBerordentlichen geistigen Gaben 
glanzend ab, das des Dr. Karl Martin, welcher der 
deutsch-evangelischen Sache Jahrzehnte hindurch treu 
gedient hat.

Der konfessionelle Hader, mit dem natiirlich der 
politische Hand in Hand geht, erstreckt sich iiber die 
ganze Provinz Llanquihue und fiihrte in Osorno 1894 zu 
einer tumultuarischen Katastrophe.

_ Wahrend bei der Besiedelung der Provinz Val- 
divia konfessionelle Riicksichten von der 
Regierung auBer acht gelassen wurden, besann sie sich 
im Laufe der Kolonisation von Llanquihue (1852 bis 1860) 

11* 
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anders. Inzwischen war namlich katholischerseits in 
Mittelchile mit Heftigkeit gegen die evangelische Ein- 
wanderung agitiert worden und die óffentliche Meinung 
durch die unsinnigsten Phantastereien iiber Leben und 
Treiben der protestantischen Gemeinden irregeleitet, die 
einen ,entsittlichenden‘ EinfluB auf die eingeborene Be- 
vólkerung ausiiben und in ihren Betsalen Saufgelage (so 
am Sankt-Johannis-Tage) abhalten sollten. Da man 
indessen anderseits gute Erfahrungen mit den Schwaben, 
Hessen, Brandenburgern und Sachsen gemacht hatte, 
wurden die Agenten angewiesen, hinfort nur katholische 
Deutsche ftir Chile anzuwerben. So bestanden die 
spateren Zuziige aus streng katholischen Westfalen, 
welche dann auch die Jesuiten einschleppten. Es 
entstand in Llanąuihue eine konfessionell gemischte, 
deutsche Bevólkerung, dereń katholischer, durch Deutsch- 
bóhmen verstarkter Teil durch erfahrene Streiter gefiihrt 
wird und sich iiberdies besonders seit der siegreichen 
Revolution von 1891, die einem Triumph des Klerikalismus 
gleichkam, der Bevorzugung der Regierungsorgane erfreut.

Osorno besafi Anfang der neunziger Jahre mehrere 
deutsch-evangelische Stadtrate und sogar einen luthe- 
rischen Biirgermeister. Gegen diese Munizipalitat 
wiegelte ein Jesuit, der beriichtigte Cura B ohl e , welcher 
zur Zeit dort Stadtpfarrer war, die Massen zu einer 
Volkserhebung auf, die unter seiner persónlichen 
Fiihrung 1894 das Rathaus stiirmten und einen neuen 
Magistrat einsetzten. Dem revolutionaren Gewaltakte 
folgte eine mehrjahrige Schreckensherrschaft ,der Gesetz- 
losigkeit, Brandstiftung, des Mordes und Totschlages1, 
eine Diktatur des fanatischen Priesters, der, nebenbei 
gesagt, friih verwaist, deutscher Mildtatigkeit seinen 
Aufstieg verdankte. Erst 1897 wurde der gefahrliche 
Pfaffe, den man tibrigens schon lange vorher mit guten 
Griinden beschuldigte, einen jungen Burschen ermor^et 
zu haben, wegen seiner Gewalttaten zu drei Jahren 
Gefangnis und ftinf Jahren Verbannung verurteilt. Natiir- 
lich ist die Strafe nie vollstreckt worden; sein vorgesetzter 
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Bischof nahm ihn ais Pfarrer nach Chiloe, wo er noch 
heute einer Gemeinde zur Erbauung dient.

Puerto Montt, um dessen Erbliihen sich die deutschen 
Arzte Fonk und Martin groBe Verdienste erwarben, ver- 
dankt seine Bedeutung dem durch Ackerbau treibende 
Einwanderer gut besiedełten Hinterlande und der Aus- 
fuhr argentinischer Produkte, namentlich Wolle, welche 
den Weg zum Teil zu Schiff iiber die groBen Landseen 
Llanquihue, Todos los Santos und Nahuel-Huapi, teils mit 
Carreta machen. Wir wollen wenigstens ein Stiick dieses 
Pfades verfolgen, der uns in eine Landschaft fiihrt, welche 
nicht mit Unrecht die chilenische Schweiz genannt wird.

Gleich hinter Puerto Montt — einige Hauser begleiten 
uns noch — steigen wir jene Ebene hinan, welche sich bis 
zum Llanąuihuesee ausdehnt, dem wir in genau nórd- 
łicher Richtung zustreben. Der Wald weicht von der 
StraBe jederseits erheblich zuriick, und die offene Flachę 
ist mit unzahligen, oft ungeheueren Stuken bedeckt, 
traurigen Resten eines stolzen Alerzals, in dem manche 
der Zapfentrager 13 bis 14 m Umfang besaBen und 50 m 
und dariiber hoch waren. Eine der machtigsten von 4 bis 
5 m Durchmesser befindet sich nahe am Wege. Sie 
wird la Silla del Presidente, Prasidentenstuhl, genannt 
und hat schon mancher zahlreichen Gesellschaft ais Sitz 
fur ein Gruppenbild gedient, Heute sprieBt neues Leben 
aus der Baumruine: Arrayan, diese reizende Myrte im 
Schmuck weiBer lockerer Bliitenbuketts, bliitenschwere 
Fuchsien und roter Fingerhut. Die hier einst ais kolossale 
Masteri zum Himmel aufragenden Koniferen waren 
Alerces (Larchen!) (Fitzroya patagonica). Sie verdanken 
ihren Namen einer gewissen Ahnlichkeit mit unserer 
Larchentanne, an die sie durch ihre lichte Belaubung 
oberflachlich erinnern. Bei den Riesen erhalt sich nur 
eine verhaltnismaBig winzige Krone gekriimmter ,kork- 
zieherartig* gewundener Astę. Und auch diese macht oft 
einen abgestorbenen Eindruck. Solch gewaltigem Baume, 
wie aus der Silla del Presidente zu uns spricht, hat man 
ein Alter von 2500 Jahren zugesprochen, und Ochsenius 
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meint, nur mit dem Aufwand von 320 Arbeitstagen eines 
geiibten Waldhauers sei er niedergelegt worden, Das 
Innere der alten Baume vermorscht, was ihr Fallen sehr 
erleichtert. — Von Zeit zu Zeit treffen wir bebaute 
Flachen, und dann folgt bald der Hof mit seinen lang- 
gestreckten, schindelgedeckten Holzhausern und sorgfaltig 
eingefriedigten Obst- und Gemiisegarten. Das ode da- 
liegende, nicht ais besonders fruchtbar geltende Land ist 
gleichwohl ais Viehweide von grofiem Wert, wie denn bei 
vielen Kolonisten die Viehzucht eine gróBere Bedeutung 
ais der Getreidebau gewinnt, und das ausnahmslos bei 
den Anfangern. Zur Rechten, óstlich von uns, liegt, 
kaum 30 km entfernt, der V u 1 k a n Calbuco inmitten 
unberiibrter Walder, die nur seinen Gipfel freilassen. 
Es ist heute einer der tatigsten Vulkane Siidchiles, nach- 
dem er bis 1892 geruht hatte, so daB niemand auf einen 
Ausbruch gefaBt war.

Im Dezember jenes Jahres beobachtete man in Puerto 
Montt Blitze am vóllig wolkenlosen Nachthimmel und 
ein Beben der Er de1. Dann folgte eine lange und heftige 
Regenperiode, so daB die StraBen uberschwemmt wurden 
und sich bald in Strome verwandelten. Das Barometer 
sank andauernd auf eine nie gesehene Tiefe, und ais end- 
lich wieder trockenes und helles Wetter eingetreten war, 
sah man den Calbuco weiBe Dampfmassen ausstoBen. 
So ging es fast ein halbes Jahr fort mit enormen, 
elektrischen Entladungen, unerhórten Regengiissen, 
welche den Lauf der Strome veranderten, Beben und 
unterirdischem Donner, gewaltigen Rauch- und Dampf- 
ausbriichen des Vulkans, die sich iiber ihm in der Form 
eines ungeheuren Regenschirmes stauten, bis er Anfang 
September Asche in die Liifte wirbelte und roten Dampf 
und zuletzt auch Steine, zum Teil 10 km weit schleuderte. 
Und nun begannen die Walder zu brennen: oft mit hoch 
emporlodernden Flammen, allgemeiner jedoch mit blau- 
lichen, kleinen Flammchen, die aus der gliihenden Asche 

1 C. Martin: La Eruption del Volcan Calbuco.



167

hervor an den Wurzeln der Waldriesen leckten. Dann 
wieder fuhr der Vulkan fort, hohe Saulen weiBen 
Dampfes zum Ather zu senden, und immer horte man 
es im Erdinnern grollen. Da, am 29. November, entstieg 
dem Krater eine ungeheure, graue Wolke, sich iiber 
ihm mit wunderbarer RegelmaBigkeit ausbreitend. Der 
Himmel strahlte im reinsten Blau, und ais die Sonne auf- 
ging, ergliihte die Wolke in ihrem gesamten Umfang wie 
leuchtendes Gold, wahrend ihr Kern sich dunkler und 
dunkler und schlieBlich tiefschwarz farbte. Aus diesem 
hervor schossen, wie die Strahlen eines Sternes, 
oszillierende, tiefschwarze Linien, alsbald mehr und mehr 
ineinander verschwimmend und sich zu einer ungeheuren 
Decke verwebend, die sich nach wenigen Stunden vom 
Zenit auf Erde und Meer senkte. Nun war diisterste 
Nacht. Die Leute vermochten sich nicht mehr auf der 
StraBe zu erkennen oder zu orientieren. Man ztindete 
die Lampen an, und wahrenddem begann es zu regnen, 
aber es war ein zischender, schwerer, scharfer, stechender 
und schmerzhafter Regen: zuerst von kleinen Steinchen, 
dann voę Sandkórnern und schlieBlich von dem feinsten 
Pulver, das man sich denken kann. So regnete es 
stundenlang und bedeckte alles mit hellgrauer Asche, 
Baume, Straucher und Krauter, die im Blutenschmuck 
des Fruhlings standen, StraBen und Hauser. Sie klebte 
sich in Haar und Bart und durchdrang die Kleidung. Am 
folgenden Tage erneute sich unter Blitzen und unter- 
irdischem Donner der Ascheregen; aber darauf flaute die 
Erregung des Berges ab. Der ewige Schnee und der 
Gletscher seines Gipfels waren verschwunden. — Wo 
einst Walder den feuerspeienden Kegel bedeckt hatten, 
sprudelten nunmehr heiBe Quellen aus Asche, Schlamm 
und Schutt, unter welcher Kruste, was die Flammen ver- 
schont, begrabęn lag.

Der Ascheregen ist in bestimmten Richtungen noch 
in 60 km Entfernung vom Vulkan niedergegangen. Er 
hat seine nahere Umgebung zu einer trostlosen Wuste 
gestaltet und Bachen und Strómen ihr Bett verlegt, 
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so daB sie mit schlammgesattigten Fluten in die Fluren 
und die Wohnungen der Kolonisten einbrachen. Die 
ausgestoBene Asche wurde von dem ausgezeichneten, 
jung verstorbenen deutschen Mineralogen Robert 
Póhlmann untersucht und erwies sich ais Augit- 
Andesit mit sehr viel Feldspat, dem sie ihre helle Farbę 
verdankt.

Der Calbuco, im Indianischen Quellaype, ist einer 
der kleinsten und der Kiiste am nachsten geriickten 
Vulkane des Siidens. Er miBt nur 1725 m, erscheint 
aber hoher, da er unmittelbar aus der Ebene aufsteigt. 
Der Durchmesser seines enormen Kraters wird auf 1 km 
geschatzt.

Die gewaltige Flachę des Llanquilhuesees breitet 
sich vor uns im Sonnenglanze. Am siidlichsten Zipfel 
des Beckens liegt das kleine Puerto Varas, im Sommer 
von Fremden aufgesucht, die zum Teil sogar aus Santiago 
kommen. Das groBe Gewasser umrahmen niedrige, sanft 
ansteigende Htigelketten, in dereń Walder die Hófe und 
Felder der Kolonisten eingesprengt sind. Ihre Giitchen 
liegen, wie die westfalischen Bauernhófe, weit aus- 
einander. Die Besiedelung erfolgte in konzentrischen 
Ringen um den See herum; 1904 waren sie bei dem 
dritten angelangt. Das vorwiegend liebliche Panorama 
erhalt einen groBartigen Zug durch die Nachbarschaft der 
Vulkane, vor allem durch den zu den óstlichsten Gestaden 
abfallenden, sein weiBes Bild weit auf seinen blauen 
Spiegel werfenden Osorno und die lotrecht ins Wasser 
der Ensenada (der tiefen Ostbucht) sttirzenden Felswande 
des Pichijuan, eines dem Nordfufi des Calbuco vor- 
gelagerten Bergruckens. Der Osorno kommt dem Villa- 
rica an Ebenmafiigkeit gleich und bringt die fur den 
Vulkan so charakteristische Kegelform in idealer Weise 
zur Geltung. Er ubertrifft mit 2660 m den Calbuco nicht 
unerheblich. Darwin hat in dem Erdbebenjahre 1835 vom 
Meere aus beobachtet, wie eine rotę Glut aus seinem 
Krater emporgeworfen wurde und wieder in ihm ver- 
schwand. Es scheint, ais ob die Tatigkeit dieses Feuer- 
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speiers bis gegen die Mitte des vorigen Jahrhtinderts 
angedauert habe. Machtige Lavastróme sind seinem 
Innern entąuollen, aber griinende Natur verhiillte sie 
schon wieder sieghaft und den Krater schlieBt Schnee. 
Der schóne Berg ist bis gegen 1200 m mit Wald von 
immergriinen und laubabwerfenden Buchen und Zedern 
(Libocedrus tetragona) bedeckt, den Myrten, Chusąue und 
Bac/mrAgestruppe undurchdringlich machen.

Der Lago de Llanąuihue gilt mit 740 qkm ais grófiter 
See Chiles. Bis nach dem malerischen Puerto Octai, wo 
die StraBe nach Osorno abgeht, hat der Dampfer gut 
40 km bewaltigt und die Lagunę damit in ihrer grófiten 
Ausdehnung von Siiden nach Norden durchmessen. Der 
dritte und reichste Ort, Frutillar, am westlichen Gestade, 
dort, wo die Punta Larga, die Lange Halbinsel, mit breiter 
Basis entspringt, benennt sich nach der Erdbeere, 
Frutilla, an welcher diese Gegend wohl besonders reich 
ist. Hier residiert der protestantische Pfarrer. Von 
Puerto Varas ist es nicht weit bis Neu-Braunau, Siedlung 
der schon erwahnten Deutsch-Bóhmen. Den Anden 
genahert, am Rio Coihuin, bevólkern Hessen das Dorf 
Chamisa, eine rein evangelische Gemeinde, und wie 
Martin meint, vielleicht der deutscheste Ort in Chile, 
Die Kolonisten sind durchweg vermógliche oder gar reiche 
Leute, dereń Produkte leichten Absatz finden, entweder 
im Norden der Republik, wie ihr Vieh und ihre Butter, 
oder gar nach Europa, wie Honig und Wachs und neuer- 
dings auch Flachs. Bereits 1904 hórte ich von An- 
strengungen, den Flachsbau in Llanąuihue einzubiirgern. 
Inzwischen zeitigten dieselben solch erfreuliche Friichte, 
daB bei Desagtie, dort wo der Maullin den Llanąuihuesee 
verlaBt, eine Aufbereitungsfabrik mit Turbinenanlage, 
belgischen und deutschen Brechmaschinen und gegen 
100 Róstkasten unter deutscher Leitung, unterstiitzt von 
belgischen Vorarbeitern, entstand. Man baut blau- 
bliihenden Lein (Linum usitatissimum), der 1 bis 1,30 m 
lang wird und das Kilogramm mit 2,40 M. auf europaischen 
Markten (1913) gehandelt wurde.
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Puerto Varas ist der Schliissel der chilenischen 
Schweiz, etwa wie Ziirich der historischen, und wenn 
wir den Vergleich fortsetzen wollen, so wurde man wohl 
den wiederum wenige Stunden óstlicher gelegenen Aller- 
heiligen-See, Laguna de Todos los Santos, dem Vier- 
waldstatter See an die Seite stellen kónnen. An jenen 
treten die Gebirgswande und -kegel allseits dicht heran, 
in seinen Wassern spiegeln sich Osorno und Puntiagudo, 
Techado und Derrumbe und der alle iiberragende, iiber 
3480 m hohe Tronador, ein gewaltiges, barockes Massiv, 
welches mehrere Gletscher ,wie die Strahlen eines 
Sternes' umgeben. Aber auch die anderen Gebirgs- 
haupter starren in ewigem Schnee, und die kristallklaren, 
griinen Wasser des unregelmaBig gestalteten, mehrere 
lange Zipfel aussendenden Seebeckens geben ihre mannig- 
faltigen Formen und Farben, wie sie nackter Fels, Schnee 
und Eis bei wechselnder Beleuchtung annehmen, wunder- 
bar scharf und klar zuriick, desgleichen spiegeln sie die 
eigenartigen Walder, welche die Gebirge erklimmen, so- 
weit es das Klima gestattet.

Die StraBen sind oft jene uns von Chiloe bekannten 
Planchados, denn der Boden ist vielfach morastig. Der 
U r w a 1 d setzt sich vornehmlich aus Muermos, Laureles, 
Canelos und jenen dichten, dunklen Myrtenbaumen wie 
Luma (Myrtus luma) und Pitra (Myrceugenia pitra) zu- 
sammen, aber sie alle werden iiberragt von den Kronen 
der Cóihues (Nothofagus dombeyi). Haufig recken sich 
mehrere ihrer Laubterrassen iiber das allgemeine Blatter- 
dach hinaus, nicht selten indes nur ein Wipfel, der sich 
dann wie die Pinie Italiens doldenartig ausbreitet. Ganz 
auBerordentlich ist die epiphytische Vegetation ent- 
wickelt. Die uns bekannten rotbliihenden Kletterer 
Sarmienta repens und Mitraria coccinea wuchern in 
iippigster Weise und wetteifern mit dem klimmenden 
Steinbrechgewachse Hydrangea scandens. Zu ihnen 
gesellen sich sehr merkwurdige Bromeliaceen aus dem 
Geschlechte Rhodostachys, dereń meterlange Blatter wie 
Stricke herabhangen. In diesen Gegenden formen sich jene 
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fast ausschliefilich aus kletternden Bambussen bestehen- 
den Gestruppe, die Quilantos genannt werden. Die 
Bache sind fast verdeckt von gewaltigen Panguedickichten 
(Gunnera chilenis) mit den beinahe metergrofien, teller- 
fórmigen Blattern, und riesenhaft wie nirgend sonst in 
Chile entfalten sich die Farmę. Allen voran Alsophila 
pruinata. Freilich zu Baumen erhob sie sich nicht, aber 
sie nahm den Charakter von machtigen Strauchern an, 
denn ihre verzweigten Blattstiele recken sich zu 2 bis 4 m 
Hohe empor und schlieBen sich zu Waldchen zusammen.

Weiter hinauf von 500 bis 800 m erscheinen Zedern 
(Libocedrus) und Alerces, fernhin kenntlich durch die 
silberige Schraffierung ihrer Bestande, in denen unter den 
ungeheuren kahlen, nur im oberen Drittel begriinten 
Baumsaulen jiingere gleich unseren Lebensbaumen bis 
zum Boden dicht belaubt dunkel emporwuchsen, ferner 
der auch auf Chiloe heimische Mafiiu (Saxegothea eon- 
spicua), Bixaceenbaumchen mit ihren wohlriechenden 
Bliiten (Azara) und Dickichte stangenartiger Chusques, 
die Colihuales. Noch hóher, beinahe bis zur Baum- 
grenze, welche zwischen 1200 und 1400 m erreicht wird, 
steigen von den Baumen der unteren Regionen in statt- 
licher Fulle nur die Cóihues. Unter ihnen siedelten sich 
eine zwerghafte Art des Canelo und mancherlei Bliiten- 
pflanzen an, die uns teilweise schon vom VillaricapaB be- 
kannt sind: so das gelbe Veilchen und griinweiBliche 
Kompositen (Adenocaulon). Schliefilich wird der Cóihue 
durch andere Buchen, die Ńirres (Nothofagus pumilio) ab- 
gelóst, aber die Bliitenfulle nimmt zu mit Veilchen, 
Baldrianen, Hahnenfiifien, zarten Irideen (Sisyrinchium), 
Orchideen aus dem Geschlechte Chloraea und einer 
himmelblau bliihenden Komposite (Clarionea). Schliefilich 
werden die Ńirres eingehiillt in die langen Bartę einer 
weiBlichen Flechte (Usnea barbata).

Der ewige Schnee beginnt in diesen Breiten um 
1600m — der Calbuco ist im Hochsommer fast schnee- 
frei. An seiner Grenze erzeugen einen letzten auffallen- 
den Bliitenkranz ahnliche Gewachse wie in der alpinen 
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Region der Kordillere Mittelchiles. Es sind meist die- 
selben Geschlechter durch andere Arten vertreten, jedoch 
kommen auch schon manche fiir das magelhaensische Ge- 
biet charakteristische vor. Besonders beteiligen sich die 
blaue Perezia, Senecio, Caltha, Primula (farinosa!), Oxalis, 
Euphrasia, Anagallis, Viola (aber nicht in den Rosetten- 
arten) und Owrwia, d. h. eine Scrophulariaceengattung mit 
recht auffallenden und bei der hier haufigen alpina 
scharlachfarbenen Bliiten.

Eine Eigentiimlichkeit dieses siidlichsten Chiles sind 
die von 100 m aufwarts erscheinenden Na dis, ungeheure 
Moraste, zuweilen von mancherlei Strauchern, unter 
denen Zwergcolihue vorherrscht, bewuchert, oft aber 
auch fast nur von Cyperaceen, hauptsachlich Dichromena 
atrosanguinea, und mehreren Care.ra.rten bedeckt, welche 
von Wasser- und torfigen Schlammrinnen getrennte Bubte 
erzeugen\

Die Sociedad Ganadera ,Chile y Argentina* unterhalt, 
die drei Seen Llanquihue, Todos los Santos und Nahuel- 
huapi benutzend, von Pt. Montt eine rege Verbindung mit 
Nordpatagonien. Vom Ałlerheiligensee folgt der Weg 
dem aus Gletschereis des Tronador geborenen Rio Peulla, 
zum nur 1000 m hohen PaB Perez Rosales emporsteigend, 
dessen OstfuB sich zum Lago Frio hinabsenkt, der mit 
dem (ganz argentinischen) Nahuelhuapi in schiffbarer Ver- 
bindung steht. —

Im Mai 1913 wurde die Bahnstrecke Osorno-Pt. Montt 
eróffnet und damit auch die siidlichste der , deutschen' 
Provinzen mit dem Herzen Chiles verbunden. Manche 
fiirchteten in dieser Errungenschaft eine Bedrohung des 
Deutschtums in Eigenart, Sitte und Sprache. Ganz 
anders Martin, welcher von dem neuen, erst in der 
Salpeterwiiste Tarapacas sein Ende findenden Verkehrs- 
wege nicht nur eine Steigerung des Wohlstandes, das Er- 
wachen schlummernder Krafte, sondern auch eine weitere

1 J. Stef fen: Viajes i Estudios en la Rejion Hidrografica del 
Rio Puelo 1896—1897.
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,freie Einwanderung unternehmender Deutscher* erwartet. 
Er ftigt sogar hinzu, den Finger auf die Wunde der deut
schen siidchilenischen Siedelungen legend: „Nur durch Ein
wanderung deutscher Tatigkeit und Intelligenz, deutschen 
Gewerbefleifies und deutscher Weltanschauung kónnen die 
versumpften Gemeinwesen, welche jetzt in engherziger 
Vereinsmeierei und noch engherzigerem Religionsstreite 
vegetieren, wieder zu neuer Entwickelung aufleben. Ab- 
satzwege und Eingangspforten brauchen die Deutschen in 
Siidchile. Vor allem brauchen sie Zufuhr neuen deutschen 
Blutes." —

Trotz der schónen Erfolge zahlreicher fremder 
Kolonien Stidchiles blieb die Einwanderung, verglichen 
mit Argentinien, sehr gering, Dort summten sich etliche 
Zehntausende, hier Millionen.

Ja, 1903 haben sich 5000 Siidchilenen an den 
argentinischen Minister wegen Auswanderung nach Argen
tinien gewandt, da sie die Opfer fortgesetzter Ausbeutung 
und Beraubung ihrer eigenen Landsleute waren, wie die 
,Ley‘ vom 22, August berichtete!

Woran liegt das, wie erklart es sich, daB sogar 
mehrere europaische Regierungen die Auswanderung 
nach Chile untersagt haben?

Verschiedene Griinde springen in die Augen: die 
Gefahr, der man in Chile an Leib und Leben entgegen- 
geht, denn das Banditentum hat im Stiden unerhórte 
Dimensionen angenommen, ferner die beispiellose Rechts- 
unsicherheit und die Entwertung der Moneda corriente, 
des chilenischen Geldes.

Ob nun Stidchile, welches allein in Frage kommt, ais 
regenreiches Waldland mit schlechten und im Winter 
kaum gangbaren Wegen und sparsamer Ackerkrume iiber- 
haupt mit Landem wie Argentinien zu konkurrieren ver- 
mag, erscheint zweifelhaft; auBer Frage aber ist es, daB 
jemand, der zwischen 1900 und 1908 die Fahrt von 
Valparaiso nach Mendoza gemacht hat und dann im Ver- 
laufe von 24 Stunden chilenische Lotterei und Yerfall und 
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argentinische Sauberkeit und Ordnung, wenn auch nur 
vom Zuge aus vęrgleichen konnte, gern óstlich der 
Kordillere sein Heil versucht.

In Chile wurden vielfach schwere Fehler begangen, 
Bekanntlich ist es ein Land des GroBgrundbesitzes. Es 
wird Jahrhunderte dauern, bis die Latifundien Mittel- 
chiles, welche einer erheblichen Bevólkerungszunahme 
und Einwanderung im Wege stehen, sich in mittleren 
Besitz verwandelt haben. Da ist es nun kaum verstand- 
lich, daB die Regierung zwischen 1902 und 1906 ahnliche 
Zustande im Siiden durch Erteilung ungeheurer Land- 
konzessionen, vorziiglich an Viehzucht-Gesell- 
schaften, schuf. Diese entvólkern namlich wieder die 
muhsam und diirftig besiedelte Erde und lassen die mit 
vielem SchweiB gewonnenen Acker von Bambus iiber- 
wuchern, um móglichst massenhaft Schafe und Rinder 
halten zu kónnen.

Sodann haben sich die gewaltsamen Schutz- 
maBregeln zum Besten der Indianer ais gefahrlich auch 
fur die rechtmaBigen Besitzer erwiesen, denn die Indianer 
lieBen sich durch chilenische Winkeladvokaten verfuhren, 
mit denselben — und namentlich den fremden Eigen- 
tiimern — post festum Prozesse anzufangen, bei denen 
der Verfiihrer der eigentliche Gewinner blieb und bleiben 
wird.

So sind die Verhaltnisse in Siidchile schon fur den 
langer ansassigen Kolonisten keine sorglosen. Das gute 
Land ist iiberdies in’festen Handen und enorm im Werte 
gestiegen, was folgende kleine Mitteilung illustrieren 
mag. Bei Calbuco liegt das Inselchen Chaullin, Ihr erster 
Besitzer verlor sie um eine Bagatelle im Spiel, der zweite 
verkaufte sie fur eine Axt, der dritte fur ein chilotisches 
Pferd, der vierte fur 3500 Pesos Papier und der fiinfte fur 
40 000 Pesos Gold = 60 000 Mark.

Iiber die widersinnigen, zahlreiche Existenzen ge- 
faihrdenden Landkonzessionen hat der deutsche ,Grenz- 
bote’ von Temuco sehr bewegliche Artikel geschrieben. 
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Einem derselben móchte ich zur W a r n u n g folgendes 
entnehmen 1:

1 Fritz Gaedicke: Bericht vom Llanquihuesee. 31.Okt. 1906.

,,Von der Regierung des Prasidenten Riesco (1901 
bis 1906) wurden samtliche Staatslandereien im Siiden 
an Private verteilt, damit diese eine gewisse Anzahl Aus- 
lander ais Kolonisten auf den ihnen zugewiesenen 
Landereien ansiedeln sollten, wofiir ihnen ais Ent- 
schadigung zwei Dritteile derselben zu 30jahriger, unent- 
geltlicher Benutzung iiberlassen blieben. Mit der Koloni- 
sation hatten sie vertragsmaBig innerhalb eines Jahres 
anfangen miissen. Ganz anders faBten aber die Unter- 
nehmer die Sache auf. Weit entfernt davon, ihre Ver- 
pflichtung ernst zu nehmen, betrachteten sie dieselbe ais 
Formsache und verauBerten ihre sogenannten Rechte bei 
erster Gelegenheit gegen hohe Summen an die wie Pilze 
aus der Erde hervorschiefienden Aktiengesellschaften. 
Die wildeste Spekulation begann. Die Gesellschaften 
erwiesen sich aber noch viel weniger geneigt, den iiber- 
nommenen Kontrakten nachzukommen. Ihr ganzes Be- 
miihen, ihre einzige Arbeit beschrankte sich auf das eine 
Ziel, saftige Viehweiden zu gewinnen. Obgleich ihnen 
nur das in den betreffenden Grenzen gelegene einwand- 
freie Staatsland zugesprochen war, beschrankte man sich 
nicht darauf, sondern betrachtete samtliches Land, 
ob bewohnt oder nicht, ais Eigentum und handelte dem- 
entsprechend. — Die Rechte Tausender von Familien 
werden von den Gesellschaften nicht respektiert; wer 
nicht gutwillig verkauft, dem wird der Prozefi gemacht, 
und er wird mit Polizeigewalt entfernt. Fur die iiber- 
machtigen Eindringlinge sind die Gesetze tote Buchstaben. 
Reklamationen und Interpellationen im KongreB hatten 
bisher nur leere Versprechungen zur Folgę; die Kolonisten 
bleiben der Willkur ausgeliefert. Auf den errungenen 
Komplexen siedeln die Gesellschaften aber keine neuen 
Kolonisten an, sondern das Land wird mit Rindvieh voll- 
gestopft."



— 176 —

„Auf diese Weise hat die Gesellschaft Rupanco bereits 
ihre gesamten Konzessionslandereien entvólkert, und die 
Sociedad Chile-Arjentina leitete die ersten Schritte zu 
gleichem Vorgehen auf einer unlangst erworbenen Kon- 
zession ein, indem sie die Regierung anging, ihren Advo- 
katen — der eigentlich zu dem Zweck da ist, die Inter- 
essen der Ansiedler wahrzunehmen — anzuweisen, die 
Besitzer von Fiskalland, unter denen man leider alle 
Bewohner versteht, auf Herausgabe desselben zu ver- 
klagen. So ist denn unsere Kolonie am Vorabend eines 
erbitterten Kampfes angelangt, es gilt die Verteidigung 
ihrer in 50 Jahren schwerer, saurer Arbeit und Miihe 
erworbenen Giiter gegen Raubritter gefahrlichster Art."

Wenn man sich in den Stadten Valdivia, Osorno, 
Pt, Montt u. a. des Siidens ergeht und iiberall auf deutsche 
Bauart, deutsche Namen, deutsche Laute trifft und iiber- 
dies nicht selten die beliebte Redensart von ,rein- 
deutschen* Orten und Gegenden auffangt, wird man leicht 
zu einer falschen Vorstellung iiber die numerische Starkę 
des germanischen Elementes verfiihrt. So erzahlt 
Dr. Martin, daB in dem uns doch so besonders deutsch 
anmutenden Pt. Montt unsere Landsleute gleichwohl kaum 
1I» der Bevólkerung ausmachen. 5/e sind Chilenen und 
Chiloten. — Mag man mit Martin die Zahl der Deutsch- 
redenden in ganz Chile auf 20 000 oder, wie andere 
wollen, auf 30 000 schatzen, sie bilden selbst in den sog. 
deutschen Provinzen nur eine Art Sauerteig im chile
nischen Volkskórper. Besitzen doch die drei in Frage 
kommenden Landesteile Llanąuihue, Valdivia und Cautin 
rund 500000 Bewohner. Ubrigens ist eine genaue Er- 
mittlung der das Deutschtum in Sitte und Sprache Fort- 
pflegenden unmóglich, weil jeder in Chile Geborene, durch 
Gesetz Chilene, dem chilenischen Organismus sich unlós- 
bar eingliedert. Die Landesstatistik vermerkt nur die- 
jenigen ais Auslander, welche auBerhalb der Grenzen der 
Republik das Licht der Welt erblickten. Ihr zufolge 
lebten 1907 auf chilenischem Boden gegen 11000 Reichs- 
deutsche, 4000 Ósterreich-Ungarn, 2000 Schweizer und
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etwa 1400 Hollander, Schweden, Norweger und Danen. 
Diese imponierenden Trager germanischer Kultur ver- 
starkten sich durch Einwanderung von Transvaal-Buren 
und durch anschlufisuchende slawische Elemente.

Den anderen machtigen Pfeiler unserer Rasse bilden 
die Briten. 1907 ermittelte man knapp 10 000, und die 
Englischredenden schatzt man nicht iiber 15000, und 
zwar aus gutem Grunde. Die Sohne der britischen 
Inseln haben sich nicht ais Bauern im Urwalde zwischen 
Indianern niedergelassen, sondern ais Handelsmanner in 
den Hafen und belebten Stadten, also inmitten einer 
sozial und ethisch gleichwertigen Gesellschaft. Somit 
war der Vermischung mit eingeborenen Elementen keine 
natiirliche Schranke gezogen, und die Geschichte lehrt 
denn auch das Entstehen einer anglo-chilenischen Aristo- 
kratie. Ferner ist zu beachten, daB die Englander 
Iquiques, Valparaisos oder Santiagos beweglicher bleiben, 
denn sie belieBen es bei einem behaglich eingerichteten 
Hause, dessen man sich leicht und rasch mit allem Inventar 
entauBern konnte, sobald die S^hnsucht nach Albion 
zuriicktreibt. Wahrend meines Aufenthaltes in Chile 
habe ich eine ganze Reihe von Auflósungen englischer 
Haushaltungen in Santiago erlebt, entsinne mich aber nur 
vereinzelter deutscher Falle. Denn sogar der deutsche 
Stadtbewohner besitzt die Neigung, sich mit der fremden 
Erde fester zu verketten. Unter den vermógenden Santia- 
guiner Deutschen nennen nicht wenige aufier dem Hause 
in der Hauptstadt eine Sommervilla im Seebade oder 
selbst Liegenschaften im Stiden ihr eigen. Der Angel- 
sachse richtet sich mehr auf Riickkehr in sein Vaterland 
ein, der Deutsche auf Bleiben. Kein Wunder also, wenn 
trotz des andauernd starken Zuzugs von Englandern, 
welcher bereits in spanischer Zeit einsetzte, und der nicht 
mangelnden Schulen das Idiom Shakespeares von der 
deutschen Zunge uberfliigelt wurde.

Burger, Acht Lehr- und Wanderjahre in Chile. 12
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bau und Viehzucht. Trilla und Rodeo.

Im Januar 1903 machte ich, begleitet vom Praparator 
des Museo Nacional, eine Reise in die Cordillera de los 
Andes der Provinz Curicó nach dem Peteroa-Vulkan, 
welcher die Gletscher des Planchon zu Nachbarn hat, und 
wo heiBe Quellen und ewiger Schnee kaum eine Stein- 
wurfslange auseinanderliegen.

Wir beruhren Buin, nach einem peruanischen Orte 
genannt, bei welchem Generał Bulnes einen Sieg erfocht, 
und vertraut durch das Santiaguiner Bataillon ,Buin‘. Als- 
bald folgt Rancagua ais ein Zentrum des Obst- und 
Getreidebaus mit verschiedenen Muhlen und Konserven- 
fabriken, dann Rengo und San Fernando.
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Koebel vergleicht den Abschnitt von Santiago bis 
San Fernando mit dem Minhotal in Portugal.

Curicó (211 m), curi-co schwarzes Wasser (der 
Araukaner stellt das Adjektiv wie wir), liegt 182 km siid- 
lich von Santiago in demselben Langstal und ist Haupt
stadt der gleichnamigen an Weizen, Mais, Hiilsenfriichten, 
Kleefeldern, Wein und Vieh reichen Provinz. Das 
schmucke Landstadtchen soli einer der schónsten Orte 
der Republik sein, wurde 1743 gegriindet, 1830 zur Stadt 
erhoben und zahlt heute 23 000 Einwohner. Es ist Sitz 
der Intendanz, erfreut sich eines Lyzeums zweiter 
Ordnung und bereits zweier Banken. AuBerdem preist 
es sich, wie alle Stadte Zentrałchiles, reich an Kirchen 
und Klóstern. Die Industrie nahm in einigen, von Fran- 
zosen ins Leben gerufenen Gerbereien einen bescheidenen 
Anlauf. Dagegen gilt der Handel mit verschiedenartigen 
Landesprodukten ais nicht unbetrachtlich. Die Erzeug- 
nisse der Landwirtschaft werden, soweit sie zur Ausfuhr 
geeignet sind, ais Abarrotes bezeichnet, und so lesen wir 
hier denn auch haufig unter den Reklamen: man kauft 
Abarrotes.

Da wir hier Fiihrer und Diener, Pferde und Maultiere 
mieteten und Proviant kauften, muBten wir einige Tage 
verweilen und konnten Studien iiber das Leben der 
chilenischen Kleinstadt machen.

Das Hotel Central, wo wir wohnten, lag in der 
Tat mitten in der Stadt und gewahrte namentlich durch 
das alte Rebendąch iiber dem Binnenhofe einen recht 
angenehmen Aufenthalt. Die Trauben farbten sich schon 
blau. Die Bekóstigung war wie iiberall nicht gerade 
schlecht und der Wein gut. Empfindlich machte sich der 
haufige Mangel an Eis geltend, welches entweder von 
Talca kam, der nachsten gróBeren Stadt, wo eine Brauerei 
existiert, oder von der Kordillere durch Eingeborene auf 
dem Riicken herbeigeschleppt wurde. Diese brachten 
stark gepreBten Schnee. Viel schwerer zu ertragen war 
indessen der Nachtbetrieb, der wie in allen Hotels, 
namentlich Mittelchiles, erst gegen Morgen erlosch. 

12*
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Der Chilene macht die Nacht zum Tage. Die Frauen 
schwatzen und vergniigen sich am Piano, die Manner 
spielen. Gegen Mitternacht nehmen sie noch die Cena, 
Tee und Geback. Wenn sie sich dann schlieBlich zuruck- 
ziehen, werden noch endlose gemeinsame Nachtgebete 
absolviert. Bei der Hellhórigkeit der Hauser bekommt 
man von allem mit. Der Chilene steht natiirlich erst 
spat auf, nicht vor elf; das erste Fruhstuck nimmt er im 
Bette. So geht es in Santiago und auf dem Lande.

Nachmittags schlaft solch Stadtchen, wenigstens in 
der heifien Sommerzeit. Das eigentliche Leben beginnt 
erst nach der Comida (dem Diner, das zwischen 7 und 
8 Uhr eingenommen wird) auf der Plaża, wo abends die 
Musik der Polizei konzertiert und die Hautevolee in bester 
Toilette sich einstellt. Danach werden die Konditoreien 
aufgesucht, um Eis zu essen. Was im Hotel wohnt, wie 
die Sommerfrischler aus der Hauptstadt, zieht sich spater 
dorthin zuriick, aber nicht zur Ruhe.

Sonntags bot Curió ein anderes Bild- Alsdann be- 
lebten sich die StraBen mit den H u a s o s. Huaso kommt 
aus dem Indianischen (Quechua) und bedeutet grober, 
plumper, baurischer Mensch. Man bezeichnet so die 
Landleute, solche, die den Acker bearbeiten, das Vieh be- 
aufsichtigen, aber auch jene, welche es bereits zu Ver- 
waltern von Gutern und Vorwerken gebracht haben oder 
sogar Eigentiimer sind. Meistens also Mąnner im Dienste 
von GroBgrundbesitzern, denn einen Bauernstand gibt es 
in Mittelchile nicht. Ich lemte zwei Typen unterscheiden; 
groBe, hagere, schwarze, starkbartige Gestalten, und 
kleine, korpulente, mit hóchstens einem diinnen Lippen- 
barte. Jene, anziehende Figuren, waren offenbar 
spanischen Blutes, wahrend diese noch ziemlich reine 
Indianer vorstellten. Aber in ihrer Vorliebe fiir bunte, 
auffallende Kleidung glichen sie sich. Ihr Poncho, das 
uber die Schultern geworfene Tuch mit dem Kopfschlitz, 
leuchtete in den mannigfaltigsten und grellsten Tinten; 
ebenso viel Wert war darauf gelegt, daB auch der breite, 
wie ein Panama gebaute Hut móglichst in allen Nuancen 
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des Regenbogens strahlte. Er war aus sehr verschieden 
gefarbtem Stroh geflochten, mit buntem Bandę geziert, 
und zeigte iiberdies noch ofters das eingestickte Wappen 
Chiles. Zu den weiteren Hauptstiicken seiner Bekleidung 
gehóren die iibers Knie reićhenden Ledergamaschen mit 
langen Quasten und farbigen Nahten und vor allem jene 
kolossalen Sporenrader, iiber die bereits Darwin den 
Kopf geschiittelt hat. Eine Folgę dieser Ungetiime sind 
die unverniinftig hohen, becherfórmigen Stiefelabsatze 
(tacos a la copa), durch welche allein es ermógłicht wird, 
daB der Sporentrager sich auch zur Not gehend fort- 
bewegen kann. Der Huaso ist mit dem Pferde ver- 
wachsen, das er durch den Peitschenriemen antreibt, in 
welchem sich der Ziigel verlangert.

Seinen Charakter schildert Claudio Gay in 
dem beruhmten Werke iiber Chile folgendermaBen: Der 
Huaso ist gut, ehrlich und intelligent und auBerst ehr- 
erbietig gegen seinen Herrn. Er wagt z. B. nicht einmal 
in seiner Gegenwart zu rauchen. Aber er ist auch auBerst 
miBtrauisch und selbst heuchlerisch und nimmt weder das 
Interesse seines Patrons wahr, noch sucht er ihn zu ver- 
teidigen, wenn irgendwo iiber ihn abfallig gesprochen wird. 
Von Haus aus furchtsam, verliert er indes die Schiichtern- 
heit bald in der Stadt. Spiel und Trunk liebt er iiber 
alles und bringt darin schnell und gern durch, was er sich 
muhselig erworben hat.

Ihr Landsmann Valderama riihmt die Huasos ais edel, 
freigebig und nicht ohne geistigen Schwung. Der Huaso 
liebt es, seine Kumpane in der Chingana (Quechua), der 
Landkneipe, zu bewirten und pflegt im intimen Kreise zum 
bilderreichen, geschickten Redner aufzutauen, dem es an 
guten Einfallen und bissigen Pointen nicht gebricht. Die 
Begabtesten erwerben groBe Beliebtheit und ,Anhang ais 
Barden, Palladores, bald in mehr oder minder melan- 
cholischen Liebesliedern, Tonadas, bald in romanzenhaften 
Corridos oder lieber noch in den messerscharfen, auf 
Frage und Antwort gestellten Pallas, improvisierten 
kurzeń Strophen, brillierend. Da werden dann gelegent- 
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lich wahre Sangerstreite ausgefochten, und es ist vor- 
gekommen, da!3 sich der Unterlegene aus Gram das Leben 
nahm.

G a y hebt noch einen anderen Charakterzug hervor, 
der ungemein weittragend ist: Der Huaso besitzt einen 
unbesiegbaren Widerwillen gegen das soziale Leben, es 
fehlt ihm vollstandig der Genossenschafts- und Gemein- 
sinn, welcher die Glieder der kleinsten und gróBten Ge
meinwesen in Kulturstaaten auszeichnet, und dem diese 
ihre Eigenart und Bliite verdanken. Noch heute liebt er 
wie der Araukaner die Abgeschlossenheit. Das ungefahr 
wurde 1862 gedruckt. Ich glaube, inzwischen hat sich der 
Widerwillen gegen volkreiche Siedelungen vermindert, 
wenigstens ist der Zuzug in die Stadte andauernd sehr 
bedeutend. Indessen lafit sich der eigenbrótlerische 
Charakterzug ais Erbteil vielfach erkennen.

Der Chilene ist wenig geneigt, Koalitionen zu bilden. 
Erst in neuester Zeit gelang es der unablassigen Agitation 
von Auslandern, die Handwerker und Arbeiter teilweise 
zu organisieren. Auch die jungst geschaffenen Studenten- 
verbande sind auBerst locker, und die Macher Fremde. 
Am liebsten wiirde jeder fur sich sorgen und der Gesamt- 
heit entrinnen. Der Chilene hat im allgemeinen wenig 
Lokalpatriotismus und, wie ich glaube, auch nicht viel 
Heimatsinn. Ich habe haufig beobachtet, da!3 sith jugend- 
liche Personen, welche sich von auswarts nach Santiago 
verdungen hatten, wohl nach ihrer Mamita oder einem 
ihrer Geschwister zuriicksehnten, aber nicht nach der 
heimatlichen Scholle, iiber dereń Riickstandigkeit sie 
sogar verachtlich redeten. Ubrigens kennt ihre Sprache 
nicht einmal ein Wort fur Heimat, denn el hogar besagt 
nicht dasselbe.

Der Chilene ist Antivereinler. Es gibt frei- 
lich uberall einen Klub, aber es fehlen jene kleinen, gemiit- 
lichen Zirkel, an denen unser geselliges Leben vielleicht 
iiberreich ist. Man beachte, daB in der gesamten 
Studentenschaft nur eine Korporation vorhanden ist, und 
sich zu dieser, welche etwa 15 Mann zahlt, jungę Leute 



183

auslandischer Abstammung (meist deutscher) zusammen- 
schlossen. ,,Es ist traurig, daran zu denken, daB wir nicht 
in einer Familie von Brudem leben, sondern in einer 
kalten Gemeinschaft (fria colectividad), in welcher uns 
nur Egoismus und Gleichgultigkeit begleiten.“ So klagte 
Mont-Calm, ein chilenischer Literat. Der Chilene 
hat noch weniger Sinn dafiir, etwas fiir die Zukunft eines 
Gemeinwesens zu tun, da bei ihm die weitere Liebe kaum 
iiber den engen Kreis seiner Blutsverwandten, geschweige 
seiner eigenen Tage ihinaus gewachsen ist. In der Tat, 
wenn man Santiago verlaBt, das der Nationalstolz etwas 
aufgedonnert hat, wird man nur noch selten jene óffent- 
lichen Betatigungen fiir die Salus publica vorfinden, in 
denen bei uns Flecken und Stadte miteinander wett- 
eifern. —

Nach fiinf Tagen waren wir reisefertig. Unsere kleine 
Karawanę setzte sich am Morgen des 7. Januar in Be- 
wegung und bestand auBer dem Praparator und mir aus 
einem schon ein wenig ergrauten Fiihrer und einem jungen 
Huaso, dem Vermieter und Beaufsichtiger der Tiere. Wir 
brachen mit 3 Pferden und 7 Maultieren auf. Fiinf der 
letzteren trugen Ausriistung und Proviant.

Was hat man in die Kordillere mitzu- 
n eh m en? Ein Zelt und einen Schlafsack aus Schaf- 
fellen. Das Zelt darf so einfach wie móglich sein. Und 
an Nahrungsmitteln: 1. Charqui (Quechua), d. i. an der 
Sonne gedórrtes, leicht gesalzenes Ochsen- oder Kuh- 
fleisch. Man bekommt es in breiten, unregelmafiigen, 
aber diinnen Stiicken. Der Charqui wird vor dem Ge- 
brauch ein wenig geróstet und alsdann zwischen Steinen 
ziemlich fein zermahlen oder nur grób zerquetscht. 
Ersteren iBt man roh, letzteren in der Suppe, dem Val- 
diviano. 2. Harina tostada. Sie ist kaum minder wićhtig, 
denn das geróstete Weizenmehl bildet ein anderes Haupt- 
nahrungsmittel des Volkes. Die Eingeborenen nehmen es 
regelmaBig anstatt Kaffees ais erstes Fruhstuck mit kaltem 
Wasser oder lieber noch mit Milch und reichlich Zucker. 
Sie riihren sich alsdann einen U1 p o an. 3. Grasa, Rinder- 
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talg, mit dem der Valdiviano gefettet wird. 4. Brot, und 
zwar kleine, rundliche Grasabrote. Wir versahen uns, 
einen Monat ins Auge fassend, mit 100 Stiick, die zwar 
rasch steinhart werden, aber in der trockenen, chile
nischen Sommerluft nicht verderben. 5. bis 7. Kartoffeln, 
Reis undZwiebeln, um dem Valdiviano die nótige Rundung 
geben zu kónnen. Mit Zwiebeln darf man nicht knausern, 
denn die schatzt der Chilene sehr. 8. und 9. Rohes Mehl 
und Schweineschmalz zum Backen von Zopaipillas, 
einem guten und sehr beliebtenErsatz fiir Brot. Auch die 
besseren chilenischen Familien backen sie an regnerischen 
Wintertagen in jener behaglichen, halben Feststimmung, 
in der man bei uns wohl Krapfen schmort. 10. bis 12. Salz, 
spanischen Pfeffer (Aji) und sehr viel Zucker Der 
Chilene will seine Speisen und Getramke pfefferig oder 
siiB. Man wird ihm nie etwas zu siiB machen. Wenn 
man zum erstenmal sieht, welche Anzaihl Zuckerstiickchen 
in eine Tasse Kaffee oder Tee versenkt werden, glaubt 
man, der Betreffende sei geistesabwesend. 13. bis 15, Kon- 
densierte Milch, Tee und Kaffee. Der niedere Chilene 
liebt den Kaffee sehr und zieht ihn dem Tee vor, aber 
beides ist ein Luxus und soli fiir die Peone auch ein 
Sonntagsextra bleiben. 16. und 17. Kasę und Ólsardinen. 
Letztere waren Delikatessen fiir unsere Begleiter. Auch 
das Ó1 wurde noch sorgfaltig ausgeschliirft. 18. bis 
21. Streichhólzer, Lichte, Tabak nebst Papier fiir Ziga- 
netten. Der Huaso ist leidenschaftlicher Zigarettenraucher. 
Der Tabak ist nicht langfaserig, sondern kriimlig wie 
Pfeifentabak. 22. leisten wir uns ein Dutzend Biichsen der 
wohlfeilen und doch so vorziiglichen, eingemachten chile
nischen Pfirsiche, Durasnos; wir haben diese Last nicht 
bereut. 23. Ein FaBchen Wein; auch das hat Verwendung 
gefunden. — Dagegen haben wir einen Schinken wieder 
unversehrt heimgebracht. Niemand von uns zeigte Ver- 
langen nach ihm.

1 Der Zuckerkonsum betrug vor dem Kriege (1913) pro Kopf 
24,5 kg. Jener von Mais, Hulsenfriichten und Reis zusammen 21,5, 
von Fleisch 44 kg.
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Das Reisen in Chile ist umstandlicher und teurer 
wie in manchen anderen Teilen Sudamerikas, z. B. Kolum- 
bien, wo sich Dórfer und Herbergen bis an die Schnee- 
grenze hinaufziehen und man iiberall einfache Unterkunft 
und Bekóstigung bekommt. In Chile dagegen bedarf es, 
wenn man von der StraBe abweicht, des geschilderten 
Trosses; eine Folgę der Latifundienwirtschaft.

Die LandstraBe, welche wir, Curicó hinter uns 
lassend, nach Osten einschlagen, ist, wie meistens in 
Chile, eine Pappelallee mit derart dicht gepflanzten 
Baumen, daB sie eine natiirliche Einfriedigung der Weiden 
und Weizenfelder bilden, dereń wir nur hin und wieder 
durch einen Spalt ansichtig wurden. Denn zwischen den 
Alamos (Pappeln)1 hat sich die Zarzamora (Brombeere) 
mit ihren schwarzgriinen, stacheligen Rankenmassen ein- 
geflochten. Die dichten, grtinen Mauern rechts und links 
spenden zwar in gewissen Tagesstunden Schatten, machen 
aber das Reisen monoton und vermehren die Lastigkeit 
des Staubes, da er nicht entweichen kann. Alle Land- 
straBen Chiles sind sommers mit etliche FuB hohem 
Staube und winters mit der entsprechenden Schlamm- 
schicht bedeckt. Wo ein Bach den Weg kreuzt — eine 
Briicke fehlt —*, schimmert das lichte Laub der Trauer- 
weide, die wir regelmaBig bei den schwarzbraunen, 
niedrigen Hiitten antreffen, welche ófters die Pappeln- 
schnur unterbrechen, Jedoch haufiger befinden sich die 
wenigen und armlichen Wohnungen versteckt hinter der 
Pappelnwand, und nur das Klaffen der Hunde verrat sie. 
Wir reiten schon im Bereich des GroBgrundbesitzes; die 
Anwohner sind Inquilinos. Und Inąuilinos, Abkómmlinge 
fruherer Leibeigener, sind auch die Bewohner der mageren 
Órtchen Romeral, Villa Alegre, El Guaico und Calabózo, 
die sich mit kaum einem halben Dutzend jammervoller 
Ranchos vorstellen, und die man trotzdem auf der Kartę 
findet, wohl damit sie nicht allzu leer bleibt.

1 Die italienische Pappel, der haufigste Kulturbaum Chiles, ist 
erst 1804 eingefiihrt worden und liefert heute alles leichte Tischlerholz.
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In etlichen der Ranchos wird ein kummerlicher Wirts- 
betrieb mit dem Ausschank von Wein und Chicha aus- 
geiibt, auch kann man meistens etwas Kasę und Brot 
bekommen. Durch das 1902 entstandene Alkoholgesetz 
ist derselbe ruiniert, da die Konzessionssteuern (Patente) 
viel zu hoch sind, und seitdem im Aussterben begriffen. 
Die Erlaubnis zu allem, was ein Inquilino in Handel und 
Wandel beginnt, hangt iiberdies vom Gutsherrn ab und 
kann jeden Augenblick widerrufen werden. Eine der- 
artige Unselbstandigkeit lahmt naturgemaB die gewerb- 
liche Betatigung der Unternehmungslustigeren unter ihnen. 
So darf man sicher sein, auf alle Fragen, ob es dies oder 
jenes gibt, ein stereotypes ,,No hai!“ — „das gibt es 
nicht!" — ais Antwort zu erhalten. Es sind Statten der 
Trostlosigkeit, der Anklage gegen den brutalen Egoismus 
einer kleinen, aber heute noch allmachtigen Kastę.

Bei Calabózo (der Kerker) erreichten wir etwas nach 
Mittag den FuB der Kordillere. Von nun an wird 
der Weg frei, die Pappeln bleiben zuriick, wir reiten im 
Tal des Rio Teno, den wir vorlaufig zur Linken haben. 
Der Rio Teno, ein wilder Gebirgsstrom, der wasserreich 
der Ebene zubraust, entspringt einem See, welcher 3047 m 
hoch in nachster Nahe des Planchopasses, inmitten ewigen 
Schnees, gelegen ist und eine Ausdehnung von 3,2 qkm 
besitzt. Nunmehr wird der Weg erfreulich, die reiche 
Vegetation der Vorkordillere beginnt, und mit ihr ent- 
faltet sich auch das Tierleben.

Die Felsabhange, welche wir zur Rechten streifen, 
stehen im Schmucke der prachtigen, gelben Blutenbiischel 
der Pantoffelblumen (Calceolaria), orangefarbener, violett 
getupfelter Gauklerblumen (Mimulus) und leuchtend 
rotgelber Amaryllideen. Stark duftende Straucher und 
Baume treten auf. Der Bóldo (Boldoa fragrans) 1, ein un- 
gemein dicht belaubter Baum mit glanzenden, aroma- 
tischen Blattern und Fruchten, die wirksam bei Leber- 

1 Fam. Monimiaceae.



187

leiden sein sollen; der ebenfalls heilkraftige Culen 
(Psoralea glutinosa), ein zierlicher Strauch der Legu- 
minosen, bei dem Rinde, Blatter und Bliiten einen an- 
genehmen, aber intensiven Duft ausatmen, und der streng 
riechende Parąui (Cestrum parąui), eine Solanacee. 
Zwischen diesen iiberall Maquigebiische (Aristotelia 
maqui)i, dereń Zweige schon voll von den begehrten, blau- 
schwarzen Beeren sind.

Auf den auBersten Zweigspitzen eines Maąuistrauches 
wiegt sich die reizende Lóica (Trupialis militaris), der 
Trupial Chiles, ein dunkelbraun gefiederter, amselgroBer 
Vogel, dessen Mannchen mit seiner lebhaft roten Kehle 
und Brust eine der schónsten Erscheinungen der heimi- 
schen Ornis vorstellt. Oder es begriiBt uns die unschein- 
bare graue Tenca (Mimus thenca), die Singdrossel Siid- 
amerikas, von der Claude Gay entziickt meint, daB 
sie mit der Nachtigall an suBem, melodienreichen Gesange 
wetteifere und ohne Zweifel der beste Sanger der Neuen 
Welt sei. Auf unserm Pfade bewegt sich hiipfend ein 
Diuca-Parchen fort, um alsdann aufzufliegen und von dem 
Telegraphendrahte aus (der sich noch bis nach Los 
Quefies fortsetzt) unsere Karawanę zu beobachten. Es 
kehrt uns seine weiBen Vorderseiten zu; das iibrige Ge- 
fieder ist rein aschfarben. Die Diii ca (Diuca grisea) 
besitzt die fróhliche Munterkeit ihrer Sippe, der Finken, 
in hohem Grade. Sie ist gróBer ais ihre europaischen Ver- 
wandten, aber wie diese immer bereit zum Tirilieren. 
Sie singt: „Jo, jo, schiu-schiro-schiri, schiu.“ Mit dem 
Nahen der Morgenróte erwacht sie und stimmt, nicht 
selten zu kleinen Banden vereinigt, ihr erstes Konzert an. 
Andres Bello, der Sprachforscher, Staatsmann und 
Dichter, Venezolaner von Geburt, welcher in Chile eine 
zweite Heimat fand1 2, hat der Diuca in seiner Ode an den 
18. September, Nationaltag seines Adoptiv-Vaterlandes, 
eine Strophe gewidmet:

1 Fam. Tiliaceae.
2 In Chile von 1829 bis 1865.
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Dia feliz! Cuaiido asomó la aurora
Sóbre la ajigantada
Cabeza de los Andes, i la Dińca 
Te canto la alborada.

O hehrer Tag, an dem die Morgenróte 
Sich um der Anden Riesengipfel schlingt! 
O Tag des Gliicks, an dem die Morgenróte 
Die Diuca dir in dein Erwachen singt!

Der Weg steigt von Calabózo nach Los Quenes all- 
mahlich an. Die Felsen bestehen aus andesitischen Kon- 
glomeraten und Tuffen. Los Quen.es befindet sich 44 km 
óstlich von Curicó am ZusammenfluB des Rio Teno und 
Claro; letzterer kommt aus einem siidlichen Seitental 
vom Planchon. Die Siedelung zahlt etwa ein Dutzend arm- 
licher Hiitten, aber etwas entfernt von ihnen erhebt sich 
ein hoher Bau aus weiBem Stein, der an diesem Orte iiber - 
aus fremdartig wirkt: der Resguardo, die Zollstation; er 
beherbergt auch das letzte Post- und Telegraphenamt. Man 
wird desselben schon in der Ferne ansichtig; mit seinen 
leuchtenden Mauern und glitzerndem Zinkdach inmitten 
der romantischen Gebirgswelt den Eindruck eines 
Schlosses erweckend, das sich vielleicht ein reicher 
Sonderling zur Weltflucht in dieser wilden Einsamkeit 
erbaute.

Der Cajon, d. i. die Schlucht, in der wir hinaufritten 
und die wir bis zur argentinischen Grenze verfolgen 
werden, gehórt nebst dem des Rio Claro drei Brudem 
Lazcano: Prudencio, Agustin und Fernando. 
Letzterer war lange Jahre Senatsprasident und jiingst 
Prasidentschaftskandidat. Das Tenotal ist im Besitze 
Fernandos, wahrend Agustin die linkę, Pru
dencio die rechte Seite des Rio Claro einnimmt. Wir 
beabsichtigten, spater dem Cajon des Rio Claro einen 
Besuch zu machen, weil er unberiihrter ist, wurden aber 
schon in Santiago unterrichtet, daB er vom Eigentiimer 
gesperrt sei. Friiher hatte in diesem der bessere Weg 
zum Peteróa hinaufgefiihrt. Wir versahen uns also mit 
einem Empfehlungsbriefe Don Fernandos an seinen 

Quen.es
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Bruder Prudencio und erachteten uns so gut aus- 
geriistet ais móglich. Wer aber beschreibt unser Er- 
staunen, ais Don Prudencio, ein altlicher Herr, uns in 
Romeral, wo er seinen standigen Wohnsitz hat, den Brief 
des Bruders wutentbrannt zerrissen vor die FiiBe warf 
und sich in einen Strom von Beleidigungen ergoB, von denen 
auch einige uns trafen, die wir es gewagt hatten, ihm mit 
einem Briefe dieses Menschen, der doch bekanntlich der 
gróBte ,Farsante‘ (PossenreiBer) Chiles sei, unter die 
Augen zu treten. Ein uns unbekanntes Stiick Familien- 
zwistes, wahrscheinlich politischen Ursprungs, wie so 
haufig in Chile, enthiillte sich in briisker Form; eine 
Seltenheit bei dem im allgemeinen sehr gemessenen 
Charakter der chilenischen Aristokraten. Ubrigens gab 
er schlieBlich die gewiinschte Erlaubnis.

In Los Quenes trafen wir auf eine groBe Anzahl 
Inquilinos aus der Hazienda Don Prudencios, die sich 
bereits mehr ais erlaubt gtitlich an Chicha in einem Don 
Prudencio gehórenden Ausschank getan hatten. Es 
war ein rótlicher, stark zu Kopf steigender Most. Die 
Huasos gaben sich larmend und schreiend der Torp e- 
adura hin: sie suchten sich gegenseitig mit ihren Pferden 
von dem glatten Baume abzudrangen, welcher, der Lange 
nach auf niedrigen Pfosten ruhend, die Schenke gegen die 
StraBe absperrt. Das Torpearen versetzt die Reiter in 
die gróBte Aufregung, die Pferde schaumen und bluten 
unter der erbarmungslosen Marter der riesigen Sporen- 
rader und den unausgesetzten Schlagen. Natiirlich geht 
auch dieser Kampf um Geld und Chicha. Die Zuschauer 
wetten.

Obwohl uns unsere Tagesleistung befriedigte und der 
Abend herniederkam, konnte ich mich nicht dazu ver- 
stehen, inmitten jener wtisten, angetrunkenen Rohlinge 
zu nachtigen. Das Kammerlein, welches eventuell dazu 
hatte dienen kónnen, war so leicht gebaut, daB es kaum 
einem FuBtritt standgehalten hatte; Beąuemlichkeiten, wie 
ein Bett, gab es nicht. So brachen wir nach kurzer Rast 
auf und langten mit der Dunkelheit in La Jaula an.
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Wir wiirden La Jaula ais ein Vorwerk bezeichnen. 
Ich hatte bestimmt angenommen, auch hier fur Geld und 
gute Worte ein Nachtquartier zu bekommen. Die ganz 
reprasentablen Gebaude bestarkten mich darin. Um so 
unangenehmer tiberraschte mich der rundweg abschlagige 
Bescheid, Es blieb nichts anderes ubrig, ais uns auf einer 
Wiese auszustrecken, die vom Kordillerenwinde be- 
strichen wurde, der so eisig vom Hochgebirge herabkam, 
daB mich ein krampfartiger Schuttelfrost befiel, ehe ich 
mich noch in meine Schaffelle retten konnte. Nachdem 
das Gesprach der Leute verstummte, die sich am offenen 
Feuer einen ImbiB bereitet hatten, war der brausende 
Teno das einzige, was man hórte. Uber uns wólbte sich 
der Sternenhimmel, den kein Wólkchen triibte, mit dem 
Orion und stidlichen Kreuz. So hob die erste Nacht an 
in der Kordillere, der noch 29 folgen sollten. Die erste 
war keineswegs die schlechteste.

Am andern Morgen, wo wir mit Sonnenaufgang 
riisteten, iiberzeugten wir uns, wie zutreffend der Name 
Jaula (Kafig) fur diesen Ort war, den FluB und Gebirge 
derart eng umgrenzen, daB ein wenig Mauerwerk genugte, 
ihn vollstandig abzusperren.

Bisher hatten wir noch hin und wieder Hiitten an 
unserer StraBe angetroffen, welche zurzeit von allerlei 
Stadtleuten bewohnt wurden, meist Schwindsiichtigen, 
die ihre Betten im Freien aufschlugen. Regenschauer sind 
jetzt nicht zu befiirchten. Von nun an wird die Land- 
schaft noch sehr viel verlassener.

Schon hinter Los Quenes beginnt der W a 1 d der 
Kordillere, der uns in dieser Breite (35°) bis in 
Hóhen von etwa 1700 m folgt. Er unterscheidet sich 
wesentlich von dem des entsprechenden Kiistengebirges 
durch das Fehlen von Bellota, Tique und der Myrten- 
baume, von denen nur ein einziger zierlicher Vertreter, 
der Arrayan (Myrtus cheąuen), erschienen ist. Dagegen 
besitzen die Bosques der Anden Zapfentrager. Die uns 
auch hier in ihren Schatten aufnehmenden Charakter- 
baume der Anden Mittelchiles sind Canelo, Litre, Quillai, 
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Maiten, Lingue, Peumo und Bóldo. Alle sind immergriin. 
Canelo und Bóldo haben wir bereits kennengelernt. Der 
Litre (Lithraea caustica)1 ist nur ein kleinerer Baum, wel
cher kaum mehr ais 7 m hoch wird, sich sehr stark ver- 
zweigt und in ein braungriines Laubgewand von groBen, 
ganzrandigen und lederartigen, gegenstandigen Blattern 
hiillt. Er liefert ein eisenhartes Holz, macht sich aber 
durch seine giftigen Blatter recht gefiirchtet. Bei manchen 
Personen rufen sie bei bloBer Beriihrung lebhafte Ent- 
ziindungen der Haut hervor. — Der Quillai (Quilldja 
saponaria), eine Rosacee, gilt ais einer der wertvollsten 
Baume Chiles. Seine Rinde schaumt mit Wasser wie 
Seife und enthalt tatsachlich den Seifenstoff, das Saponin, 
der sich auch extrahieren laBt. Quillairinde ist ein 
famoser Fleckenreiniger, vorzuglich zur Wasche wollener 
und seidener Stoffe und wird in bedeutenden Mengen 
ausgefuhrt. Auch das mittelharte Holz schatzt man fiir 
feinere Arbeiten. Die schuhartigen, hólzernen Steigbugel 
der HuasoS, welche mit reichgemusterten Ornamenten in 
Kerbschnitzmanier verziert zu sein pflegen, werden aus 
dem weifien Quillaiholz angefertigt, und zwar meistens von 
geschickten Burschen auf dem Lande. Auch in Los 
Quenes habe ich auf der Riickreise einen solchen Kunstler 
bewundern kónnen. Der Quillai erreicht bis zu 10 m 
Hóhe und ausnahmsweise gegen 2 m Dicke. Ófters ver- 
morscht er vollstandig im Innern, was seinem Woihl- 
befinden keinen Abbruch tut. Er ist nicht besonders dicht 
verzweigt und die Astę gehen stark auseinander. Seine 
elliptischen, glanzenden, hellgriinen, lederartigen Blatter 
sind ganzrandig oder unregelmaBig schwach gezahnt und 
wechselstandig. Ende Januar sahen wir ihn im Schmucke 
weiBer Bliitchen, die sich zu kleinen Trauben vereinigen. 
Der Quillai steigt von seinen Genossen mit am hóchsten 
(weiter nórdlich uber 2000 m) in das Gebirge hinauf. 
Leider wird ihm von den Rindensuchern (Cascarilleros) 
arg zu Leibe gegangen, denen wir mit ihren schwarz- 

1 Fam. Anacardiaceae.
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braunen Lasten oft begegnen. Friiher entrindeten sie die 
Baume meistens nur so weit, ais sie langen konnten.

Der grazióseste unter den Waldbaumen Mittelchiles, 
die ihre undurchdringliche, schwere Belaubung meistens 
geradezu panzert, so daB sie, von der Sonne getroffen, 
wie der Peumo, einer kompakten, strahlenden Erzmasse 
gleichen, ist der Maiten. Die erste Silbe des Namens ist 
ein Omen: es ist ein mailicher Baum, leicht und luftig 
wie die Birke. Das helle, weiche Laub der schlanken 
Blatter fliefit an seinen Zweigen herab, die sich wie bei 
der Trauerweide in langen Strahnen niedersenken. Aber 
die Astę des Maitens streben kraftig auseinander und 
kiihn in die Hóhe, und so vereinigt dieser Baum das Lieb- 
liche und Starkę in seltener Weise. Der Maiten (May- 
tenus boaria, Fam. Celastraceae) reckt sich bis zu 14 m 
empor und wachst selten gesellig. Seine weiB-purpurnen 
Bltiten erscheinen schon im Friihjahr, aber sie sind klein 
und sprieBen einzeln. Das nach auBen weiBe, nach innen 
zu rótliche Holz ist hart und geschmeidig und fur Tischler- 
arbeiten geschatzt. Lingue (Persea lingue) und Peumo 
(Cryptocarya peumus) sind riesige Lorbeerbaume, welche 
eine Hóhe von 25 m erreichen kónnen. Beide besitzen 
eine ungemein dichte und glanzende Belaubung. Ihr Holz 
ist hart; besonders das des Lingue, von dem es eine weiBe 
und rotę Sorte gibt, wird in letzterer Qualitat wegen 
seiner Hartę und Elastizitat sehr begehrt und auch zum 
Schiffsbau verwandt. Die Rinde beider, aber wiederum 
vornehmlich des Lingue, spielt die wichtigste Rolle in der 
Gerberei. Man extrahiert sie fabrikmaBig nebst der- 
jenigen des Muermo in Valdivia- Dagegen liefert nur der 
Peumo eBbare rotę, groBe Friichte, die ihn wundervoll 
schmiicken, gern verzehrt von den Landleuten, nachdem 
sie dieselben etliche Zeit in warmem Wasser ausgezogen 
haben, um einen bitteren Beigeschmack zu entfernen. An 
lichten, steinigen Stellen wachst haufig ein kleiner 
Strauch, der Colihuai (Colliguaya odorifera), dessen 
Holz und Blatter, namentlich wenn sie verbrannt werden, 
einen starken Duft erzeugen. Sie enthalten einen giftigen 
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Milchsaft, mit dem die Indianer fruher ihre Pfeile be- 
strichen. Er gehórt zu den Wolfsmilchpflanzen und ist 
der Wirt eines bronzefarbigen Prachtkafers (Ectinogonia 
buqueti),

Von La Jaula verengt sich das Tal des Teno, welches 
sich dort rechtwinkelig nach Siiden gewandt hat, mehr und 
mehr, Unser Weg verwandelt sich in einen schmalen 
Saumpfad, der ófters beinahe von den Wassern des Flusses 
genetzt wird, meistens jedoch in betrachtlicher Hóhe an 
Dioritwanden und oft jah abfallenden Triimmerhalden 
entlang lauft. Gegen Mittag erreichten wir den w i 1 - 
desten Teil des Tenotales, eine Art Hóllental: 
die machtigen Berge, welche mit gewaltigen Felswanden 
steil abfallen, treten unmittelbar an den FluB heran. Das 
nackte Gestein baut sich stockwerkartig iibereinander 
und ist derart zerspalten und zersćhlissen, daB ,es an 
vielen Stellen wie aus Saulen zusammengesetzt erscheint. 
Die Nischen in schwindelnder Hóhe sind angefiillt mit 
dem Schutt zertrummerter Berggipfel, der sich in die 
Tiefe zu ergieBen droht. Die Vegetation vermochte nur 
in Gestalt einiger Farne hier und dort FuB zu fassen. 
Durch diesen FelsenengpaB bricht sich donnernd der Teno 
Bahn, dessen głetschergrune Wasser wie im bacchan- 
tischen Taumel vorwarts sttirmen. Hoch hinauf spritzen 
und stauben seine sich baumenden Wellen, so daB die 
Luft von spruhendem NaB geschwangert ist und die Sonne 
ihr buntes Spiel mit dem farbigen Bogen treiben kann. 
Dem Pfade Raum zu gewinnen, wurde der Fels gesprengt, 
aber trotzdem muBten unsere Tiere durch die Fluten.

Dicht hinter dem Durchbruch des Teno, dessen Tal 
sich alsbald wieder weitet, nahm ich zum erstenmal jenes 
scheltende, nur den Papageien eigene Schreien in den 
Liiften wahr und sah ein Parchen, den FluB kreuzend, auf 
die hohen Schotterterrassen zufliegen, die in einiger Ent- 
fernung unsere Gebirgsschlucht abschlieBen. Die larmen- 
den Gesellen waren Loros, im Indianischen Tricagiies 
geheiBen (Cyanolyseus byroni), welche in jenen senkrecht 
abfallenden Geróllwanden in Erdlóchem nisten, Man

Biirger, Acht Lehr- und Wanderjahre in Chile. 13 
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hórte die Jungen die Alten begriiBen. Der Tricagiie ist 
dunkelolivenfarbig und wird iiber m lang, bewohnt aber 
nicht nur Chile, sondern auch Argentinien und Paraguay. 
Mein Interesse wurde indes von jenen ubermiitigen Schrei- 
halsen abgelenkt, dem Teno zu, welcher gerade iiber 
einige Steinkolosse hinwegsetzte, denn in dem Gischt 
bewegte sich ein Vogel, gaukelte auf den wilden Wassem, 
tauchte in sie unter und ergótzte sich in dem dahin- 
stiirmenden Elemente, wo man meinte, daB es alles 
Lebende augenblicks zermalmen miiBte. C o r t a - 
corriente, die Stromdurchschneidende (Rhaphipterus 
chilensis) 1 heiBt er und gehórt zu der Familie der Sager 
(Mergidae). Die Stromkreuzerin sieht wie eine Ente aus 
und besitzt dereń GroBe. Sie ist ein sehr hiibscher, bunter 
Vogel mit gelbem Schnabel, weiBem Hals — das WeiB 
durchsetzen ein Paar schwarze Langsstreifen —, Schwarz 
und weiB geschecktem Riicken, schwarzer Brust und 
braunem, schwarzgetiipfelten Bauch. Auf den Fliigeln 
folgen sich Schiefergrau, Griin und Braun, voneinander 
durch weiBe Saume getrennt. Der Biirzel ist schiefer- 
farben, der kurze Schwanz braun. Die Fliigel bewehrt 
ein starker, spitzer Sporn. Dieses merkwiirdige Geschopf 
lebt einzeln und immer in bedeutender Hóhe in den 
reiBenden Strómen der chilenischen Anden. Gay meint, 
daB es zwischen 1200 und 1700 m am haufigsten sei und 
nur bei strenger Kalte ausnahmsweise bis auf 500 m 
herabkomme. Die Cortacorriente ist ungemein scheu. 
Beim geringsten Gerausch taucht sie unter, um erst, weit 
entfernt, wieder zu erscheinen.

1 Auch Merganetta armata Gould.

Im niedrigsten Gestrauch nistet das kleine, braune 
Taubchen der Kordillere, die Tortolita cuyana (Colum- 
bula picui), welches am liebsten auf dem Boden umher- 
lauft, darin dem Turco und Tapaculo nachahmend. Der 
Turco (Hylactes megapodius) ruft seinen NamCn und ,der 
Tapaculo (Pteroptochus albicollis) verdankt ihn der 
Gewohnheit, den Schwanz steil aufwarts zu tragen, denn 
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er bedeutet: „Bedecke den Hinteren!" Beide sind hier 
sehr zu Hause, und wir sehen diese braunen, kraftigen, 
hochbeinigen Vógel mit dem kurzeń, emporgerichteten 
Schwanze haufig auf den kahlen Abhangen hin und ber 
schieBen, bis sie bei unserem Herannahen halb laufend, 
halb fliegend unter lautem Rufen verschwinden. AuBer- 
dem scheuchen wir immer wieder kleine Banden des 
glanzend schwarzen chilenischen Stares, des Tordo 
(Curaeus aterrimus), und einer graubraunen, schwarz- 
kópfigen Drossel (Turdus fuscoater) auf. Wir hóren das 
Zwitschern des Anden-Stieglitzes, des Jilguero de la Cor- 
dillera (Chrysomitris uropygialis), der freilich, weniger 
bunt ais der unsere, sich mit Schwarz und Gelb begniigen 
muB, ferner des Chirihue (Sycalis aruensis), eines kleinen, 
braungelben Finken, und hoch iiber uns das der Schwalben, 
die mit den Papageien an den steiien Abhangen wohnen. 
Nahe dem Wasser nistet der kleine, schwarze, auf dem 
Riicken rotbraune Colejial (Centrites niger), ein chile- 
nischer Fliegenschnapper, welcher stets die Nahe der 
Fliisse aufsucht und an ihren Ufern und selbst in ihnen 
auf den Steinen umherhiipft, und der ihm verwandte, bis 
auf die schneeweiBen Schwungfedern rein schwarze, 
Runrun (Lichenops perspicillata).

Vor Los Cipreses hatten wir noch eine besonders 
beschwerliche Stelle, die Loma Alta iiberschreitend, zu 
bewaltigen. Der Saumpfad fiihrte in schwindelnder Hohe 
iiber nackten Fels, in den ófters Stufen eingehauen waren, 
am Grat des hohen, nach der FluBseite hin jah abfallenden 
Bergriickens entlang. Ein schneller Abstieg brachte uns 
nach Los Cipreses, wie La Jaula ein Vorwerk, in dem 
man, wie wir bald sahen, ein Weniges sate und besonders 
Vieh hielt, aber eine erklecklichere Einnahme wohl von 
den Passanten erzielte, die hier rasteten, und fiir dereń 
Tiere Talaje, d. i. eine Gebtihr fiir Benutzung der Weide, 
erhoben wurde. Es gab einen Tages- und Nachtobulus 
von je 10 Centavos das Stiick. Man konnte auch inner- 
halb des sogar mit Zink gedeckten Hauses nachtigen, 
natiirlich ohne Betten. Wir zogen jedoch die freie Natur 

13* 
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vor. In diesen Baracken pflegt es von Ungeziefer und 
besonders Flóhen zu wimmeln. Der Ort hat seinen Namen 
von den Zypressen (Libocedrus chilensis), welche noch 
heute hier wachsen. Auf der anderen Seite des Flusses 
sieht man einen jungen Bestand, dicht beim Hause einige 
alte, die aber einen ganz falschen Begriff von diesem herr- 
lichen Baume geben, da sie eine rundliche, bizarre Wipfel- 
krone auf haBlichem, mit diinnen Asten bewehrtem 
Stamme tragen. Wir werden sie in ihrer urspriinglichen, 
majestatischen Schónheit spater am Rio Claro kennen- 
lernen und wollen alsdann auf sie zurtickkommen.

Los Cipreses liegt in einem Talkessel. Im Siiden sieht 
man das breite Schneehaupt des Cerro Colorado (3500 m). 
Die Berge, welche uns rings umgrenzen, und dereń Riicken 
nach dem Teno abfallen, sind nur in ihren unteren Teilen 
mit Baumen und Strauchern ziemlich dicht bekleidet. Die 
Vegetation verliert sich schnell der Hóhe entgegen; der 
Grat ist nackt.

Worin besteht der eigentumliche Reiz der 
Kordillerienlandschaft? Wie wurde ein Maler 
sie malen?

Ich lasse ihn seine Staffelei an einem Punkte auf- 
stellen, den wir morgen beriihren werden. Dicht vor ihm 
senkt sich eine breite, fahlgelbe Erdschwelle gemachlich 
wie eine letzte Stufe in das Tal hinab. Sie ist in den 
leuchtend roten Schimmer von tausend feuerfarbenen 
Amaryllideen1 getaucht, welche blattlos aus dem Boden 
aufschossen, und der Rand einer Trummerhalde, die jene 
Schwelle noch erreicht hat, hiillt sich in die blau orange- 
farbenen Bliitenwogen einer Scrophulariacee2, dereń 
dichte Pracht der Wind bewegt. Dann folgt ein Durch- 
einander gewaltiger, loser Felsstiicke und wiederum eine 
machtige Schutthalde, bróckeliges Gestein und Grus, alles 
nackt; nur das Felsengewirr dicht vor uns ist grellgelb 
getupft durch die Bliitenbuschel der Calceolarien, und 
zerstreut leuchten, wie rubinfarbene Lichter, die groBen,

> Habranthus chilensis. 2 Schizanthus retusus. 
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einzelnen Bliiten der Renilla1. Wie Kulissen schieben 
sich von rechts und links schroffe Bergriicken vor und 
bedrangen den Strom in der Tiefe mit dem hellgrunen 
Wasser, daB er sich baumt und sein Gischt die langen 
Zweige des Maitens peitscht, der hart am Ufer aufwuchs. 
Ihre Flanken sind mit einem graugriinen, buschigen 
Pflanzengewirr bedeckt, aus dem aber iiberall der Fels in 
anstehenden Blócken oder iibereinandergeworfenen 
Massen hervorstarrt. Auf ihren Graten erblicken wir 
die Profile der von langem Schaft getragenen Kolben 
blaubliihender Chaguales2. Das ist die Nahe, In der 
Ferne sieht man die vielen Gebirgsauslaufer sich vor- und 
ubereinander schieben und vermag ihre abwechslungsreich 
gestalteten Riicken nach Osten und Westen oft so weit zu 
verfolgen, bis der Schnee sie kront. Sie sind fast kahl, 
aber das Gestein, aus dem sie gebildet, der Fels oder die 
Konglomerate, vielfach geschichtet, sind von verschieden- 
artiger Farbung, und die Sonne, die alles mit Licht durch- 
dringende chilenische Sonne, weckt die mannigfaltigen 
Farben, verleiht ihnen Kraft und gibt auch dem Toten 
und Trostlosen etwas Lebendiges. Den AbschluB unseres 
Bildes erzeugt ein gewaltiger Gebirgsstock, welcher sich 
breit und wundervoll gegliedert in den tiefblauen Ather 
hineinhebt. Der ewige Schnee fiillt seine Schriinde und 
Mulden, sein gezackter Grat aber und die Felsenschroffen 
treten blaugrau aus dem blendenden WeiB hervor. Und 
iiber allem strahlt der sattblaue Himmel, den kein 
Wólkchen triibt; nur wie ein Fahnchen lóst sich zuweilen 
ein weiBes Dunstgewebe von den Firnen, aber es ver- 
raucht im Aufsteigen.

Nirgend erblicken wir jene freundlichen Wiesen- 
matten, die sich in den Alpen bis an die Schneegrenze 
hinaufziehen, denn das Gras wachst staudenartig, in 
Biischel versprengt; nirgend kleidet Fels und Hangę 
jenes saftige Griin der Farne und Moose wie dort. 
Dagegen gewahrt man iiberall die gewaltigen Spuren der

Calandrinia discolor. 2 Puya alpesiris. 
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Zerstórung: es ist, ais ob der Schópfer seines Werkes 
nicht froh geworden, dasselbe wieder zusammenriitteln 
wollte, — Wie vieles Fremdartige und Gegensatzliche 
birgt die Natur! Die Blumen, welche aus dem nackten, 
steinharten Erdreich in riesiger Fiille aufspriefien ohne 
irgendwelches Griin, Die leuchtende Farbenpracht der 
Bliiten und der Artenreichtum auffallender Pflanzen- 
erscheinungen, die sich auf einem engen Raume zusammen- 
drangen, und dann wieder diese unabsehbaren, óden 
Steintriften und Bergeshange, Dazu kommt die Verlassen- 
heit, der weite, nur durch das Felsengebirge selbst be- 
grenzte Ausblick, die ungewohnte Deutlichkeit, mit der 
alles sich abzeichnet, und ais Folgę dieser die Unmittel- 
barkeit, mit der sich das Gewaltige, ob nah oder fern, 
dem Auge darbietet. Hier bin ich, bestaune mich!

Bei Los Cipreses bekamen wir den schónsten 
Schmetterling Chiles zu Gesicht, die prachtige 
Castnia eudesmia, die an unser rotes Ordensband erinnert 
und die blaubliihende Puya besucht. AuBerdem sahen wir 
vielfach eine kleine Varietat der Pyrameis carye, mit viel 
intensiver ais gewóhnlich ausgepragtem Schwarz und Rot, 
femer die kleine, gelbe Rumia aurantiacaria und drei ver- 
schiedene Satyrus-Azten.

Auch entdeckten wir einige Laufkafer, die 
schwarze Cal os oma uagans, den Cardbus chilensis, in der 
Varietat mit dem blaugriinen Protorax. Die Gattung 
Carabus (oder Ceroglossus) ist in Siidchile namentlich durch 
wundervolle Hóhenvarietaten in Goldgriin, Tiefdunkelgriin, 
Bronze verschiedener Tónung und Blau bis Blauschwarz 
reich vertreten, nach Norden geht sie indes nur wenige 
Meilen iiber den 350 hinaus. Ferner eine zu den Riissel- 
kafern gehórende graugriine Art von Platyapistes, welche 
seltsamerweise nur hier und fem an der Kiiste bei Con- 
stitucion gefunden wurde, Auch eine neue Art derselben 
Familie (Otidoderes buergeri Germain) belohnte die Jagd.

Auf den Wegen der niederen Kordillere gibt es kaum 
ein haufigeres Geschópf ais eine sehr groBe (4 cm lange), 
braunrote Grabwespe, welche meist dicht an der Erde 



199

hmfliegt (Sphex latreillii), An den Ufern der Bache und 
Strome bewegen sich Scharen der gesellig lebenden Arten 
der Gattung Bemł>ex, ebenfalls Grabwespen, die ihre Eier 
in den Sand legen und verscharren. Die Larven werden 
mit Insekten genahrt, welche ihnen die Eltern zutragen, 
nachdem sie dieselben betaubt haben.

Bei Los Cipreses beobachtete ich eine kleine H e u - 
schrecke (Oedipoda cinerascens), welche dem braun- 
gelb-rótlichen feinen Geróll, auf dem sie sich bewegte, in 
der Farbung vorziiglich angepaBt war. Eine andere (Oed. 
signatipennis), mit gelben, kraftigen Linien an Brust und 
Hinterleib, bewohnte nur das trockene Gras, wahrend sich 
eine dritte, reingrune Art ausschlieBlich im griinen Grase 
vorfand. Alle drei sind gemein und beleben denselben, 
mehrere Hektar groBen Weideplatz und halten sich 
dennoch stets raumlich voneinander getrennt. Im diirren 
Grase kommt hier noch ein anderes Anpassungswunder, 
namlich eine dunne, strohgelbe Gespenstheuschrecke 
(Proscopia), vor. Der Chilene nennt sie Palote oderCaballo 
del Diablo, Teufelspferd.

In Los Cipreses waren wahrend der Nacht noch 
einige Reisende angelangt, welche iiber den PlanchonpaB 
nach der argentinischen Stadt San Rafael wollten, so daB 
am Friihmorgen ziemliches Leben herrschte, namentlich 
bei der Belastung der Maultiere, was nie ohne kraftige 
Fliiche abgeht.

Auf unserer Weiterreise hatten wir einige Małe 
schóne Ausblicke in Seitentaler mit prachtigen Schnee- 
bergen im Hintergrunde. Wir sahen das zerkliiftete, 
spitze Haupt des Pichuante und das breite, dem Cerro 
Colorado ahnelnde Massiv der Gloria. Nach einigen 
Stunden erblickten wir Los Maitenes, ein Vorwerk, das 
sehr hiibsch zwischen Maitenen an dem 15 m hohen, ent- 
gegengesetzten Uf er des Teno liegt, und bald danach er- 
reichten wir eine ausgedehnte Ebene, eine alluviale An- 
schwemmung, die dicht mit Strauchern bestanden war. 
Wir befanden uns bereits in der Gestriippregion.
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Einen hervorragenden Anteil nimmt an der Zu- 
sammensetzung des hohen, aber lichten Busches ein 
Leguminosenstrauch, die Retama, der chilenische Ginster 
(Anarthrophyllum), von dem mehrere Arten der Hoch- 
kordillere eigentumlich sind, indem sie erst zwischen 1800 
und 3000 m auftreten, oft gewaltige, grabhugelartige Pol- 
ster erzeugend. Ferner ein S/winw-artiger Strauch, der 
Caman (Retamilia ephedra), sodann ein scheinbar ganz aus 
langen, spitzen, griinen Dornen zusammengesetzter Busch, 
der die Blatter bereits abgeworfen hat und den aller- 
fremdartigsten Eindruck macht (Discaria americana), eine 
Colletia, die ebenfalls dornig und kahl in die Luft starrt 
— alle drei Rhamnaceen —, und eine strauchartige, wohl- 
riechende Verbenacee (Diostea juncea) mit weiBen 
Bliitenrispen, die zurzeit von einer groBen Buprestide 
(Pithiscus souverbi) besetzt ist. Hier, und noch reichiicher 
bei Los Cipreses, wachst ein hoher Strauch, der an die 
Heide erinnert, in Wahrheit aber zu den Nachtschatten 
gehórt, der Pichi (Fabiana imbricata), und ein holziger 
Lippenbliiter, der Oreganillo (Gardoąuia gilliesii), dessen 
braune Zweige dicht in ein iiberaus kleinblattriges Laub 
gehiillt sind, das von zarten, weiBen Bliiten durchbrochen 
wird. Natiirlich fehlt es nicht an dem fur die chilenische 
Flora so charakteristischen Genus Baccharis, einer zwei- 
hausigen Komposite, welche hier unter anderen durch 
einen doldenartig verastelten Strauch vertreten ist, dessen 
zierliche, keilfórmige Blatter nur die Spitzen der Zweige 
bekleiden. Er steht zurzeit im Schmucke seiner seide- 
glanzenden, wolligen, weiBlichen Bliitenpinsel. Noch 
mehr aber zieht ein anderer Korbbliitler (Chuquiragua 
oppositifolia) unser Augenmerk auf sich durch die 
glanzend goldgelbe, gemeinschaftliche Bliitenhiille, die sich 
aus sehr groBen, stacheligen Blattern zusammensetzt und 
offenbar zur Klasse jener auf Anlockung von Insekten 
berechneten Schaugebilde gehórt. Aber leuchtender und 
prachtiger sind die Sonnenrosenstraucher mit ihren groBen 
und zahllosen, dunkelgelben Bliiten, welche der Chilene 
La Maravilla, das Wunder, nennt. Wir stehen in- 
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mitten iibermeterhoher Btische (Flourensia corymbosa), 
die ihre auf schwankem Stiel sitzenden Bliiten von 4 bis 
5 cm Durchmesser uns entgegenrecken. Sie werden nur 
noch iibertroffen von der Flor de Granada, der 
Mutisia. Dieses wundervolle Pflanzengeschlecht treffen 
wir ais einen graziósen Kletterstrauch mit graugriinen, 
tief ausgezackten und dadurch stacheligen, in eine kurze 
Rankę verlangerten Blattern und herrlichen, purpurroten 
Bliiten.

Zwischen dem Strauchwerk fehlt es auch nicht an 
niedrigen, meist einjahrigen Bltitenpflanzen, die 
sich durch satte oder leuchtende Farben auszeichnen. 
Allen voran die weithin sichtbaren, weiBen, groBen Bliiten 
einer stark nesselnden Loasacee (Caiophora coronata), 
Ferner gibt es prachtige Zieste (Stachys), blaurote Malven 
(Cristaria), gelbe, orangefarbene und dunkelviolette Pan- 
toffelblumen, darunter die Calceolaria arachnoidea und 
thyrsiflora, letztere mit sehr schmalen, linealen Blattchen, 
verschiedene Senecio-Arten, Tabakę (Nicoticma scapigera), 
so weit verbreitet in den hóchsten Anden, ein Santel- 
gewachs mit dicken, orangefarbenen Bliitenahren (Quin- 
chamalium linarisides), gelbviolett bliihende Berglinse 
(Phaca), von der einige Arten, z. B. nubigena, sich noch 
iiber 3500 m hinaus finden, und die wie von einem weiBen 
Filz iiberzogene Leuceria andryaloides, eine Komposite mit 
rosenroten Bliitenkópfchen. AuBerdem beobachtet man 
mehrere krautige Kletterpflanzen: die sehr hoch klim- 
mende, gelbbliihende Monjita (Scyphantus elegans), eine 
Loasacee (Loasa heterophylla), und eine reich verastelte 
und belaubte, im Schmucke langer Bliitenrispen prangende 
Bignoniacee (Eccremocarpus scaber), von den Eingeborenen 
Chupechupe genannt. SchlieBlich sei einer Immortelle 
(Triptilion spinosum) mit den himmelblauen, aber noch 
leuchtenderen Bliiten unseres VergiBmeinnichts gedacht, 
der zarten blau-purpurnen Bliite der Godetia cawanillesii, 
der rosig angehauchten des Rodalan (Oenothera mutica), 
beides Nachtkerzen, und des massenhaft vorhandenen 
purpurn bluhenden Sauerklees (Oxalis) sowie einer 
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reizenden, ebenfalls mit vielen Purpurbliiten aus- 
gestatteten Calandrinia, dereń schmale Blatter und etwa 
bis 20 cm hoher Stengel mit einem dichten Pelz feinster, 
weiBlicher Harchen bedeckt sind. Nun muB ich noch 
etliche Merkwiirdigkeiten erwahnen. Wir fanden zum 
erstenmal das Kordillerenveilchen (eine echte 
Vwla)t welches ein ganz apartes Aussehen hat, da die 
Blatter eine sehr dichte, fest zusammengeprefite Rosette 
von 3,5 cm Durchmesser bilden, die sich dem Boden an- 
druckt und einer holzigen Pfahlwurzel entspringt. Unser 
Veilchen hat rhomboidisch gestaltete, langgestielte Blatt- 
chen — die Stiele sind mit einem Wollpelz besetzt — mit 
hellrostfarbenen Unterseiten und stand bereits in den 
Samen. Die dreiteiligen Kapseln waren zum Teil geóffnet. 
Es hatte wohl schon im Oktober seine blauen, purpurnen, 
gelben oder weiBen Bliiten entfaltet. Ferner wachst 
hier stellenweise massenhaft ein Korbbliiter (Haplopappus 
peteroanus), welcher so stark Harz schwitzt, daB er sogar 
vóllig griin vortrefflich brennt, und endlich erblicken wir 
die wilde Kartoffeł (Solanum etuberosum) — wie ich 
meine, nicht ohne Andacht.

In diesem so mannigfaltig zusammengesetzten, nach 
seinem Leitgewachse Retamal genannten Busche larmten 
Tausende von Zikaden (Cicada rubrolineata) mit solcher 
Kraft und Ausdauer, wie ich es in Chile an keinem anderen 
Orte gehórt habe.

Zwischen Los Cipreses und dem Retamal hat sich der 
Teno sein Bett in Felsen gegraben, die ihn ais ein zer- 
rissenes und zertriimmertes Gekliift begleiten und in wild- 
verzerrten Massen aus ihm hervorragen. Der Ungestiim 
des Stromes ist noch bedeutend gewachsen. Trotzdem 
sahen wir wiederholt die Cortacorriente in seinen Wassern 
ihre Taucher- und Schwimmkunst iiben. Wir ritten nun- 
mehr, allmahlich ansteigend, dem Rio Mało entgegen und 
trafen zunachst auf verlassene Erzgruben, weiter hinauf 
jedoch, am Rio Vergara, auf die Minen von San Rafael, 
aus welchen wohl noch heute Kupferkies zutage 
gefórdert wird. Den Rio Yergara muBten wir iiber- 
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schreiten, da wir an dem Bergriicken seines rechten Ufers, 
der Cuesta de Vergara, entlang zu reiten hatten, um zum 
Pafi zu gelangen. Da es noch ziemlich friih am Tage war, 
bot die Durchfurtung auch fiir die Lasttiere keine Schwierig- 
keiten. Die vom Schnee gespeisten Fliisse schwellen von 
Mittag ab stetig an, um gegen Abend am wasserreichsten 
zu sein. — Wir beginnen jetzt den entscheidenden An- 
stieg, welcher uns in siidóstlicher Richtung auf beschwer- 
lichem und steilen Pfade stetig bergan fiihrt. In einer 
Nische, in die ein Wasserfall herniederstiirzt, habe ich 
die letzten hóheren Straucher und sogar noch 
ein Baumchen angetroffen, das sich mit einer Mutisia ge- 
schmiickt hatte. Es waren der ganz mit gelben Bliiten 
iiberzogene, stachelige Pało amarillo (Berberis montana) 
und der Olivillo, ein Baum, welcher zu den Rosaceen 
gehórt (Kctgeneckia angustifolia), aber durch die dichte, 
griine Belaubung mit den mattglanzenden, hellgrtinen, sehr 
langen und schmalen Blattern an eine Weide oder 01ive 
erinnert. In ihm, nicht rankend, sondern nur sich stiitzend, 
war die Afutwia linearif olia hinaufgeklommen, dereń nadel- 
fórmige Blatter der Haftorgane entbehren. Ihre orange- 
roten, groBen Bliiten leuchteten wunderbar prachtig aus 
dem lichten Griin des Wipfels hervor. Fiirwahr, ein 
schónes Bild, mit dem die Gestrauchregion von uns Ab- 
schied nahm!

Die Cuesta de Vergara ist aus Dioriten gebildet, die 
steil zum Flusse abfallen, an dem der Weg zunachst noch 
entlang fiihrt.. Aber er verengt sich stellenweis derart, 
daB der zwischen Fels und Wasser iibrigbleibende schmale 
Pfad kaum dem Pferde geniigt, Dann folgte das letzte 
Stiick bergauf uber hartes, rotes Gestein, und um 1 Uhr 
wateten unsere Tiere im ewigen Schnee. Eine Stunde 
spater bewegten wir uns wieder etwas abwarts und trab- 
ten einer sumpfigen Ebene entgegen. Punkt 2 Uhr iiber- 
schritten wir die chilenisch-argentinische Grenze.

Die Landesgrenze fallt hier mit der Wasser- 
scheide zusammen — was keineswegs iiberall, zum 
Kummer der Chilenen, zutrifft — und wird durch eine 
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kaum merkliche Bodenerhebung gebildet. Óstlich der- 
selben nimmt der Rio Negro, wie westlich der Rio Vergara 
aus Morasten seinen Ursprung. Es ist die Scheide 
zwischen Pazifischem und Atlantischen Ozean.

Wir befanden uns auf einem schneefreien, am FuBe 
des Peteróa gegen 2900 m iiber dem Meerespiegel ge- 
legenen Hochplateau, welches von vulkanischem, gelb- 
braunen Sande — Bimsteinmassen — oder grobem Geróll 
aus vulkanischen Bomben dicht bedeckt ist. Zunachst 
herrschte dieses, spater jener in unabsehbaren Feldern 
vor. Nach Nordosten senkt sich das plateauartige Tal zu 
dem im Entstehen begriffenen Rio Negro hinab, sich in 
Wiesengrund mit kleinen Lagunen und Morasten ver- 
wandelnd. Wir hielten uns dicht am Vulkan und gelangten 
nach einem scharfen Ritte, auf dem wir stark mit dem 
eisigen Windę zu kiimpfen hatten, mittels einer Biegung 
nach Siidosten erst bei einbrechender Nacht bei den 
Badern an. Die unliebsame Verzogerung hatte unsere 
Karawanę verschuldet, auf die wir an der Grenze mehrere 
Stunden war ten muBten. Ich war bereits in lebhafter 
Sorge, daB ihre Fiihrer den Lockungen des Weinfasses 
erlegen waren; tatsachlich hatten sie indes, mit besserer 
Erfahrung ais wir ausgerustet, sich in den Retamales, ais 
letzter Gelegenheit, mit Brennholz versehen.

Wir lagerten bei einem der groBen, uns entgegen- 
starrenden Felsblócke wiederum unter freiem Himmel, 
ohne anderen Schutz ais den Fels und einige Kisten, die 
wir um uns herum aufgestapelt hatten, an der Grenze des 
ewigen Schnees. Denn seine Linie senkte sich aus einer 
Hóhe von 5000 m am Tacora (Prov. Tacna) allmahlich 
bis hier auf fast 3000 m herab. Am Aconcagua verlauft 
sie 4000 m hoch, an den Vulkanen LIanąuihues weicht sie 
nicht mehr ais 1500 m zuriick.

Am folgenden Morgen sahen wir uns griindlich in den 
Badem um. Vorlaufig waren wir die einzigen Kurgaste 
und konąten unter den verschiedenen Wohngelegenheiten, 
Reminiszenzen an die Steinzeit, auswahlen. Sie dankten 
ihre Entstehung der Natur und dem FleiBe friiherer Be-
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sucher. Zunachst lud eine recht geraumige, unterirdische 
Hóhle ein, welche unter einem der gewaltigen Felsblócke 
ausgeschachtet war, ferner stand eine Art Steinzelt zur 
Disposition, das der Zufall zusammengefiigt hatte, mehrere 
Blócke gegeneinander neigend, und weiter sahen wir rohe, 
mannshohe zyklopische Mauern, die im Windschutz einiger 
Steinkolosse halbkreisfórmig errichtet waren. Diese Kom- 
bination sagte uns am meisten zu, da sie unter Benutzung 
unseres Segeltuches wesentlich vervollkommnet werden 
konnte. Wir erhoben sie zu unserem ,Hotel*. (jberdies 
war der Felsblock unserer Wahl geniigend unterwiihlt, um 
eine geraumige Dunkelkammer fiir unsere photographische 
Tatigkeit abzugeben. Nachdem wir eine ebenfalls ge- 
schiitzte Stelle ais Kiiche ausfindig gemacht hatten, durften 
wir uns ais hinlanglich hauslich eingerichtet betrachten.

Unser Zweck war die Jagd mit Gewehr und Katscher. 
Zunachst galt es, sich iiber die Natur unserer Jagdgriinde 
zu informieren,

Die Schwefelbader des Planchon befinden sich am 
FuBe des Planchongletschers und des Vulkans Peteróa; 
jerier begrenzt sie im Westen, dieser im Norden. Nach 
Siiden werden sie durch einen Gebirgskamm eingefaBt, der 
sich im scharfen Winkel von dem Gebirgsstock des 
Gletschers ostwarts abbiegt. Nach Osten óffnet sich die 
vom Rio Negro durchstrómte Hochebene, welche erst in 
ziemlicher Ferne durch maBig hohe Gebirgskamme einen 
AbschluB findet.

Der Gletscher des Planchon, dessen blau- 
griines, zerschlissenes Eis uns aus nachster Nahe entgegen- 
starrt, wird jederseits durch gewaltige Felsmassen ein- 
geschlossen, so daB er sich in einer Muldę befindet; Eine 
machtige Schneeschicht bedeckt ihn gleichmaBig wie ein 
schweres Tuch. Nur sein der aufgehenden Sonne zu- 
gewandter Absturz, das Gletschertor, laBt das nackte Eis 
zutage treten und gibt dem ersten NebenfluB des Rio 
Negro, ihn lebensfahig machend, seinen Ursprung. Der 
Gletscher hat sich in friiherer Zeit weit in das vor ihm 
liegende Tal ausgedehnt und viele Spuren seiner Tatigkeit 
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hinterlassen. Die vornehmsten sind die riesigen Blócke 
der Endmorane, unter denen wir lagern, und die sich, etwa 
1^2 km vom Gletschertor entfernt, auf dem Aschefelde 
zerstreuen. Diese, oft 8 m hoch und bis zu 10 m breit und 
dick, bestehen aus Andesit, bróckeligen, andesitischen 
Tuffen und schwarzer, fester andesitischer Lava oder auch 
aus basaltartigen Andesiten — man bezweifelt das Vor- 
kommen echter Basalte in Chile —, dereń Flachen oftmals 
prachtvoll poliert sind. Der Planchongletscher ist einer 
der nórdlichsten jener an der MagelhaensstraBe beginnen- 
den Gletscherkette der chilenisch-argentinischen Anden.

Die Bader befinden sich zwischen dem Gletscher 
und der Stirnmorane. Hier breitet sich ein an heiBen 
Quellen iiberaus reiches Terrain. Etliche wurden in 
primitive, durch Ausschachtung erweiterte und von Stein- 
wallen umhegte Bassins gefafit. Wahrscheinlich urspriing- 
lich Arbeit der Hirten, die unsere Gegend seit langem mit 
ihren Schafen aufsuchen. 3 oder 4 solcher Badewannen sind 
besonders bevorzugt und benamst ais Dr. Pertucio mit 
einer Quelle von 38°, Val enzu ela von 40°, Solitario 
von 41° und El Mach o, dessen Temperatur ich nicht 
kenne. Ubrigens gibt es Quellen von 55°. Alle zeigten 
sich in ergiebigster Tatigkeit. Das Wasser ist braungelb 
und geruchlos; seine Analyse (nach E. Espinoza) ergab:
Schwefel: 0,164
Schwefelsaures Natron: 0,040
Schwefelsaures1 Magnesi um: 0,046
Kochsalz: 0,016

Chlormagnesium:
Eisenoxyd:
Kohlensauren Kalk:
Kohlensaures Natron:

Kohlensaure: im Obermafi vorhanden.

0,009
0,086
0,065
0,078

Die Quellen werden von Rheumatikern aufgesucht. 
AuBerdem frequentieren den Ort seiner Hóhenlage wegen 
Phthisiker. Die nachsten Tage sollten bereits den Beweis 
dafiir erbringen. Es gab Zuzug. Zuerst ein junger, 
schwindsuchtiger Seminarist und darauf ein alterer 
Mayordomo einer nicht allzufernen Hazienda. Jener nur 
mit einem Diener, dieser von seiner Familie begleitet. 
Beide Parteien logierten sich unter je einem Felsblock in 
einer Hóhle ein. Bald darauf erhielten wir noch anderen 
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Besuch in Gestalt eines Reiters, der sich ais Abgesandten 
,Don Jaimes' legitimierte, um Kurtaxe und Talaje zu 
erheben. Ich habe mich jedoch angesichts der be- 
schriebenen Beąuemlichkeiten nur dazu verstehen kónnen, 
ein Weidegeld zu bezahlen.

Der Peteróa gehórt nach A. Pissis, dem Vater 
der Geographie Chiles, zum Massiv des Descabezado 
(3830 m), eines machtigen, auf chilenischem Gebiet (siid- 
westlich von uns) gelegenen Vulkans, dessen Gipfel ein 
ungemein ausgedehnter Krater einnimmt, weshalb er wie 
,gekópft‘ aussieht. Weitere vulkanische Erhebungen dieses 
gewaltigen Gebirgsstockes sind der noch siidlichere Cerro 
Azul (3745 m), ebenfalls mit machtigem Krater, dessen 
Nordrand aber eingestiirzt ist, so daB er ein spitzes Haupt 
bekommen hat, óstlich von ihm der Descabezado Chico 
(3330 m), nórdlicher (uns am nachsten) der breite Colorado 
von 3500 m und schlieBlich an der iiber den PlanchonpaB 
verlaufenden Grenze der Peteróa, dessen Hóhe 4090 m 
betragt. Ubrigens schwanken die Hóhenangaben, so hat 
z. B. der Colorado seit Pissis um rund 500 m ab-, der 
Peteróa hingegen um annahernd 400 m zugenommen1,

1 Die Hohen sind nach einer fur den 1902 durch Schiedsgericht 
geschlichteten chilenisch-argentinischen Grenzstreit entworfenen Kartę 
eingetragen.

Der Peteróa erhebt sich etwa 1000 m iiber das Hoch- 
plateau. Um ein iibersichtliches Bild von ihm zu ge- 
winnen, miissen wir in das Langstal zuriickkehren und 
uns an die Miindung eines Cajons begeben, der sich nach 
Siiden óffnet und La Punilla genannt wird. Hier genieBen 
wir den eigenartigen Gipfel in seiner ganzen Breite. Er 
gleicht dem FuBe eines ungeheuren Kegels, denn er ist 
gleich dem Descabezado durch einen riesigen Krater ab- 
gestumpft, dessen von Nord nach Siid gerichtete Langs- 
achse nach P. Stange 3 km betragt. Die Kraterwande 
der Ost- und Westseite sind eingestiirzt, so daB die des 
Nordens und Siidens wie besondere Gipfel emporragen. 
Letztere bedeckt blendend weifier Schnee, aus denen 
Felsschroffen nur an wenigen Stell en vorspringen. Vom 
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Krater hingegen zieht sich ein offenbar durch Asche 
dunkelgrau gefarbtes Schneefeld in die Tiefe. Der Peteróa 
gehórt zu den tatigen Vulkanen. Im vorigen Jahrhundert 
haben eine ganze Reihe Ausbruche stattgefunden, so auch 
einer im Erdbebenjahre 1835. S t a n g e berichtete, 
6 Jahre aus dem nórdlichen Drittel des Kraters empor- 
dringende Rauchwolken beobachtet zu haben. Diese 
wurden auch wahrend seines Aufenthaltes im Januar und 
Februar 1896, besonders bei triibem, veranderlichen 
Wetter, starker ausgestoBen und waren namentlich in der 
Friihe von einem ungemein intensiven Schwefelwasserstoff- 
geruch begleitet. Zu meiner Zeit war von alledem nichts 
zu merken. — Der einzige, heute noch nachweisbare 
LavaerguB, der auf chilenischer Seite vor iiber 150 Jahren 
in das Tal des Rio Claro niederging, ist bereits mit einer 
iippigen Vegetation von hohen Quillaien und Maitenen be- 
deckt. Auch der Cerro Azul, der Blaue Berg, hat noch 
1847 durch eine gewaltige Eruption weithin verheerend 
gewiitet, dagegen diirften die beiden Descabezados er- 
loschen sein. Das Peteróamassiv besteht nicht, wie 
Pissis angab, aus trachytischen Gesteinen, sondern, wie 
unser Landsmann, Dr. Pohlmann, nachwies, aus 
Augitandesiten.

Der Peteróa bildet mit dem Gebirgsstock, in welchen 
der Gletscher eingebettet ist, eine einheitliche Masse; 
zwischen Gletscher und Vulkan erhebt sich aber noch ein 
machtiger, breiter Felsriicken, und zwischen diesem und 
dem Vulkan ist ein gewaltiges Schneefeld in eine flachę 
Vertiefung gesenkt. Seine Wasser gewinnen ihren AbfluB 
durch eine tief mit senkrechten Wanden in den Vulkan 
einschneidende Schlucht, dereń Tor uns zugekehrt ist. 
Ich vermute, daB sich aus ihm einstmals ein zweiter 
machtiger Eisstrom ergossen hat, dessen Rest noch in 
einem kleinen nórdlichen Gletscher des Peteróa vor- 
handen ist.

Es fehlen einige Worte iiber die Ebene. Von der 
Endmorane erstrecken sich die Felder mit gelblichem 
Sande in sanfter Neigung noch weit dahin, dann folgen 
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andere, welche von grobem Gestem wie beschottert aus- 
sehen, dann morastige Grtinde mit kleinen Wasser- 
tiimpeln, umhegt von saftigem Wiesengriin, das sich 
rings an Bergkammen bis zu den Schneefetzen hinan- 
zieht. Die Ebene wird durchfurcht von den brausenden, 
der argentinischen Pampa zustrebenden und zum Rio 
Negro sich vereinigenden Gebirgsbachen. Zuweilen er- 
blickt man die dunklen Umrisse eines Pirque: zyklo- 
pische Mauem, im Rechteck mannshoch aufgefiihrt, mit 
einem Eingang an einer der Ecken, die sich Hirten zum 
Schutze errichteten.

In diesen Hóhen erhebt man sich mit Sonnenaufgang. 
Der Morgen ist fast windstill, die Sonne wirkt belebend 
nach der eisigen Nacht. Etwa gegen 9 Uhr erwiacht auch 
die Natur; wir sind ihr hier ausnahmsweise voraus. 
Nun erst óffnen die Blumen ihre Kelche, zeigen sich 
die Schmetterlinge und die besonders zahlreichen, blumen - 
besuchenden, kleinen Fliegen. Eher noch etwas spater 
schliipfen die Eidechsen unter den schiitzenden Steinen 
hervor, und wagt es auch ein Skorpion, sich an der Sonne 
zu warmen. Die Vógel sind schon friiher mobil. — Bereits 
um 10 erhebt sich eine aus Westen kommende Brise, die 
sich mit jeder Viertelstunde verstarkt und gegen Mittag, 
zum Sturme geworden, so wild und ungestiim gebardet, 
daB sie mit ihren StóBen den Sand aufrafft und ihn uns 
zornig ins Gesicht schleudert. Sie gónnt uns auch nicht, 
in Ruhe unser Mahl zu verzehren; wie ein SchuB, so 
plótzlich, setzt sie ein und schlagt uns die Suppe aus dem 
Teller. Kein Restchen blieb darin. Und nun sticht die 
Sonne; die Luft wird so trocken, daB wir fuhlen, wie sie 
gierig unsere Haut ableckt, die unter ihrem feuchtigkeits- 
durstigen Saugen austrocknet und zerreiBt. Eine photo- 
graphische Platte, welche in Ancud im Januar 24 Stunden 
zum Trocknen bedurfte, benótigt hier kaum drei. — Der 
Arbeitstag in der Hochkordillere wahrt kurz. Es ist der 
sechsstiindige, denn schon um 3 Uhr schliefien die Blumen 
ihre Kelche, ziehen sich Schmetterlinge, Fliegen und 
Eidechsen zuriick. Das Leben erstirbt fast 4 Stunden vor

Burger, Acht Lehr- und Wanderjahre in Chile. 14
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Sonnenuntergang, denn das Tagesgestirn verschwindet erst 
um 7 Uhr hinter den Berggipfeln. Es folgt eine lange Dam- 
merung. Der Seewind erlischt gegen Nachmittag. Abends 
weht ein anderer, aber minder heftig. Nachts nahert sich 
die Temperatur dem Nullpunkt. Ein neues Tierleben 
erwacht: es regt sich von Ratten, die aus den Hóhlen 
und Steinkliiften hervorkommen, ungestiim nach Abfallen 
suchen und sich schlieBlich bis an unseren Schlafsack 
heranwagen, um die kahle, nach auBen gekehrte Haut der 
Schaffelle zu benagen.

Die Pflanzenwelt des Tales und der Gebirgs- 
kamme vor uns bietet ein vóllig anderes Bild ais jene, 
welche wir, die Cuesta de Vergara hinansteigend, verlieBen. 
Sie schmiegt sich in diesen Hóhen mit den taglich wieder- 
kehrenden orkanartigen Stiirmen dem Boden auf das aller- 
innigste an. Die Krauter entfalten sich in flachen Rosetten, 
die holzigen Gewachse in niedrigen Kissen. Nuranwenigen 
besonders geschiitzten Platzen findet man zwerghafte 
Straucher mit schwach aufstrebender Verastelung, wie 
Pernettya (eine Ericacee), die nadelblattrige Berberitze 
(Berberis empetrifolia) oder Colletia nana und eine sonder- 
bare, graugriine Umbellifere, dereń drei- oder vierteilige 
Blatter ebenso viele Stacheln bilden, und die sich in 
lockeren, beinahe fufihohen Kissen ausbreitet (Mulinum 
spinosum). Indessen machen sich besonders die Matten- 
und Sumpfpflanzen auch noch an der Grenze des ewigen 
Schnees durch leuchtende. Farben oder ihre ungeheure 
Menge recht auffallend geltend, Zu ersteren gehórt ein 
prachtig gelber, groBblumiger HahnenfuB (Ranunculus 
peduncularis), eine orangefarbene Pantoffelbume (Calceo- 
laria plantagined) mit sehr groBen, dem Boden angepreBten, 
merkwurdig gestalteten Blattern, eine zierliche Gaukler- 
blume (Mimulus luteus), dereń kurzer, zarter Stengel immer 
nur eine einzige, aber sehr groBe, goldgelbe Bliite tragt, 
ein Wegerich (Plantago pauciflora) und eine zarte Lilie 
(Nothoscordum). Durch aufierordentliche Fiille indessen, 
die Wiesen weiBfarbend, wirkt Calandrinia affinis. Bei 
diesem reizenden Pflanzchen, einer Portulacacee, ent- 
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sprieBt dem kurzeń, dicken Rhizom eine Rosette ungemein 
schmaler, sehr langer Blatter, in dereń Mitte sich ein fórm- 
liches Bukett zarter, weiBer Bliiten und Knospen entfaltet. 
Auch ein Sauerklee (Oxalis) mit groBen, trichterfórmigen, 
blauweiBen Bliite’n tritt an manchen Stellen massenhaft auf, 
ebenso wie der niedrige, saftig griine Maillico (Caltha andi- 
cola), die blaBgelbe Dotterblume der Anden. Wenn wir 
den Grasteppich naher betrachten, werden wir noch durch 
andere uns aus der Heimat bekannte Geschlechter iiber- 
rascht. Wir gewahren an feuchten Platzen zwerghafte, 
weiBe Schaumkrauter (Cardamine decumbens), das ąuendel- 
blattrige Sandkraut (Arenaria serpyllifolia) und an 
trockenen fast stengellose, gelbbliihende Baldriane,(Wale
riana macrorrhiza) und pygmaenhafte Hungerblumchen 
(Draba).

Vorziiglich an den Bergeshangen, aber auch auf jenen 
weiten, mit Sand und Geróll bedeckten, dem Vulkan zu- 
nachst liegenden Feldern, die sich sanft zu dem be- 
wasserten, von den Bachen durchfurchten Tale unseres 
Hochplateaus niedersenken, haben sich neben der an unser 
Fingerkraut erinnernden auffallenden Rubiacee Cruck- 
shanksia glacialis mit den sattgelben, weitgeóffneten Bliiten 
jene Kissen harterer Gewachse entwickelt, welche, obwohl 
gelegentlich von 1 m Durchmesser, dennoch ein einziges 
Pflanzenindividuum vorstellen, dessen oberirdische Teile 
einer machtigen, vielkopfigen Wurzel entspriefien, 
Diese Kissen besitzen eine gelbe oder weiBliche Farbung 
und sind oft mit einem dicken Pelz oder Filz weiBer Haare 
bedeckt. Aber noch haufiger ais jene leicht gewólbten 
Polster sieht man Ringe; von diesen sind die meisten offen, 
und so viele ich hier darauf ansah, bei allen war die Unter- 
brechung nach Osten gerichtet. Die Kissen oder Polster 
verwandeln sich in Ringe, indem ihre Mitte abstirbt, und 
die Ringe werden unvollstandig, weil die ostwarts ge- 
kehrten Pflanzenteile zugrunde gingen. So sieht man in der 
alpinen Region der Anden oft unabsehbare Strecken mit 
solchen Kranzen geschmiickt, die auch ihre Bliitezeit 
haben. Sie werden am vorzuglichsten von Kompositen 

14*
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(Nardophyllum), Umbelliferen (Laretia, Azorella, hier 
apoda) und Wegerichgewachsen (Plantago) gebildet.

Die Kissenbildung gewahrt Schutz gegen iibermaBige 
Feuchtigkeitsentziehung durch die Luft. In Chile haben 
sich 50 bis 60 Arten, die sich auf iiber 40, den verschie- 
desten Familien angehórende Gattungen verteilen, diesen 
kompakten Wuchs mehr oder minder angeeignet.

In der niederen Kordillere ist eine Gauklerblume 
(Mimulus parwiflorus) an den FluBufern heimisch, welche 
durch ihre iiberaus kleinen Bliiten leicht identifiziert wird. 
Ich sah sie zum letztenmal bei Los Cipreses und war nicht 
wenig verwundert, sie zu FiiBen des Planchongletschers 
wiederzufinden. Sie hatte sich namlich bei den heifien 
Quellen, und zwar in den Bassins selbst, in Gesellschaft 
eines Wassernabels (Hydrocotyle modesta) unmittelbar iiber 
dem Wasserspiegel angesiedelt und dichte Rasen erzeugt.

Unsere J a g d begann mit den Vógeln und endete erst 
bei den Insekten und Wiirmem, Saugetiere bekamen wir 
in all der Zeit, auBer den Ratten, nicht einmal zu Gesicht.

Bei den Lagunen und in den Stromen erlegten wir die 
groBen, blauschwarzen chilenischen Wasserhiihner, 
die Taguas (Fulica)1, welche ebenso geschickt wie Enten 
schwimmen und nach Schnecken (Chilina) fischen, den 
bunten Patito-jergon (Ouerąuedula flawirostris) und den ab- 
gesehen von den weiB und griinen Fliigeln, braunen Gan- 
sillo (Bernicla dis par). Das Jagen war keineswegs stets 
so ganz einfach, denn ófters muBte der Jager nach dem 
Schusse dem rasenden Strome die Beute entreifien, und 
es hieB das widerwillige Pferd in die brausenden Wasser 
zwingen. Auf den sandigen Strecken ging es besonders 
auf Rebhuhner. In der Hochkordillere wohnt ein grofier 
Vogel, der Cojón [Attagis gayi), welcher auch von den 
Chilenen wegen seiner Ahnlichkeit mit unserem R e b - 
huhn1 2 ais Perdiz bezeichnet wird. Aber er ist viel 

1 Es gibt in Mittelchile 3 schwer unterscheidbare Arten: F. ar- 
millata leucopyga und chloropoides.

2 Die chilenischen Rebhuhner gehóren nicht zu den Hiihnervogeln 
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gróBer und mit seinem gelblichbraunen, dunkler getupften 
Gefieder vorziiglich dem gelbbraunen, schwarzlich ge- 
sprenkelten vulkanischen Sande angepaBt, auf dem er sich 
laufend bewegt. Dasselbe Farbungskunststiickchen voll- 
bringt ein kleineres, haufigeres Rebhuhn, der Petaąuito 
(Thinochorus orbignyanus), das dem echten europaischen 
in der GróBe naher kommt und sowohl in der Ebene ais 
auch im Gebirge angetroffen wird, wahrend der Cojón nur 
in ganz strengen Wintem bis in die Vorberge hinabsteigt. 
Auch der Chincól macht die Anpassung in der Farbę des 
Gefieders mit. Es ist der Spatz Chiles (Zonotrichia 
pileata), welcher hier oben in einem viel helleren Gewande 
umhereilt ais in den in echter Schmutzfarbe starrenden 
Strafien der kultivierten Niederungen. — An kleineren 
Vógeln beobachten wir einen dunkelbraunen Regenpfeifer 
(Leptoscelis mitchellii) mit weiBer Stirnbinde, welcher sein 
Nest am Boden zwischen Binsen baut, ferner den schwarz- 
braunen Molinero (Upucerthia nigrofumosa) und die asch- 
braune Agachadera (Geositta cunicularia), beide der Familie 
der Dendrocolaptiden angehórend. Ein recht haufiger Ge- 
selle war der Dormilón (Schlafer), ein aschfarbener 
Tyranne, mit gelbem Nackenfleck (Muscisctxicola fla,vi- 
nucha). Es gab auch einige kleine Sanger. AuBer dem 
Jilguero der Kordillere hórten wir ófters den Zorzal mero, 
eine Drossel, von der gelegentlich sogar zwei Arten er- 
schienen, indem sich zu der hier bestandig heimischen 
Dasycephala maritimd noch liwida gesellte. In den Liiften 
sahen wir nicht selten den Kondor schweben, er blieb uns 
zu hoch; dagegen erlegten wir mehrmals einen Falken, den 
Tiuque der Kordillere (Milvago megalopterus), mit dem 
schwarzen, metallisch blau bis purpurn schillernden Ge
fieder.

Soweit kam der bewehrte Jager in Frage. Zur Er- 
beutung der ubrigen Lebewesen geniigten die Fang- 
methoden des Zoologen.

(Gallinacei), sondern bilden eine besondere, den Sumpivógeln (Orallae) 
nahestehende Ordnung.
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In der alpinen Region der chilenischen Anden gibt es 
keine Schlangen, Die R e p t i 1 i e n haben sich ihren be- 
sonderen Verhaltnissen nur in wenigen Eidechsenarten an- 
zupassen gewuBt. In der Umgebung des Peteróa ist eine 
graublaue Liolaemus1 haufig, bei der die Unterseite der 
hinteren Extremitat und der Schwanzwurzel ziegelrot ge- 
farbt ist. Die Gattung Liolaemus gehórt zu den Leguanen 
(Iguanidae) und reprasentiert das artenreichste Eidechsen- 
geschlecht Chiles, welches in den verschiedenen Regionen 
und Hóhen besondere und charakteristische Vertreter be- 
sitzt. Viel merkwurdiger ist jedoch ein anderer Saurier, 
der durch seinen plumpen Kórper und den eigentiimlich 
dornig beschuppten Schwanz nicht recht in die heutige 
Welt hineinzupassen scheint. Diese fremdartige, beinahe 
schwarze Eidechse heiBt Phymaturus palluma und erreicht 
auch eine ganz ansehnliche GroBe. Mitten auf ihrem 
Hinterkopfe bemerkt man eine weiBe Schuppe, und unter 
ihr befindet sich ein rudimentares drittes Auge, an dem 
Sehhaut und Linse sich noch gut erkennen lassen. Beide 
Eidechsen sind lebendig gebarend und nahren sich von 
Pflanzen. Sie fressen die Bliitenknospen, z. B. von Berberis 
empetrifolia und Acaena laevigata.

1 Dieselbe wurde von Dr. E. Werner in Wien ais neu erkannt 
und L. buergeri genannt.

Auch die Amphibien finden wir zwiefach vertreten. 
Wir iiberraschen unter Steinen eine Króte, die weit- 
verbreitete Bufo spinulosus, in einer Abart mit einem von 
stacheligen Warzeń rauhen Riicken und eine Cystigna- 
thide, die zierliche Paludicola.

Man wird nicht erwarten, den Gletschern nahe ein 
reichesInsektenlebenanzutreffen, abereineReihevon 
Geschópfen dieser Ordnung hat auch dort noch giinstige 
Lebensbedingungen erhascht, Die zarten, weit geóffneten 
Blumen der Calandrinia affinis besucht unermudlich ein 
Gelbling (Colias rutilans), von dem die Mannchen satt 
orangefarben, die Weibchen graugelb aussehen. Dieser 
kleine Schmetterling lebt in ganz Chile und wahrschein- 
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lich im gesamten Siidamerika und fliegt in Chile auch noch 
an der Meereskiiste. Die Weibchen der alpinen Region sind 
aber, so lehrten uns eingehende Vergleiche, wesentlich 
schwarzer ais die der Tiefe. Zu ihm gesellen sich zwei 
kleine Perlmutterfalter Argynnis modesta, der in der Ebene 
und in der Hóhe lebt, und A. euterpe, welcher in Mittel- 
chile ausschlieBlich die Anden bewohnt, nach Suden zu 
hingegen allmahlich tiefer steigt und in Magallanes am 
Strande vorkommt; ferner einige Blaulinge und schlieB- 
lich ein auch in der Ebene haufiger Dickkopf (Hesperia 
fasciolata) und etliche Eulen. In den Anden von Santiago 
steigt am hóchsten Pieris nymphula, der sich mit ausgebrei- 
teten Fliigeln auf den Schnee setzt. Von den Kafern 
sind es hauptsachlich die Schwarzkafer (Tenebrionidae), 
welche, unter Gestein verborgen, bis an die Schneegrenze 
gehen. Wir stóberten vier Arten von ihnen auf1, auBer- 
dem zwei Riisselkafer2 und je einen Lauf-3 und Pracht- 
kafer4. Auch die Hochkordillere ist, wie iiberhaupt 
Chile, verhaltnismaBig reich an kleinen Fliegen, vornehm- 
lich der Gattung Syrphus und verschiedener Acalypteriden. 
Zur besonderen tiberraschung gereichte mir das Vor- 
kommen von Skorpionen in dieser kalten Region.

Am 15. Januar beschlossen wir, unsere Zelte unter 
dem Gletscher abzubrechen und in einen anderen Cajon 
uberzusiedeln, da die Vógel inzwischen uberaus scheu ge- 
worden waren. Wir wahlten den LaPunilla genannten, 
der sich in annahernd gleicher Hóhe dem Vulkan gegen- 
iiber ziemlich genau nordwarts erstreckt. Die umliegenden 
Gebirgsziige haben hier teilweise ein hóchst merkwurdiges 
Aussehen, indem ihre Flanken mit vielen Reihen zackiger, 
weifier Kamme besetzt sind, die, nebeneinandergereiht, 
vom Grat bis in die Nahe der Talsohle hemiederlaufen. 
Oft sind es auch mehr isolierte, kegelfórmige Erhebungen, 
immer aber machen sie einen hóchst bizarren Eindruck. 
Diese Gebilde bestehen aus Gips, der z. T. durch den

1 Cerostena impressicollis, Epipedonota rugulosa, Praocis andina, 
Acute limbata; Ietztere Germain Ms. 2 Adioristus spec. u. crassirostris. 
8 Cnemalobus obscurus. 4 Ect ino gonią speciosa. 
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schmelzenden Schnee ausgelaugt und fortgespiilt wurde. 
Sie erinnern in hohem Mafie an die Karrenfelder des 
Santis.

Unterhalb eines kolossalen Felsblockes, der unter- 
hóhlt einem Hirten nebst Jungen Nachtquartier gab, in- 
stallierten wir uns. Der Schafhirt schien sich der neuen 
Nachbarschaft zu freuen, wenigstens regalierte er uns mit 
einem am SpieB gebratenen Hammelrippenstuck. Die 
Hirten, welche die Hochkordillere mit ihren groBen 
Schafherden wahrend des kurzeń Sommers — Ende 
Dezember bis Mitte Marz — aufsuchen und die Weiden 
der argentinischen Seite ausnutzen, sind ausnahmslos 
Chilenen. Manche kommen von der Kiiste und gebrauchen 
acht bis zehn Tage zum Aufstieg. Wahrend die chile
nische Flankę der Anden sich steil erhebt und entweder 
mit Gestriipp und Wald bedeckt oder vóllig kahl ist, senkt 
sich die argentinische sanft der Ebene zu. Ihre breiten, 
baum- und strauchlosen Cajones, von maBig ansteigenden 
Bergkammen begrenzt, bedeckt ein Grasteppich, der 
sich auch an den Hóhen hinaufzieht. Die Weide- 
triften sind keineswegs herrenlos, und wie w i r fiir 
unsere Pferde und Maultiere, miissen jene Hirten einen 
Tribut fiir jedes Schaf entrichten. Trotzdem finden sie 
offenbar ihre Rechnung.

Wir waren nunmehr in der gliicklichen Lagę, uns ófters 
einen Hammel kaufen zu kónnen, der 5 Pesos (damals 
etwa 7 M.) mit Haut und Haaren' kostete. Bisher hatten 
wir hauptsachlich von Charqui gelebt, mit dem wir eine 
zwiebelreiche Kartoffel- und Reissuppe kochten. Ge- 
legentlich ersetzten aber die Kórper unserer Jagdbeute 
das getrocknete Kuhfleisch. Ich sagę die Kórper, denn 
der Balg wurde abgestreift und konserviert. Die Hirten 
nahrten sich von Ulpo und Hammelfleisch. Abends fanden 
wir uns vor der Hóhle zusammen. Ihr lagerte sich eine 
breite Felsschwelle vor, die uberdies, durch einen Pirque 
eingefaBt, einem Balkon glich, und ergótzten uns an der 
Lesestunde, welche der Hirtenknabe von seinem Meister 
mit Hilfe einer briichigen Fibel empfing, aus der langsam 
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und eintónig buchstabiert wurde: „La pi — sa da de nue 
— stra pi — sa — da“ (die FuBtapfe unseres FuBtrittes).

Bisher hatten wir uns sonniger Tage erfreut, aber eines 
Morgens war der Himmel bedeckt. Der Wind pfiff schon 
fruhzeitig und jagte alsbald ein Hagelschauer in unser Tal; 
dann folgte ein Schneesturm und zwang uns, bei den 
Hirten Unterschlupf in ihrer Hóhle zu suchen. SchlieBlich 
befanden wir uns zu sechsen unter dem Felsen, der kaum 
erlaubte, aufrecht zu sitzen. Der Eingang wurde mit einer 
steifgefrorenen Ochsenhaut versperrt. Am nachsten 
Morgen zeigte sich die ganze Gegend mit beinahe fuB- 
hohem Schnee bedeckt, der leicht und staubig war und in 
der Morgensonne unertrąglich glitzerte, da auch eine 
nicht unbedeutende Kalte herrschte. Es dauerte etliche 
Tage, bis dank der Sonne wieder kleine, griine Oasen er- 
schienen, auf denen das Vieh sein unfreiwilliges Fasten 
unterbrechen konnte. Welch’ Gliick fiir uns, daB just an 
dem Tage vor dem Nevazón unsere Leute Holz geholt 
hatten, welches auch von der Punilla erst in einer halben 
Tagereise erreicht wird. Man trifft alsdann auf die niedrigen 
Gestriippe eines knorrigen Leguminosenstrauches, den die 
Eingeborenen Cachocabra, d. i. Cuerno de Cabra, namlich 
Ziegenhorn, nennen, der ein hartes, gelbes Holz bat 
(Adesmia trijuga). Er wachst in Hohen von 3000 bis 
4000 m und trug zurzeit seine kleinen, gelben Schmetter- 
lingsbltiten.

Das Unwetter hatte einen langeren Aufenthalt fiir uns 
ziemlich zwecklos gemacht. Somit brachen wir nach 
einigen Tagen auf, um unsere Zeit lieber der Durch- 
forschung des Clarotales zu widmen. Wir muBten bis Los 
Quenes zuriick. Ein recht beschwerlicher Abstieg. Die 
Pferde versanken stellenweis bis an den Bauch im Schnee.

Der Rio Cl ar o, NebenfluB des Teno, flieBt diesem 
parallel von Siiden nach Norden und empfangt sein Wasser 
z. T. vom Cerro Blanco, einem siidwestlich gelegenen Ge- 
birgsstocke, und dem Nordabhang des Planchon. Das Tal 
fallt in mehreren breiten Terrassen von den einfassenden 
Bergriicken zum Rio Claro ab, dessen Bett in seinem 



218

unteren Laufe wohl 20 m tief, von vóllig senkrechten 
Wanden begrenzt, in die Talsohle einschneidet, welche 
eine horizontale Schichtung erkennen lassen, und an denen 
sich vielfach Pangues (Gunnera chilensis) mit den riesigen, 
rhabarberartigen Blattern angesiedelt haben. Nach etwa 
einer Stunde gelangten wir nach den Wirtschaftsgebauden 
der ausgedehnten Hazienda, setzten unsere Reise aber 
nach Abgabe des Empfehlungsbriefes umgeheńd fort. Der 
Weg fiihrte meistens dicht am Flusse entlang, beschattet 
von Quillaien, Lumas, Peumos, Maitenes und Canelos. Die 
Vegetation war viel prachtiger ais im Tenotal, wo sie tag- 
lich den unausgesetzten rohen Angriffen der Reisenden 
preisgegeben ist. Gegen Abend machten wir auf einer 
Terrasse halt, die iippiges Gras bedeckte, an Wald grenzte, 
einen klaren Bach in der Nahe hatte und iiberdies einige 
Apfelbaume trug, die ein beąuemes Aufschlagen unseres 
Zeltes ermóglichten. Am nachsten Morgen sollten wir uns 
iiberzeugen, daB wir trotz der vielfaltigen Vorziige schlecht 
gewahlt hatten, denn wir wurden von Scharen gelber 
Bremsen (Pangonia) iiberfallen, die nicht vor Sonnen- 
untergang von uns ablieBen. Sie besitzen iiberdies einen 
ekelhaften Geruch, den man, wenn man einige zerdriickt 
hat, nur durch energisches Waschen wiader los wird. Man 
hatte, um sich ihrer zu erwehren, eine fur ihre Stiche un- 
durchdringliche Gewandung tragen miissen, denn sie setzen 
sich fast nie auf die Haut, stechen aber sehr bequem durch 
Ober- und Unterkleider hindurch. Damit nicht genug, er- 
schien auch noch der grofie, mehr dem Siiden eigentiim- 
liche, schwarzbraunrote Tabano (Pangonia depressa) und 
ais Dritter im Bundę ein Moskito, so daB wir nach einigen 
Tagen wiederum weiter aufwarts wanderten, denn diese 
Plagen hóren in einer Hóhe von etwa 1700 m auf.

Unsere Reise fiihrte uns an einigen Siedlungen der In- 
quilinos voriiber, die wegen der GróBe des Gutes auf ver- 
schiedene Punkte verteilt werden muBten. Sonst sahen 
wir niemand. Das Tierleben war viel reicher und offen- 
barte sich viel sorgloser ais im Tenotal, wo wir beim Ab- 
stieg alles wie ausgestorben gefunden hatten. Das kann 
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nicht wundernehmen, da jeder Chilene eine Biichse tragt, 
die er auf alles richtet, und im Januar die Reisezeit nach 
dem Planchon und iiber ihn hinweg beginnt. In 14 Tagen 
laBt sich da viel verwiisten. Den Rio Claro aber kreuzten 
die Loros, unablassig schreiend, in groBer Menge, die 
Tencas wichen uns kaum aus und der Turco rief uns fast 
spóttisch nach. Hier nistet noch reichlich die rotbraun 
und goldviolett gefarbte Tortola (Zenaida aurita), die groBe 
chilenische Taube — ein begehrtes Wildbret — und der 
kleine, graubraune Comesebo1 (Siptornis humicola), 
welcher eifrigst die Baumrinde nach Insekten und dereń 
Larven durchforscht.

1 Comsebeo (Fettesser) wird noch ein anderer Dendrocolaptide 
(Pygatrhicus albigularis) genannt.

Einmal durchschritten wir einen wahren Park der 
prachtigsten chilenischen Waldbaume in solch wunder- 
vollem Durcheinander, wie ich es nirgend wieder gesehen 
habe. Im oberen Clarotal trafen wir auf alte Bestande des 
Robie (Nothofagus obliqua), der 1 au b ab w e r f e n d e n 
B u c h e Mittelchiles. In dieser Breite der einzige ein- 
heimische Baum, der sich seiner Blatter im Winter ent- 
ledigt. Der Robie (Coyam) ist ein sehr hoher, stark ver- 
zweigter und dicht belaubter, braunrindiger Waldbildner, 
der ein recht wertvolles Baumaterial liefert. Sein tiberaus 
festes rotbraunes Kernholz heiBt Pellin und ein Roble- 
bestand daher auch wohl Pellinal. Im Clarotal hat der Robie 
fast die nordlichste Grenze seiner Verbreitung erreicht, denn 
er geht iiber den 33° kaumhinaus.— Alsbald gelangten wir 
abermals in das Gebiet der Cipreses, aber nunmehr traten 
wir bei 1400 m in dichte Haine gesunder, frischer Baume 
oder ruhten im Schatten eines alten Riesen, den keine 
Axt verunstaltet hatte. Die jungen Zypressen sind spitze, 
schlank kegelfórmige Baumchen mit sehr tippiger Belau- 
bung. 3 oder 4 m hoch gehen sie mehr in die Breite und 
werden lichter. Auch die ganz alten Baume sind fast 
bis zur Wurzel belaubt, aber das Griin drangt sich an der 
Peripherie der reichen Verzweigung zusammen, so daB in 
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ihrem Astwerk iiberall Licht und Sonne spielen. Der 
Zypressenwald wurde unter einem nordischen 
Himmel einen diisteren Eindruck machen, umflossen vom 
chilenischen Lichtmeer und im Schmucke seiner goldgrunen 
neuen Triebe, verliert er viel davon. Aber trotzdem gibt 
es kaum einen gróBeren Kontrast ais sein im ganzen tief- 
dunkles Grtin mit den blaugrau leuchtenden Berggipfeln 
und Felsen und den blendend weiBen Schneefeldern. 
Haufig bilden jene Koniferen auch den Rahmen fur die 
Durchblicke nach dem Planchon, dessen breites Haupt uns 
siidóstlich mit seinem fast nackten, felsigen Grat und der 
von ihm herabhangenden riesigen Firndecke nahe tritt. 
Es verleihen die Zypr.essen, welche das Tal hier in ge- 
schlossenen Waldchen ftillen, dort an den Gebirgslehnen 
zerstreut wie ausschwarmende Kolonnen hinanklimmen 
oder in starrendem Felsgetriimmer FuB faBten und die 
zerstaubenden Gletscherwasser begleiten, bald in jugend- 
licher Schlankheit, bald in der majestatischen GroBe und 
Pracht des Alters der Kordillerenlandschaft einen solch 
eigenartigen Reiz wie kelner der anderen Baume. — Die 
Zypresse oder Zeder der Anden (Libocedrus chilensis) ist 
eine nahe Verwandte der Alerce und findet sich vom 
34° bis 44°. Sie erreicht 30 bis 40 m!

Der Unterschied zwischen Tag- und Nachttemperatur 
betragt in dieser Hóhe1 und Breite im Januar und Februar 
im Mittel 15 bzw. 18°. Gelegentlich weitet sich die 
Differenz aber an einem Tage bis zu 22". Die Nachte 
pflegen den Sommer hindurch wunderbar klar zu sein. 
Zuweilen zucken um die Gipfel die ,relampagos de calor1, 
Blitze der Hitze: das Kordillerenleuchten, stille elektrische 
Entladungen. Die Tage beginnen haufig dunstig und 
bringen eine voriibergehende Mittagsbewólkung, die nach- 
mittags wolkenlosem Himmel weicht. Auch in diesen 
Lagen herrschen die stoBartigen und Wirbelwinde. Im 
April meldet sich der Winter mit zunehmender und 

1 Meine Schilderiung stiitzt sich auf die meteorologischen Beob- 
achtungen Dr. Knoches in dem Kupferbergwerk ,E1 Teniente', 2134 m 
hoch, in der Cordillera de los Andes der Provinz Rancagua 36 0 6' s. Br.
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beharrlicherer Bewólkung, Garuas (Regennieseln), Regen-, 
Graupel- und Schneeschauern und einem Gewitter. Der 
Mai ist bereits der richtige Schneemonat. Im Juni, Juli, 
August sind Bóen und Wirbelwinde selten; daftir tobt der 
Nordost in heulender vernichtender Wut. Uber der 
Schneewiiste flammen blaue Blitze und krachen Donner. 
Der Mond bekommt einen Ring — Halo —, ein Strahlen- 
brechungsphanomen, veranlaBt durch in hóheren Luft- 
regionen schwebende Eiskristalle. Die Schneedecke 
wachst bis in den September hinein. Erst der Oktober 
bringt den Friihling, der sich allein durch die Kraft der 
Sonne die Berge erobern muB, denn ein dem Fóhn ver- 
gleichbarer Tauwind bereitet ihm nicht den Weg. Ais 
Friihlingsboten kampfen sich die braunlichen Knospen der 
Anemone chilensis durch den Schnee; purpume Rosetten- 
veilchen erscheinen, und von den Strauchern eróffnet der 
Coliguay den Bliitenreigen.

Am 5. Februar langten wir wiederum in der Ad- 
ministration der Hazienda an. Das stattliche Haus des 
Mayordomos wird von den zur Ókonomie gehórenden 
Schuppen und Hiitten der Inquilinos umgeben. Letztere 
sind das Allerdiirftigste, was man sich vorstellen kann. 
Ihre Wandę bestehen aus Brakenwerk, das oberflachlich 
mit Lehm ausgefiillt ist, und ihr Dach aus Maisstroh; sie 
enthalten nur einen einzigen Raum. Manche Frauen 
waren damit beschaftigt, Korn mit einem Steine zu zer- 
malmen. Die Inquilinos sind zwar keine Hórige, aber 
trotzdem ist ihr Los nicht viel besser. Sie besitzen kein 
eigenes Land und erhalten fur ihre Arbeiten von ihrem 
Patron, dem meist in Santiago den Grandseigneur spielen- 
den Besitzer, in der Hauptsache Naturalverpflegung: 
Bohnen und Brot; in Miinze zwischen 20 bis 40 Centavos. 
Diese Leute nahren sich fast ausschlieBlich vegetabilisch 
und vornehmlich von Porrotos, Bohnen, aber nicht weiBen, 
sondern einer minderwertigen, braunroten Sorte. Solche, 
mit Rindertalg gefettet, bilden nebst Brot die taglich 
wiederkehrende Hauptmahlzeit. In anderen Gegenden 
werden die Bohnen aber nur mit Salz, Wasser und Aji 
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gesotten. Weiter siidlich treten Kickererbsen (Garbanzos) 
und Harina tostada an ihre Stelle.

Ihr unmittelbarer Vorgesetzter, der Mayordomo, Ver- 
walter, ist in der Regel mit der niederen Gerichtsbarkeit 
betraut. Das Wahrzeichen daftir, ein langer, horizontaler, 
zweiteiliger Balken mit einer Anzahl Óffnungen fiir die 
Hand- und FuBgelenke, e 1 C e p o, befindet sich vor 
seinem Hause und hat nicht bloB allegorische Bedeutung. 
Die Inąuilinos sind Abkómmlinge der Indianersklaven und 
im wesentlichen noch heute Eigentum ihres Herrn, der mit 
ihnen so ziemlich nach Belieben schaltet und waltet. 
Ebenso wie in der Comisaria (Polizei) der Stadt spielt die 
Tortur auch noch auf dem Lande eine wichtige Rolle im 
Ermittelungsverfahren. Diebe uberfiihrt man, indem man 
sie am Dachbalken in sinnreicher Weise, Kopf nach unten, 
auf- und niederzieht, wie mir das einmal ein Kenner wohl- 
gefallig ausmalte. Ist der Grundbesitzer Politiker, so halt 
er seinen Inąuilinos winters einen Schulmeister, jedoch 
nur, damit sie ihren Namen schreiben lernen, denn nach 
dem Gesetze soli man das kónnen, um wahlberechtigt zu 
sein. Die Wahlen fallen dann noch reinlicher aus ais in 
Ostelbien. Auf den chilenischen Giitern gilt politisch 
durchaus ,cujus ■ regio, ejus religio*. Um den Inąuilino 
abhangig zu erhalten, gibt ihm sein Patron Vorschiisse, 
die er abarbeiten muB, und erhalt ihn in steten Schulden, 
was bei seinem Leichtsinn nicht schwerfallt.

Der chilenische Ackerbau steht noch vielfach auf 
niederer Stufe: „Der Pflug besteht aus zwei Stiicken Holz, 
die Egge aus einigen zusammengebundenen Dorn- 
strauchern; der freie Himmel ist die Scheuer, die Tenne 
das Feld, der Drescher das Pferd1." In der Tat, auch 
jetzt noch ist es in kleinen Betrieben die Homerische 
Pflugschar und jene mit Steinen beschwerte Strauchegge 
aus den dornigen Asten des Espino, mit welchen der 
Landmann den Boden ,ritzt‘ und ,kitzelt‘. Das Getreide 
wird meistens mit der Sichel abgehauen, wobei das Stroh 
einen halben Meter hoch stehenbleibt. Dann folgt fast

1 H. Kunz: Chile u. die deutschen Kolonien. 1891. 
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unmittelbar der Drusch, die Trilla, die sich zum Feste 
fur die gesamte Hazienda gestaltet. Man kann diesen 
primitiven Brauch vom San Cristóbal bei Santiago auf den 
Ackern beobachten, die nach Conchali zu liegen. Man 
reinigt ein Stuck des abgeernteten Feldes, um eine Tenne 
zu bekommen, auf der die Garben im Kreise aufgeschichtet 
werden, iiber die dann ein Huaso ein Dutzend Stuten im 
sausenden Galopp immer im Zirkel dahintreibt, begleitet 
von dem betaubenden Larmen und Schreien aller An- 
wesenden. ,,Wenn alles zertreten ist, beginnt die 
Reinigung, indem man mittels hólzerner Schaufeln Stroh 
und Erde, Stein und Korn in die Luft wirft, wo dann 
der Wind das iibrige tut. Weht aber der Wind nicht, so 
wartet man, bis er weht.“

Der Getreidebau beginnt in der Provinz Coquimbo; 
dort in der Regel auf unbewassertem Lande — tierra de 
rulo —, so daB die Regenzeit (Juni, Juli) zur Aussaat 
erwartet werden mufi. Im mittleren Chile tritt zu der 
natiirlichen Bewasserung durch die ergiebigen Winterregen 
die kunstliche mittels jener Kanale, welche die der Kor
dillere entstrómenden und dank des ewigen Schnees nicht 
versiegenden Gewasser ableiten. Sie laufen oft viele 
Meilen an den Vorbergen entlang — nicht selten mehrere 
iibereinander —, iiberall Zweige zu Tale sendend, die 
tierra de riego schaffend, furchtbarer durch das NaB und 
die mineralischen Schatze, welche sie uberfluten. Im 
Siiden, jenseits des Rio Maule, verlafit sich der Landwirt 
wiederum auf den Himmel. tlberall wird ein alther- 
gebrachter Fruchtwechsel beobachtet: nach dem Weizen, 
der nur auf der tierra de riego zweimal hintereinander 
gebaut werden kann, nutzt man den Acker mehrere Jahre 
ais Weide aus, ihn mit Honiggras, Luzerne oder Klee 
besamend, darauf folgt eine kurze Epoche der Hiilsen- 
friichte, dann wiederum Weizen. Im Siiden schiebt sich 
auch eine Brache in diesen Turnus ein. Vorwinter und 
Friihling sind Saatzeit. Die Ernte beginnt im Dezember. 
Der Boden des Langstales ist so reich an Stickstoff, daB 
ein Bediirfnis nach Salpeter kaum existiert, dagegeh arm 
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an Phosphorsaure und Kali, weshalb sich die deutsche 
Kaliindustrie hier ein Absatzgebiet erobern móchte. —

Zwei Drittel der chilenischen Ackerflache tragt Weizen, 
entweder den weiBen Winterweizen oder die dunkle, harte, 
glasige, zu minderem Brote und Nudeln verarbeitete 
Sommerfrucht, trigo candeal (Triticum durum), der Feuch- 
tigkeit liebend im Siiden und auf bewassertem Grunde zur 
Bestellung gelangt. Daneben baut man im Zentrum 
Gerste und in der Frontera seit etlichen Jahrzehnten auch 
Hafer. Am geringsten, sich auf den Siiden beschrankend, 
ist die Kultur des Roggens. Das Korn blieb die Frucht 
des Haziendados. Der Chacrero widmet sich dem Anbau 
von Kartoffeln, Mais und Hiilsenfriichten — Bohnen, 
Linsen, Erbsen, spanischen grauen Kickererbsen (Cicer 
arietinum) —, mit denen er das Feld in wechselnden 
Reihen bepflanzt. Die Erbsen (Pisum) walten jenseits des 
Mauleflusses vor, und die Kartoffel wird mehr ais sonstwo 
in den Siidprovinzen und auf Chiloe gepflegt.

Die Weizenproduktion (1917: 6 Millionen D.-Ztr.)
wuchs nicht im Verhaltnis zur Bevólkerung und befriedigt 
heute eben die Anspriiche des Landes. Unmittelbar nach 
der Ernte wird zwar etwas Weizen ausgefiihrt, aber im 
Winter holt man wiederum von auBen herein. Dagegen 
kommt ein UberschuB an Bohnen dem Export zugute.

Das Getreide wird in der Regel zweimal bewassert, 
namlich vor der Bliite und Samenbildung; Mais und 
Hiilsenfriichte dreimal.

Ein besonders wichtiges, Friihlingsanfang stattfinden- 
des, ebenfalls gefeiertes Ereignis ist der R o d e o. Die 
Landleute stellen es iiber das Nationalfest am 18. Sep- 
tember. Am Tage des Rodeo sind die Vaqueros (Kuh- 
hirten) mit dem Lasso die Herren. Sie treiben das ge- 
samte GroBvieh einer Hazienda zusammen. Die Peone 
schreien den Treibern Weisungen zu, sie aber nicht mit 
Namen, sondern nach der Farbę ihres Poncho (Manta) an- 
rufend:

„Atracale, manta paca! 
Dale la orilla, manta rosilla!
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Dale la quebra, manta rosa!
Echalo p’alla, manta ,paya [payada]!"

Das Hornvieh soli — von der durch Alkohol und be- 
taubende Arre!-Arre!-Schreie wie in einen Taumel ver- 
setzten, von Hunden unterstiitzten, naturlich hoch zu RoB 
sich tummelnden Mannschaft — vereinigt, gezahlt fur die 
Milchwirtschaft, Mastung oder Verkauf geeignetes gesondert 
und fur den Potrero zuriickgehalten, das Jungvieh aber 
mit gliihendem Eisen oder Ausschnitt der Haut gezeichnet 
werden, z. B. durch ein Stiick aus der Nase, ,a la perilla1, 
oder an Hals oder Brust ,a la campanilla'. AuBerdem 
wird es bei dieser Gelegenheit kastriert. Die letzte 
Prozedur ist naturlich die Glanznummer. Zu ihr eilen 
die Menschen von weit und breit herbei, sogar die 
gnadigen Fraulein. In der Regel werden die Testikel 
durch einen Schnitt entfernt, mitunter aber auch in das 
Innere des Tieres hineingedriickt, ein Martyrium fur das 
Rind, welches in seinem Schmerze die groteskesten 
Spriinge ausfiihrt und das wahnsinnigste Gebriill erhebt, 
wodurch die allgemeine Heiterkeit nicht wenig gefórdert, 
sich in Lachsalven Bahn bricht. Diejenigen, welche die 
Entmannung vornehmen, sind fur diesen Zweig besonders 
talentierte Vaqueros oder Inquilinos. Sie arbeiten in der 
Hauptsache aus Lust und Liebe, denn kein anderer Lohn 
harrt ihrer ais die gekiirzten Teile1. Diese, die Cria- 
dillas, bilden iibrigens einen Leckerbissen fur hoch und 
niedrig. Gelegentlich erscheinen sie auch auf der Tisch- 
karte der Santiaguiner Hotels.

1 Cl. Gay: Agricultura. Bd. 1.
Burger, Acht Lehr- und Wanderjahre in Chile.

Chile war friiher in noch hóherem MaBe ais heute 
ein Land der Viehzucht und Hirten. Die Provinz Coquimbo 
ist bekannt durch ihren Reichtum an Ziegen, dereń Felle 
nach Frankreich wandem, Von Santiago bis Llanquihue 
erreicht die Rindviehzucht ihre gróBte Entfaltung, und 
vor allen im Territorium Magallanes bliiht die Schaf- 
zucht. Pferde hegt man von Coquimbo bis in die wald- 
reichen Siidprovinzen. Das Schwein ist uberall zu Hause, 

15
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besonders aber in Llanquihue. Lama und Alpaka spielen 
in Tacna eine wichtige Rolle. — Das Vieh bleibt das 
ganze Jahr im Freien. Es kennt keinen Stall. Im Sommer 
wird es zu den Naturweiden der Anden hinaufgetrieben, 
winters verweilt es auf den kiinstlichen des Langstales 
und der Kustengebirge. Man hat die einheimische Rasse 
durch Kreuzung mit englischem und friesischem Blut auf- 
gefrischt und verbessert. Von hervorragender Bedeutung 
ist die Milchwirtschaft. Man vertreibt die frische Milch 
emsig bis in die kleinsten Orte. Neben der Butter- 
bereitung findet die Herstellung von Kasę, dessen geringe 
Sorte aber ungemein mager und nicht gerade wohl- 
schmeckend ist, auf den Gutern groBe Beriicksichtigung. 
Nach Karger liefert eine Kuh durchschnittlich 3 bis 4 1 
Milch und ausnahmsweise bis 10 1, Ihr Fettgehalt nimmt 
gegen den Herbst derart zu, daB man mit einem Drittel 
weniger das gleiche Quantum Butter wie in der iibrigen 
Zeit gewinnt.

Das Pferd, wie alle Haustiere, spanischen Ursprungs, 
soli vom andalusischen abstammen und wurde durch 
Araber, Yorkshires, Percherons verbessert, Es hat sich, 
wie iiberall in den Andenlandern, durch sicheren Gang 
gleich vorziiglich den holperigen, von Hindernissen 
starrenden Gebirgspfaden ais auch den schliipfrigen 
Knuppeldammen angepaBt. Freilich verlor es sein feuriges 
Naturell, dafiir ein sanftes, folgsames Wesen eintauschend, 
eine Wandlung, die sich bei allen eingefiihrten Haus- 
tieren vollzog, und die sogar in gewissem Sinne der 
Mensch durchmachte und von jedem Einwanderer wieder- 
holt wird. In Chile sind die Pferde sehr viel billiger ais 
bei uns und im aquatorialen Siidamerika. Im Juni 1914 
kosteten in Santiago Reitpferde 48 bis 270 M. Ja, der 
Preis ging bei Stuten auf 17 M. herunter. Auch Mauler 
sind billig: 22 bis 40 M, Stutenfiillen wurden fiir 43 M., 
Hengstfiillen fiir 65 bis 216 M. feilgeboten. Nach Martin 
kauft man eines der kleinen chilenischen Pferdchen fiir 
18 M. Spottbillig aber waren die Pferde vor 30 Jahren 
oder gar Anfang des vorigen Jahrhunderts zu haben. 1881 
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erstand die Regierung, wie Ochsenius berichtete, 
1300 Pferde fiir den Salpeterkrieg zu 23 Pesos pro Kopf, 
und 1820 bezahlte der Generał San Martin gar nur drei. 
Freilich besaB jener Peso den .4- bis 5fachen Wert des 
heutigen.

Wir verbrachten die letzte Nacht unter dem offenen 
Schuppen der Administration auf dem Ackerkarren an- 
gesichts der komfortablen Wohnung des Mayordomos, der 
uns mit keiner Silbe nahegelegt hatte, unter seinem Dache 
Herberge zu nehmen. — Wo passierte das in Kolumbien?

Die Flóhe sogen uns fast aus, Am folgenden Tage 
langten wir wieder in Curicó an und lohnten die Arrieros 
ab, um ohne Yerzug nach der Hauptstadt zuriickzukehren.

15*
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Meister Darwin bemerkte am 27. August 1834 in 
seinem Tagebuch iiber Santiago: „Von der Stadt selbst 
habe ich nichts Besonderes zu erwahnen, sie ist weder 
so schon noch so groB wie Buenos Aires, ist aber nach 
demselben Muster gebaut.“ Jemand, der von der Haupt- 
stadt Argentiniens nach der chilenischen kommt, wurde 
seine Eindriicke heute in dieselben Worte fassen kónnen, 
nur daB jene inzwischen mit Riesenschritten, diese 
gemachlich sich entwickelte.

Aber heute wie einst ist Santiagos Schmuck 
seine Lagę. Die Stadt, welche die Peripherie von 
Paris iibertrifft — sie bedeckt 10 294 Hektar —, obwohl 
sie nur wenig iiber 400 000 Einwohner zahlt, breitet sich 
im Angesichte der schneebedeckten Hochkordillere auf 
einer mit sanftem Abfall von Osten nach Westen 
geneigten Ebene aus. Wie eine Warte ragt aus ihrem 
Weichbilde der Cerro Santa Lucia, ein isolierter, zer- 
kliifteter, schwarzer Andesitfels, den die Stadtvater, 
besonders unter dem kunstliebenden Benjamin 
Vicufia Mackenna, in phantastischer Weise mit 
Bastionen, Zinnenkranzen und Tiirmen, Grotten und 
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Triumphbógen und luxuriósen Aufgangen geschmiickt 
haben, dereń buntes und kaprizióses Mauerwerk durch 
ein Gewirr von Schlingpflanzen und die Wipfel der 
Eukalypten hervorleuchtet.

An seinem FuBe, 550 m iiber dem Meeresspiegel, 
griindete Pedro de Valdivia die Stadt im 
Februar 1541 ais Santiago del Nue^o Estremo. Der Cerro 
hieB damals Huelen und diente alsbald dem Weinbau. 
Die Siedelung wurde rings von Wasser umspiilt: im 
Norden durch den Rio Mapócho, im Suden und Westen 
durch einen FluBarm und Kanał, welche mit dem Mapócho 
ein Dreieck bildeten, und an dereń Stelle spater Alameda 
und Avenida Brasil traten. Auch die fruchtbare Um- 
gebung verteilten die ersten Bewohner unter sich. So 
war die neue Metropole wohl vorbereitet, einmal von 
bliihenden Chacras umkranzt zu werden, welche spater 
namentlich die linkę Seite der Canada de San Lazaro 
begleiteten, von denen sich heute noch etliche ganz im 
Osten, in der Providencia, erhalten haben. Nur das Land 
nórdlich vom Mapócho, La Chimba, beliefien sie den 
Indianern.

Die ersten Burger Santiagos waren vornehmlich 
Krieger, Hauptleute des von Peru gekommenen Kon- 
quistadors, Pedro de Valdivia. So Di ego 
Caceres, Francisco Aguirre, Juan de 01iva, 
Juan Jofre, Rodrigo de Quiróga u. a. gebiirtige 
Spanier, dereń Namen sich in Santiago erhalten haben, 
aber auch Deutsche, denn der erste Prokuradór der Stadt, 
Bartolome Flores, hieB in Wirklichkeit Bartel 
B1 um en oder Blumenthal und stammte aus Niirn- 
berg; seine Tochter Agueda (Agathe) verheiratete 
sich mit einem anderen deutschen Hauptmann V a 1 - 
divias, dem Pedro Lisperguer aus Worms, der in 
den Kampfen gegen die Araukaner eine bedeutende Rolle 
gespielt hat. Das Geschlecht Lisperguer ist im 
Mannesstamm erloschen; ein Abkomme war der jiingst 
(1908) verstorbene Senadór Federico Varela, ein 
reicher Menschenfreund. Unser Landsmann Bartel, 
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welcher unter dem Cerro Huelen eine Mtihle errichtete, 
schenkte einer angesehenen Indianerin, der Caciąua von 
Talangante (zwischen Santiago und Melipilla), sein Herz. 
Diesem Liebesverhaltnis entsproB die Ahnfrau ktinftiger 
Geschlechter, Dona Agueda, welche erst 1632 verstarb.

Den in den Chroniken einfach ais Maria, Beatriz, 
Francisca usw, auftauchenden Indianerinnen verdanken 
iibrigens viele Geschlechter ihren Ursprung. Sehr haufig 
fiihrten die Urvater Santiagos eine doppelte Ehe, die 
offizielle mit einer Tochter Kastiliens und die der Liebe 
mit einer Indianerin. Die Kinder beider empfingen den 
Namen des Vaters, und auch die naturlichen wurden im 
Testamente bedacht. Das ist noch heute der Fali. So 
figurieren in Santiago zahlreiche illegitime Tochter ais 
Eigentiimerinnen von Hausern, die ihnen ihre Erzeuger 
hinterlieBen. Diese Jungfrauen bleiben meistens ledig, 
werfen sich der Kirche in die Arme und gewinnen oft ais 
Beatas groBen Ruf, der sich in der Klerisei erhóht und 
erhalt, da sie namentlich Nonnenorden ais Erben ein- 
setzen. So gibt es schon ganze Strafien in der Haupt- 
stadt, wo den frommen Miittern und Schwestern, den 
Carmelitas, Agustinas, denen der Ewigen Anbetung u. a., 
Haus bei Haus gehórt.

Die kastilianischen Stammiitter waren mit- 
unter schon mit den abenteuerlustigen jungen Kriegern 
verheiratet, ehe sie ihre Konquistadorenlaufbahn be- 
gannen, und folgten ihren Helden spater nach, wie Dona 
Marina Ortiz de Ga e te ihrem Gemahl Pedro de 
Valdivia; diese freilich zu spat, sie langte erst nach 
seinem grauenhaften Tode an. Bei der Griindung San
tiagos aber war nur eine Spanierin zugegen, die schóne 
und tapfere Ines de Suarez, welche die Chronik ais 
,esposa de campana', Feldgattin Pedro de Valdivias, 
bezeichnet. Ais echte Krieger-Hetare hat sie gelegentlich 
eines indianischen Uberfalls sieben gefangene Kaziken 
eigenhandig erdrosselt. Rein indianischen Namen begegnet 
man unter den Grundbesitzern Santiagos, zum wenigsten 
in den ersten 50 Jahren, nicht. Gleichwohl befanden sich 
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Indianer unter ihnen, welche aber kastilianische Namen 
angenommen hatten. — So sehen wir denn alles, was an 
indianische Deszendenz erinnerte, von Anfang an unter- 
driickt, und nur heimliche, alte Dokumente erzahlen z. B. 
von der wohlhabenden Indianerin Isabella, die sich 
,Jofre‘ nannte, ein Eckhaus an der Calle Mosquito 
erwarb und dann von einem Indianer ,Alvaro de 
A g u i r r e‘ geheiratet wurde. Die Gesichter, die heute 
zu den Namen gehóren, plaudern indes ganz óffentlich.

Von den Btirgern, ,Vecinos, Nachbarn', waren die 
angesehensten die eingewanderten Spanier, die den Uber- 
namen Chapetones erhielten, was soviel bedeutet ais 
frisch angekommene, mit Land und Leuten wenig vertraute 
Leute. Nur sie durften laut kóniglicher Order Beamte 
sein und Handel betreiben. Nach ihnen rangierten ihre in 
Chile geborenen Nachkommen reinen Blutes, C r i o 11 o s 
genannt, dann die. Mestizos, Kinder WeiBer und 
Indianer, und endlich die Indianer selbst, die C h i n o s, 
welche, soweit die Herrschaft der Spanier reichte, in 
Leibeigenschaft verfielen und genau wie das Vieh mit 
gluhendem Eisen markiert wurden. Ausreifiern pflegte 
man die Zehen iiber der Wurzel mit dem Machete ab- 
zuhacken. Damit sie an dieser Operation nicht ver- 
bluteten, muBten sie die FuBstiimpfe in heiBen Talg 
halten.

Die Stadt wurde, wie jede spanische Griindung, um 
einen ąuadratischen, freien Platz, die Plaża mayor, un- 
bekiimmert um die Terrainverhaltnisse, in Vierecken von 
100 bis 125 m Seitenlange geometrisch regelmaBig mit 
senkrecht sich schneidenden StraBen angelegt. Ein solches 
Viereck, Manzana, wird naturgemaB von vier StraBen 
begrenzt. Urspriinglich ist jede Manzana in vier gleiche 
Teile, Solares, zerlegt und vier Parteien zugewiesen 
worden. Die Kirche lag an der Plaża und bestimmte die 
Orientierung der ganzen Stadt. Hier verfiigte auch 
Pedro de Valdivia mit zwei Solares iiber eine volle 
Front. Nach 50 Jahren besaB Santiago bereits 14 StraBen, 
die, bis auf die Calle Merced, alle ihre Namen gewechselt 
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haben. Eine der HauptstraBen, die vom Cerro nach 
Westen gerichtete Calle Catedral, hieB Bartolome 
Flores. Die urspriinglichen Namen leiteten sich von 
besonders geschatzten Anwohnern her.

Anfangs ging es den Konquistadoren sehr schlecht. 
Der erwahnte indianische, muhsam abgeschlagene Angriff 
hatte ihnen mit Ausnahme von 3 Schweinen, 2 Hiihnern 
und einem Hahne ihr gesamtes Vieh gekostet. Von dem 
Saatgut rettete die geistesgegenwartige Ines nur vier 
Hande voll Weizen. So herrschte ein grausamer Mangel 
nicht nur an Nahrungsmitteln, sondern auch an dem zum 
Abendmahl unentbehrlichen Weine. Und gerade letzterer 
Ubelstand untergrub, trotz der vorhandenen Priester, wie 
Galdames betont, die Morał der spanischen Krieger.

Dennoch zahlte bereits im Jahre 1548 die sieben- 
jahrige Stadt vier Kirchen. 1553 erschienen die ersten 
Mónche in der Kutte der Franziskaner, darauf 1555 die 
Mercedarier, 1557 die Dominikaner, nicht viel spater die 
Augustinernonnen und 1593 die Jesuiten, denen noch im 
selben Jahrhundert Augustinermónche und Klarissinnen 
folgten. Und allen wurde geschenkt und vererbt, alle ge- 
diehen; heute wohnen sie in Palasten, ganze Cuadras mit 
vierstóckigen, massiven Gebauden, in bester Geschaftslage 
— sie vermieten die Laden — sind ihr Eigentum und in 
den Provinzen Landguter jeder Art. Am Ende des 
16. Jahrhunderts war Santiago mit 500 Bewohnern euro- 
paischer Herkunft die bedeutendste Stadt Chiles.

Von alten Wohnhausern sind nur noch vereinzelte er- 
halten; denn Santiago ist wiederholt durch Erdbeben und 
1783 durch eine entsetzliche Uberschwemmung heim- 
gesucht worden. Das alte Santiaguiner Haus, 
dessen Vorbild das spanische ist, erhebt sich unmittelbar 
an der StraBe und besitzt eine breite Front mit torartigem 
Eingang, den ófters verzierte Pilaster und ein leicht ge- 
schwungener Bogen einfassen. Rechts und links befinden 
sich die geraumigsten Zimmer, meistens je ein zwei- bis 
dreifenstriges, die einzigen strafienwarts. Dann folgt der 
erste Hof, um den sich allseitig Gemacher gruppieren, in
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welchen sich tagsiiber das Leben der Familie abspielt, 
wahrend von den beiden Vorderraumen einer ais Salon zu 
Gesellschaftszwecken, der andere ais Studio dem Haus- 
herrn zu dienen pflegt. Zwischen erstem und zweiten Hof 
liegt ein sehr heller und groBer, saalartiger Raum, das 
Speisezimmer, el Comedor, Den zweiten Hof umgrenzen 
die Schlafkammern, Dormitorios, und den dritten Kuchę, 
Vorratsraume und Unterkunftsstatten der zahllosen Dienst- 
boten mit Kind und Kegel nebst dem sehr vernachlassigten 
,,Ortchen“. Dann folgt mitunter noch ein Garten, in der 
Regel aber ist der erste Hof in ein wahres Paradies 
von Palmen, Musaceen, Bambus, Baumfarnen, Orangen- 
baumen und vielen bliihenden Strauchern, nebst schlingen- 
den Jasminen, Winden, Nachtschatten und Glyzinen um- 
gewandelt, so dafi man ganz tiberrascht die Schritte 
hemmt, wenn sich durch die weitgeóffnete Pforte dieser, 
Sommer und Winter beinahe gleich entziickende Anblick 
darbietet. Die Wandę des Hofes zeigen haufig eine 
himmelblaue Tiinche, welche das Griin der Pflanzen treff- 
lich hebt. In der Mitte pflegt ein Springbrunnen zu 
płatschern. Der Chilene liebt satte Farben, und fruher 
war ein Anstrich der Hausfront in pompejanischem Rot 
gebrauchlich. Heute gibt es nur noch ein einziges solches 
Haus in der Calle Merced, das alteste zweistóckige, ein 
Majorat, das laut Testamentsbestimmung von den Erben 
unverandert erhalten werden muB. Sonst sind nun alle 
Farben gang und gabe, was sehr zur Unterscheidung der 
Hauschen dient, in welche sich die weitlaufigen Woh- 
nungen der Ahnen bei den Urenkeln auflósten. Bei zwei- 
stóckigen Hausern haben die oberen Fenster stets Bal- 
kone oder einen auBeren Verbindungsgang, Corredor. Im 
Zentrum der Stadt sind jetzt schon die machtigen, drei 
bis vier Geschosse hohen Steinkolosse vorherrschend; die 
einstóckigen werden es etwa in der 5. und 6. Cuadra von 
der Plaża mayor. Ihr Baumaterial besteht aus Adobes, 
lufttrockenen rechteckigen Lehmblócken, die Zimmer- 
decken bilden diinne Rohrlagen mit Bewurf, das Satteldach 
Hohlziegel, welche winters unfehlbar den Regen durch- 
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lassen, der ais Gotera, Tropfenfall, in die Stuben dringt 
und alle móglichen Geschirre móbilisiert. Die Flucht der 
einstóckigen Hauser wirkt eintónig, da ihnen Giebel, Erker 
und Schornsteine fehlen.

Sollte es uns vergónnt sein, einen Blick in die Zimmer 
zu tun, so lohnt sich das am meisten bei dem Salon. Es 
ist das gewissermaBen Nationale. Die Elemente eines 
chilenischen Salons sind ein Teppich, der den Boden voll- 
standig bedeckt — er besteht aus ellebreiten Streifen, die 
aneinandergenaht werden; in der Peripherie wird die so 
hergestellte, meistens dunkelrote, nach Tapetenart ge- 
musterte Alfombra mit unzahligen Stiften festgenagelt und 
erst fortgenommen, wenn sie verbraucht ist —, sehr viele 
Stiihle, die in Reih’ und Glied an den Wanden aufgestellt 
sind, und eine halb so groBe Anzahl Speikasten, damit je 
zwei einen gemeinschaftlich benutzen kónnen, Je nach 
Vermógen kommt noch hinzu eine goldene Harfę (anstatt 
der Gitarre) oder ein Piano. Die Wandę werden mit mehr 
oder minder kostbaren Bildern und prachtigen, gelegent- 
lich riesigen Spiegeln geschmuckt. Konsoltische mit Mar- 
morplatten nebst kostbaren Uhren und Vasen, Saulen mit 
Biisten und Statuetten, vorzugliche Diwane, das alles wird 
Reichtum dem Salon einfiigen, aber trotzdem wird er in 
der Hauptsache leer wie ein Tanzsaal erscheinen, in dem 
die Kunst nur die Wandę zur Verfiigung hat. Ais solcher 
dient er auch. Er ist die Statte der winterabendlichen 
Geselligkeit.

Das Santiago des 20. Jahrhunderts ist in einigen 
Teilen gr o B s t ad t is c h frisiert worden, namentlich 
auf dem Wege von der Plaża nach dem Parąue Cousińo 
und der Rennbahn, dem Clubo Hipico. Denn das ist die 
offizielle Route, welche die Wagen nehmen mit den 
fremden Gasten, den Brasilianern, Ekuatorianern oder 
Argentiniern, denen die Hauptstadt gezeigt werden soli. 
Fast alle Jahre namlich besuchen sich die befreundeten 
sudamerikanischen Republiken untereinander, um groB- 
artige Feste ewiger Verbruderung zu feiern. In der Tat, 
die StraBe des 18. September mit dem im modernen franzó- 
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sischen Geschmack erbauten Palaste der durch die Kohlen 
Lotas reich gewordenen Cousinos und dem stilvollen 
Retiro des chilenischen Geschichtschreibers B a r r o s 
A ran a, alsdann die Alameda, eine an Breite und 
Lange mit der Rhambla Barcelonas wetteifernde Allee 
mit Pfefferbaumen und sudeuropaischen Eichen, ge- 
schmiickt von den* Reiterstandbildern der Befreier San 
Martin, 0’Higg‘ins, dem Denkmal der beiden Amu- 
nategui und den Hermen vieler nationaler Gelehrter und 
und Staatsmanner machen einen hervorragenden Eindruck. 
Zumal die Alameda, vom Volke so genannt, weil friiher 
dort Pappeln, Alamos, standen — ihr heutiger Name ist 
Avenida de las Delicias —, an welcher sich ais Produkte 
des Wettbewerbs franzósischer, italienischer, deutscher 
und nationaler Architekten die schónsten Bauten roma- 
nisch, gotisch, griechisch, arabisch und byzantinisch an- 
klingend oder im Geschmack der Renaissance aufreihen, 
einige, wie die mexikanische Gesandtschaft und der im 
maurischen Stil gehaltene, mit goldenen Kuppeln strah- 
lende ,Palacio de la Alhambra* der Conchas mit wunder- 
vollen Vorgarten. Darauf geht es durch die Calle Estado 
oder Ahumada, die HauptgeschaftsstraBen, wo sich Laden 
an Laden drangt und durchsichtige Warenhauser eine Welt 
von Luxus zur Schau stellen, zur Plaża de Armas mit 
ihren zierlichen Anlagen und der breiten, zirkelfórmigen, 
von elegantem Steinmosaik parkettierten Promenadę.

Dieser, dem europaischen Markte nur mit Einschran- 
kungen zu vergleichende Platz (denn er dient nur der Er- 
holung und nie Geschaftszwecken) wird von einer geist- 
lichen, einer staatlich - stadtischen und zwei privaten 
Hauserfronten begrenzt. Die geistliche mit dem Palacio 
Arzobispal und der doppeltiirmigen Kathedrale, einem 
prachtigen, mit groBem Aufwande jiingst restaurierten 
Barockbau; die staatlich-stadtische von der Post mit pom- 
póser Saulenfassade, dem Telegraphenamt, welches das 
zierliche Turmchen mit ,der Uhr‘ Santiagos tragt, und dem 
luxuriósen Rathause gebildet. Die privaten besitzen 
Laubengange, die Portale Mac-Clure und Fernandez 
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Concha, in denen namentlich Friichte und Blumen aus- 
gelegt sind. Durchschreiten wir nun noch die Galeria San 
Carlos, Inspiration des Dichters Daniel Barros Grez, eine 
architektonische Glanzleistung, und werfen wir einen Blick 
auf das prachtige KongreBgebaude hinter der Kathedrale 
zwischen Calle Catedral und Compania, dessen Giebel eine 
imponierende Saulenhalle krónt!

An seiner Stelle befand sich bis zum 8. Dezember 
1863 die Jesuitenkirche ,La Compania', nach welcher die 
angrenzende, von 0 nach W verlaufende StraBe noch 
heute ihren Namen fiihrt. Zur Feier von Maria Empfang- 
nis war sie an jenem Tage zwischen 7 und 8 Uhr abends 
voll von Menschen, namentlich Frauen besserer Startde, 
ais ein Feuer — einer der Vorhange entflammte — aus- 
brach, bei dem fast alle Besucherinnen ums Leben kamen, 
Opfer der Krinolinen, die sich an Gegenstanden und 
untereinander derart verfingen, daB ein Entrinnen unmóg- 
lich wurde, zumal die den Pforten Zudrangenden stiirzend 
die Ausgange verstopften. Es sollen mehr ais 2000 Per- 
sonen umgekommen und kaum eine vornehme Familie ver- 
schont geblieben sein. Nach lahmendem Entsetzen ergriff 
die Bevólkerung eine wilde Erregung. Sie demolierte in 
blinder Wut die Triimmer der Kirche, da sich die Mei- 
nung festsetzte, die Jesuiten selbst hatten den Brand an- 
gelegt. — In nachster Nahe erhebt sich die Biblioteca 
Nacional. Ais Sitz des Consulado, der ersten chilenischen 
Volksregierung, von groBer historischer Bedeutung, spielte 
sich dort am 28, Januar 1823 in einem ihrer Sale die denk- 
wiirdige Abdankung des ersten Prasidenten Bernardo 
O’Higgins vor den Notabeln Santiagos ab, dereń bewegten 
Vorgang ein Bronzerelief am Denkmal des Befreiers und 
,Directors‘ wirkungsvoll zur Anschauung bringt. :— Un- 
versehens befinden wir uns vor den Tribunales de Justicia 
und damit in der Calle Bandera, der StraBe der Advokaten 
(an manchen Tiiren gewahren wir ein halbes Dutzend und 
mehr Schilder), der Bank en, Makler und Antiąuare. In 
dem ansehnlichen, aber keineswegs auffallenden Gebaude 
an der Ecke der Calle Huerfanos hat der bedeutendste, 
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2000 Mitglieder zahlende chilenische Klub ,E1 Clubo de 
la Union* seinen Sitz. Wer in Santiago und somit im Lande 
etwas vorstellen will, muB diesem Zentrum angehóren, in 
dem die Faden politischen und kommerziellen Lebens zu- 
sammentreffen. Dasselbe ist keineswegs exklusiv und 
nicht nur Rendezvous der Geburts- und Geldaristokratie, 
sondern ohne Unterschied der Partei aller'Leute von Ein- 
fluB, wie Grund- und Minenbesitzer, Advokaten, Arzte, 
Beamte, Unternehmer, Bankdirektoren, Importeure 
u. a. Die auslandischen GroBhauser pflegen ihre Vertreter 
in dasselbe einzukaufen, indem sie eine Aktie des Vereins, 
die um 1908 1000 Pesos kostete, erwerben. Der Alameda 
entgegenschlendernd, treffen wir auf den Regierungs- 
palast, die Moneda, wo Prasident und Ministerien hausen. 
Der sehr imponierende, eine ganze Manzana bedeckende 
Bau, dessen Portale ausgesucht stattliche Kavalleristen in 
Galauniform bewachen, erstand versehentlich in 
Santiago, da seine aus Madrid kommenden, eigentlich fiir 
Lima bestimmten Piane irrtumlicherweise in Chiles Haupt- 
stadt hangenblieben. —

Die Entwicklung Santiagos, neben Valparaiso die ein- 
zige GroBstadt der Republik, erfolgte im AnschluB an die 
aguas corrientes, die Hauptkanale des reinigenden Ace- 
quiasystems, welche nórdlich der Alameda von O nach 
W, sudlich derselben jedoch von O nach S verlaufen. 
Die gleiche Richtung schlagen (wenn wir vom Zentrum 
absehen) die schóneren StraBen mit den Hausern der 
Reichen und Wohlhabenden ein, die sich auch eines 
besseren Pflasters, sorgfaltigerer Reinigung, reichlicher Be- 
leuchtung und der StraBenbahnen erfreuen. Man bekommt 
also die Vorstellung, daB in der nórdlichen Stadthalfte die 
bedeutenderen die LangsstraBen, in der siidlichen hingegen 
die QuerstraBen sind. Aber sie gelten mit vollem Recht 
auch ais die gesiinderen, weil in den sie kreuzenden 
StraBen die Abzugsgraben ais Verbindungen der dem 
natiirlichen Gefalle folgenden Hauptstamme ein nur trage 
flieBendes oder gar stagnierendes Wasser fiihren. Selbst- 
verstandlich hangt der Wert von Grund und Boden, ebenso 
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wie die Hóhe der Hausmiete, in erster Linie von der Rich- 
tung des StraBenzuges ab. Jedem, der in Chiles Metro- 
pole lebte, werden die OW-StraBen San Pablo, Las Rosas, 
Compania, Catedral, Huerfanos, Moneda und jenseits 
der Alameda die N - StraBe Arturo Prat, Nataniel, San 
Diego, Ejercitu, Cochrane, Diesiocho zum mindesten in Er- 
innerung sein, wahrend er von den entgegengesetzten 
wahrscheinlich nur die zentralen San Antonio, Ertado, 
Ahumada, Bandera und Teatinos behalten hat. Nach 
unseren Ausfiihrungen wird es keiner Erklarung bediirfen, 
weshalb in Santiago, der klassischen Stadt der Kasten, 
gleichwohl eine órtliche Sonderung derselben nicht derart 
Platz griff, wie man erwarten móchte. Die oberen Cuadras 
der OW - Strafien beherbergen in ihren stattlichen, oft 
palastartigen Bauten zwar Jente und Plutokraten, der 
Barrio Matadero (Schlachthofviertel) und die an den Rio 
Mapocho grenzenden Gassen sind zweifelsohne Quartiere 
der Roteria, aber im allgemeinen finden sich die Wohn- 
statten des niederen Volkes uberall, so daB man auch in 
der besten StraBe nicht vor einem proletarischen Massen- 
heim im Rticken geschiitzt ist. Ebensowenig gibt es in 
Santiago Fremdenviertel, Die Auslander verteilen sich in 
den auBeren Barrios, von denen etliche dank der freund- 
lichen, mit Baumen bepflanzten StraBen — ich erinnere 
mich besonders gerne der Calle Lira, Carmen und Reco- 
leta -— oder der anmutigen Platze, wie der Avenida Por- 
tales und der Plaża Yungai, recht einladend sind. Letzterer 
heifit nach einem peruanischen Orte, bei dem der Generał 
Bulnes 1839 Peru aufs Haupt schlug, welches sich durch 
den nach dort verbannten friiheren chilenischen Prasi- 
denten Freire (den Nachfolger von O’Higgins) gegen Chile 
hatte aufreizen lassen. Den schattigen Platz ziert auch ein 
sehr hiibsches Siegesdenkmal.

Irren wir von jenen Pfaden ab, die, mit Trinidad- 
asphalt belegt, sich den Gummiradern der Karossen und 
Automobile der reichen Bergwerksbesitzer, Haziendados 
und Bórsenmakler und der vielen reich scheinen wollenden 
Politiker anpassen, so werden wir manches Ungeahnte er- 
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leben. Der Asphalt hórt auf, die Pflastemng ersetzt, wenn 
es eine gibt, ein Gewirr von Steinen, die Berge und Taler 
bilden und winters Seen und Inseln, oder wir waten in 
fufihohem Staube und nach Regen in unergriindlichem, 
tiefschwarzen Schlamm. Das Trottoir besteht hóchstens 
aus Huevitos, Eierchen, kleinen spitzen Kieseln, die ein 
verwóhnter FuB zaghaft betritt. Die Hauser werden ein- 
stóckig, die Fenster sind zerbrochen und die vor langer 
Zeit getiinchten Wandę mit Millionen von Fliegen besetzt. 
Die StraBen riechen, die Hauser nicht minder; das Milieu 
ist Schmutz. Aber es ist nicht jener malerische, beinahe 
anmutende Italiens, nicht jener leichtsinnige Verfall, der 
von Sorglosigkeit und Lebensfreude erzahlt, sondern er 
hat hier etwas Schweres, Dumpfes, er redet von Mangel 
und Verkommenheit. Aber was ist die verwahrloste 
StraBe fur ein Paradies im Vergleich mit jenen von der 
AuBenwelt durch Torę abgeschnittenen GaBchen, welche 
Conventillos heiBen. „Wir leben in keinem Hause, wir 
wohnen im Conventillo‘‘; wenn ich das hórte, erschrak ich.

Der Conventillo, Klósterchen, ist das Massen- 
ąuartier der armsten Bevólkerung. Gegen 1912 gab es 
nach Wagemann in der Hauptstadt 1574 mit 27 000 Ge- 
machern, welche 75 000 Menschen beherbergen, also bald 
ein Viertel der Bevólkerung. In Valparaiso schatzte ein 
chilenisches Blatt ihre Insassen auf den dritten Teil, nam- 
lich 50 000. Neuerdings hat man in Santiago einen ge- 
ringen Bruchteil niedergerissen und menschenwurdigere 
Behausungen geschaffen, Zwei langgestreckte Dacher be- 
gleiten einen schmalen, oft sonnenlosen Hofraum, der in 
der Mitte von einem tiefen, stinkenden, offenen Grab en 
der Lange nach durchzogen wird, welcher allen Unrat auf- 
nimmt. Unter den beiden Dachem befinden sich die 
,Zimmer‘, zwanzig und mehr in jeder Flucht, wenige 
Quadratmeter groBe, oft nur durch Bleche mannshoch 
gegeneinander abgeteilte Verschlage. „Auf den ersten 
Blick scheint es unmóglich, dafi in diesen Baracken 
menschliche Wesen existieren kónnen,“ So schrieben 
nationale Zeitungen der Hauptstadt. Im Winter strómt der 
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Regen auf die Bewohner, durchweicht den Boden der 
Raume, festgestampftes Erdreich, und verwandelt den Hof 
in eine Lagunę; im Sommer trocknet der Graben aus und 
verpestet mehr denn je die Luft. Dabei sind viele Frauen 
Wascherinnen, so daB der schmale Hofraum stets mit 
nassem Zeuge verhangt ist. In dem morastigen Unrat 
treiben sich zahllose raudige Hunde umher und verlebt 
die Nachkommenschaft ihre Kindheit. Schon die Namen, 
welche manche im Volksmunde fiihren, ,Conventillo der 
Hunde* oder gar ,die Pfeife des Teufels* (Chiflon del 
Diablo), lassen nichts Gutes vermuten. Das Schlimmste 
aber ist, daB diese Wohnungen, von denen ein Englander 
gesagt hat, kein Negerstamm brauche sich auch nur an- 
nahernd scheuBlicher zu schamen, haufig Kapitalisten ge- 
hóren. Es ist kaum nótig, hinzuzufiigen, daB diese Quar- 
tiere Brutstatten des Trunkes, Lasters, der Verbrechen 
und Epidemien sind, und der Tod ais Wurgengel der Saug- 
linge entsetzliche Orgien feiert. — Die haarstraubenden 
und trotzdem teuren Wohnungsverhaltnisse, ein Zimmer 
kostet monatlich um 10 Pesos, des kleinen Mannes sind 
der Grund, daB der chilenische Roto (Mann aus dem 
Volke) oft in seinem eigenen Lande zum heimatlosen Wan- 
derer wird. Es gibt in Chile eine nicht seBhafte, zwischen 
Nord und Siid hin und her flutende Masse ungelernter 
Arbeiter, Gananes, von mindestens 24 000, die hier und 
dort Beschaftigung suchen und durch ihre Sitten und 
Physiognomien an die Nomaden barbarischer Zeiten er- 
innern. Zu ihnen kommen noch in den benachbarten argen- 
tinischen Provinzen weitere 80 000 vagierende chilenische 
Emigrantem (Luis Orrego L. u. Galdames.)

Andere bessere, 'aber immer noch recht mangelhafte 
Wohnungen bieten jene Casitas, in die ein lang- 
gestrecktes, oft die ganze Front der Cuadra einnehmendes 
einstóckiges Haus derart abgeteilt ist, daB auf jede 
Familie ein Zimmer kommt, in welches man direkt von der 
StraBe durch eine Tur tritt, die auch ais Fenster dienen 
muB. Durch den Raum gelangt man mittels eines 
schmalen Ganges, an dem noch ein bis zwei kleine 
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Gemacher liegen, auf ein winziges, trotz aller Enge regel- 
maBig mit Topfgewachsen besetztes Hófchen; denn alle 
Chilenen sind sehi- blumenlieb. Im Sommer ist eine solche 
Wohnung ganz leidlich, aber im Winter hat man die Wahl, 
zu frieren oder im Dunkeln zu sitzen. Die Casitas sind 
in der Regel nicht gedielt, sondern mit Backsteinen aus- 
gelegt, tiber welche ihre Mieter E s t e r a s, geflochtene 
Teppiche aus den Blattem der Totora, dem Kolbenrohr 
(Typha), breiten. Einer Kiiche bediirfen die niederen 
Chilenen nicht; sie kochen alles aut dem Kohlenbecken, 
Brasero,

Ais dezente Mietkaserne gilt die Cite: ein blinder, 
enger StraBenast, den unter gemeinsamer Bedachung eine 
gróBere Anzahl von Zwei- oder Dreizimmerwohnungen mit 
Miniaturhófchen, Flur und eigener Haustiir saumen. Die 
Gemacher liegen hintereinander.

Santiago war noch vor einem Jahrzehnt eine der un- 
gesundesten Stadte der Welt infolge seiner 
offenen Aceąuias. — Wem, der in Mittelchile etliche 
Jahre zubrachte, steigt nicht eine Erinnerungswolke von 
sauerlich - faulen Geriichen bei dem Worte Aceąuia auf! 
Aceąuia heifit Kanał. Ein Netz solcher Kanale, dem Ma- 
pocho entspringend, durchzieht die gesamte Stadt und 
fiihrt laufendes Wasser, das die Aufgabe hat, schier alles 
wegzuspiilen, was diese chilenische GroBstadt auswirft. Ein 
solcher Graben durchquert jedes Grundstiick, meistens 
einen der letzten Hófe, wo sich dann iiber ihm jenes be- 
reits erwahnte Hauschen aufbaut, dessen Sitz der Chilene 
gern mit einem Teppich benagelt. In der heiBen Zeit der 
Wassermelonen werden auch dereń riesige Schalen in die 
offenen Graben geworfen; und alsdann streiken sie: ihre 
schwarzen, rundlichen Fluten treten aus und iiber- 
schwemmen StraBe, Hófe, Stuben. Sogar mitten in der 
Stadt sieht man gelegentlich die asphaltierten Luxus- 
straBen in Kloaken verwandelt, oft fur viele Stunden, bis 
es dem mit langer Stange bewaffneten T a q u e r o gelingt, 
den Taco, den Pfropf, zu finden, der iibrigens auch eine 
kleine Leiche sein kann. Es gibt aber Gegenden, wo die

Burger, Acht Lehr- und Wanderjahre in Chile. 16 
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Aceąuia geradezu fieberhaft haufig ihr Bett verlaBt. 
Haufig trocknen die Aceąuias auch beinahe aus und ver- 
pesten alsdann das gesamte Haus, so daB man wochenlang 
mit tiblem Geschmack umhergeht. Wo sie die StraBen 
kreuzen, sind sie meistens iiberdeckt, indes auf den FuB- 
steigen nur durch eine schlecht schlieBende, nicht selten 
halb in den Kanał gefallene oder ganz fehlende Eisen- 
platte,

Das ahnt man nicht, wenn man die Stadt, iiber- 
flutet vom Licht der strahłenden, chilenischen Sonne, 
vomCerroSanCristóbal ausin beinahe endloser 
Ausdehnung iiberblickt, diesen Berg in gewaltige Um- 
armung schlieBend.

Zunachst der Mapócho, der heute in ein festes Bett 
gezwungen ist, das Alleen von buschigen Pappeln be- 
gleiten, dann der Santa-Lucia-Hiigel mit semen pittoresken 
Bauwerken und dem luftigen Mirador, Aussichts- 
tempelchen, auf hóchster Spitze, alles im Grim halb- 
versteckt. Westlich die roten, schlanken Turme der 
Mercedarier von zierlicher Architektur, die altersgrauen 
von Santo Domingo, die hellen der Kathedrale, bei der 
aber noch mehr die gewaltige Kuppel auffallt, mehr siid- 
lich die Doppeltiirme der Jesuitenkirche, welche an die 
Unserer Lieben Frau in Miinchen erinnern, die kolossalen, 
blitzenden Kuppeldacher der Universidad Catolica und 
zwischen dem Hausermeer Pappeln, fremde, lichte Arau- 
karien mit ihrer merkwiirdig regelmafiigen Verzweigung, 
dustere Zypressen und hier und dort eine chilenische 
Palmę mit kugeliger Krone und noch sehr viele Kirchen, 
denn die Stadt zahlt zum mindesten 60 katholische Gottes- 
hauser. Im Norden und Westen schlieBen die malerischen 
Kamme der Kiistenkordillere das Bild, im Stiden óffnet 
sich die Ebene, und wie ein Hauch zeichnet sich noch das 
baumreiche San Bernardo ab; im Osten ragt die Vor- 
kordillere von Las Cóndes und Apoquindo ais gewaltige, 
steile Mauer empor, auf welcher mit den Jahreszeiten 
der Schnee kommt, wachst und verschwindet. Unser 
Blick gleitet zu ihr iiber die pfirsichreichen Flecken 
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Nufioa und Los Guindos hinuber. Aber die Vorkordillere 
und der schwarzblaue Manąuehue, ein weit vorgeriickter 
Andenkegel, werden ubertiirmt durch das gewaltige 
Massiv des 5430 m hohen Cerro del Plomo, der uns die 
ungeheuren, ewigen Schneefelder und die jahen, kahlen, 
reich gegliederten Felsschroffen seines breiten Gipfels 
zukehrt.

Das wunderbare Panorama der Hochkordillere, das 
jedem Fleck der Stadt seine Majestat zuwendet, ist die 
wahre Schonheit Santiagos. Ich glaube nicht, daB die 
chilenische Hauptstadt, wie die Eitelkeit seiner Bewohner 
meint, mit ihrer Avenida de las Delicias in siegreichen 
Bewerb mit den Boulevards jedweder Stadt der Welt 
treten kann —, aber was ihr die Natur verlieh, wird 
manchen Yergleich aushalten.

Die Geschicke Santiagos werden von der M u n i - 
z i p a 1 i t a t, einem Stadtrat mit dem Alcalden an der 
Spitze, gelenkt. Die Stadtvater gehen aus Wahlen her- 
vor, die, auf das engste mit den politischen verkniipft, 
sogar mit denen zum KongreB zusammenfallen. So 
wiederholt sich in dieser Kórperschaft dasselbe Schau- 
spiel wie im Parlamente: ewige Unstetigkeit durch neue 
Parteikombinationen und unablassiger (oft monatlicher) 
Wechsel des Burgermeisters und anderer Beamten. Die 
Ein n a hm en der Stadt ergibt in erster Linie eine 
Immobilien- und Mobiliensteuer, welche auch die Wert- 
papiere trifft und in Santiago 1 vom 1000 des Realwertes 
betragt, aber erst bei 2000 $ Vermógen einsetzt. Das ist 
eine lacherlich geringe Kontribution, wenn man bedenkt, 
daB mit 4000 Pesos eingeschatzte Hauser zwischen 800 und 
900 Pesos jahrlichen Mietertrag geben! Aufierdem sind 
Gewerbetreibende (darunter auch Arzte, Advokaten, 
Ingenieure), Geschafte und Fabriken mit einer nach 
unseren Begriffen geringen Abgabe belegt, dagegen sehr 
stark die Ausschankstatten alkoholischer Getranke heran- 
gezogen, Man hat dieselben in drei Klassen geteilt; die 
zweite muB noch 800 Pesos jahrlich der Stadtkasse zu- 
fiihren. Ferner gibt es eine Schlachthofgebuhr und 

16*
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Wagensteuer. SchlieBlich tragt auch die elektrische 
StraBenbahn mit Pfosten- und Kilometergeldern nicht 
unerheblich bei. Aber aus allem ergibt sich, dafi sich die 
beiden gróBten Stadte Chiles, Santiago und Valparaiso 
(1918), mit einem Budget von 8,4 bzw. 5,3 Millionen 
Papierpesos1 behełfen muBten. Sie versuchen damit einer 
Unsumme von Verpflichtungen zu genugen: unter anderen 
der Reinigung der StraBen, welche ein ganzes Heer von 
Arbeitern und Maultieren erfordert, ihrer Instandhaltung 
und Pflasterung, der Ausstattung der óffentlichen Platze, 
der Fiirsorge fur mittellose Kranke und der Inspektion 
aller móglichen Betriebe. Genau wie beim Staatsbudget 
werden die Einkiinfte trotz ihrer Karglichkeit haupt- 
sachlich durch Beamtengehalter verschluckt und direkt 
vergeudet und veruntreut wie vor etlichen Jahren, wo die 
Stadtvater bei den Sitzungen einer Periode von 10 Monaten 
fur 15 000 Pesos ,Tee‘ getrunken hatten. Naturlich ist die 
Stadtverwaltung iiberaus verschuldet, und Pfandungen, 
die selbst den Spiegeln des Munizipaltheaters ihre Siegel 
aufdriicken, sind an der Tagesordnung, ebenso wie ein 
wochenlanges Versagen der unbezahlt gebliebenen 
Reinigungspolizei. —

1 Etwa ebensoviel Goldmark.

Ais Hauptstadt besitzt Santiago verschiedene Landes- 
institute und Sammlungen, von denen die wichtigsten am 
Ende der Weststadt den Komplex der Quinta Normal 
bilden. So genannt, weil den jungen Landwirten dort 
an der Hand eines Mustergutes und Institutes Ge- 
legenheit gegeben ist, sich praktisch und theoretisch zu 
vervollkommnen. Von den weitlaufigen Anlagen wirkt 
am schónsten der Park, ein Juwel mit seinen vielen 
Baumen aller Zonen: herrlichenWellingtonien, Eukalypten, 
Araukarien, Magnolien, Dracaenen, Palmen, machtigen 
Trauerweiden, die sich in Teichen spiegeln und einem 
stolzen, weiBblinkenden Bau, dem Museo Nacional, ais 
Rahmen dienen. Dieses enthalt die von Gay begonne- 
nen und R. A. Philippi fortgefiihrten naturwissen- 
schaftlichen und ethnographischen Sammlungen. Man 



245

sieht es ihnen noch heute an, wie hastig und mit welch 
beschrankten Mitteln sie zusammengetragen wurden. Das 
Landeseigentumliche hinterlaBt im Gegensatz zu Buenos 
Aires kaum irgendwelchen Eindruck, indessen wird der 
Geschmack der Rotos, welche Sonntags fórmlich zu seinen 
Salen wallfahren, schon eher befriedigt, namentlich durch 
die karikaturenhaften, wachsemen, phantastisch be- 
kleideten und behangenen Vólkertypen. Er fiihlt sich 
natiirlich iiber alle unendlich erhaben. Chiles Regierung 
betrachtet das Nationalmuseum, in das ein vornehmer 
Chilene wohl kaum je seinen FuB gesetzt hat, denn auch 
ais Statte, dereń vomehmste Aufgabe darin besteht, den 
Roto fiir einige Stunden dem Trunke zu entziehen. — 
Ein sehr viel bescheideneres Heim birgt Kunstschatze, 
eine hubsche Galerie chilenischer Meister nebst etlichen 
Bildwerken, darunter die fesselnde lebensgroBe Bronze 
eines chilenischen Tambours. Unter den Gemalden uber- 
wiegt Landschaft und Portrat. Dem Landschaftsmaler 
bietet Chile ein unerschópflich wunderbares Feld, welches 
er bereits in den zentralen Provinzen mit ihren Palmen- 
motiven, kóstlichen Herbststimmungen und reich ge- 
gliederten Felskiisten mit Gliick auszubeuten beginnt. 
Dagegen werden wir uns mit den leichenhaften, kreidigen 
Menschenantlitzen nicht befreunden kónnen. Das Nackte 
blieb dem chilenischen Kiinstler eine von der priiden 
Gesellschaft versagte Frucht; wenigstens in seiner Heimat.

Die nationale Kunst wurde 1849 durch Griindung 
einer Malerakademie erweckt, der zunachst fiir zwei 
Jahrzehnte ein Neapolitaner, Alejandro Cicarelli, guter 
Zeichner, aber mittelmafiiger Maler, vorstand. Ihm folgten 
Ernst Kirchbach, ein Schiiler des von der Romantik 
beeinfluBten Historienmalers Schnorr von Carolsfeld 
(Dresden), dann nochmals ein Italiener florentinischer 
Schule und schlieBlich heimische Grófien. Seit Anfang 
der sechziger wurden Jahresausstellungen veranstaltet, 
und nach einem Dezennium glaubte man den chilenischen 
Geschmack reif fiirs Nackte und wagte es mit einer 
,Susanna‘ und .Badenden Venus‘. Der ktihne Yersuch des 
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Salons scheiterte am heftigen Einspruch des Klerus, und 
die tief in allen Schichten wurzelnde Priiderie lieB eine 
Wiederholung nicht zu, Aus der nicht geringen Zahl der 
Maler ragen hervor der Landschafter Antonio Smith, wel- 
cher Sonnenuntergange, Mondscheinstimmungen, feuchte 
Nebelmorgen am Meere bevorzugte; Pedro Lira, Ge- 
schichte auf die Riesenleinwand bannend — den Tod des 
Kolumbus, die Griindung Santiagos —, aber auch ins All- 
tagsleben greifend, wie in seinen Steinbrucharbeitern — 
muskulose Kraftgestalten bezwingen in Hundstagsgluten 
den Fels —; Antonio Caro, neben groBen Historien — Ab- 
dankung O’Higgins’, der Tod der Carreras — das heimatliche 
Genre pflegend — Cueca, Rodeo, Velorio; Onofre Jarpa 
— weiche, gelallige Landschaft — und Somerscales 
(schottischer Herkunft), der ais Marinemaler die Helden- 
taten des Pazifischen Krieges im ,Kampf am Kap Angamos' 
und ,der Seeschlacht von Iquique‘ glorifizierte. „Die 
plastische Kunst erstand und lebt in Chile durch Nicanor 
Plaża." Er ist der Schópfer der erwahnten Susanna, des 
von uns abgebildeten Caupolican, eines Chuecaspielers, 
und ais Gegenstiick dieser kraftstrotzenden Indianer- 
gestalten eines in Schmerz und Verzweiflung aufgelósten 
.Liebesgrames' (,Mal de Amor'), in dem der Marmor „zu 
schluchzen" scheint. Plaża war so gliicklich, in Virginio 
Arias einen selten talentierten Jiinger heranzuziehen. 
Dieser schuf eine Daphne und Chloe, aber seinen Ruhm 
verdankt er einer eigenartigen Kreuzabnahme: wahrend 
die schmerzensreiche Mutter hilfreiche Hand bietet, den 
kóstlichen Leib zu bergen, naht vóllig hiillelos Magdalena, 
die heiligen FiiBe zu kiissen. Ein zweiter Schiiler, Jose 
Miguel Blanco, sucht seine Modelle in der Heimat. Er 
verewigte den Roto, und jener sympathische, knabenhafte 
Tambour ist von ihm. Die chilenischen Kiinstler 
befruchtet nicht allein Paris, es wird ihnen zum Wirkungs- 
kreise.

Im anschlieBenden Botanischen Garten diirfen wir 
nicht etwa eine derart gepflegte Anlage vermuten, wie sie 
die kleinste westindische Insel unter englischem Zepter 
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schmiickt, indessen sind die Gewachshauser zur Bliitezeit 
der Orchideen sehenswert. Wir gelangen in den Zoo- 
logischen Garten. Er verdankt seinen Ursprung, wie so 
manches in Chile, dem siegreichen Salpeterkriege. Man 
verpflanzte namlich auch die lebende Tiersammlung Limas 
ais Beute nach Santiago. Da das Klima den meisten 
Geschópfen recht schlecht bekam und keines ewig lebte, 
denn eine Erganzung wurde ebensowenig besorgt wie bei 
den geraubten Zeitschriften, war es mit diesen Herrlich- 
keiten bald zu Ende. Die Kadaver wanderten allgemach 
in das Museo Nacional, wo sie heute, wie z. B. der Elefant, 
fur ihr kurzes chilenisches Erdenwallen ausgestopft ent- 
schadigen miissen. Die leer gewordenen Kafige fiillte 
man mit Hunden. — Nun sind wir dem eigentiimłichen 
Kuppeldache nahe, welches die Sternwarte verrat. Ihren 
letzten Direktor, einen Deutschen, haben die Chilenen 
1913 mit ehrenruhrigen Anklagen in den Tod gehetzt.

* *
*

Santiago ist das Paris Chiles, ja es ist noch mehr, es 
ist Chile. Wenn der Huaso eine Reise zur Hauptstadt 
macht, so sagt er: „ir a Chile", nach Chile gehen. Das 
Volk Santiagos ist das Volk Chiles. — Der Chilene selbst 
unterscheidet drei Kasten: la Jente, el Mediopelo und 
el Roto.

La Jente, die Aristokratie, stellt die Nachkommen- 
schaft jener spanischen Einwanderer vor, dereń Geschlech- 
ter sich vor indianischer Blutmischung bewahrt haben, und 
reich gewordener jiingerer Immigranten verschiedener 
Nationalitat. Die Konąuistadore Chiles stammten, wie 
Cortez und Pizarro, aus der armen Estremadura, in dereń 
stillen Stadten man noch heute Andenken an die ver- 
wegenen Eroberer Amerikas trifft, wie in Caceres das 
Sonnenwappen Montezumas.

In der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts erfolgte 
spanischer Zuzug besonders aus dem Baskenlande, dessen 
Bewohner man fiir die am wenigsten mit keltischem Blute 
vermischten Iberer halt, und die sich gleich den Katalonen 
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durch Fleifi und Erwerbssinn hervortun. Sie sollen im 
chilenischen Volkskórper ausschlaggebender geworden 
sein ais ihre Vorlaufer, die Estremeńos. Der Chilene 
leitet von den Basken setne wirtschaftlichen Vorziige, aber 
auch seine so sehr ins Breite gehende Schreibseligkeit her. 
Der Ubergang von Kastiliens Krone an die Bourbonen ais 
Folgę des spanischen Erbfolgekrieges gewann auch fur 
unseren Freistaat Bedeutung: das Mutterland óffnete 
diese Kolonie der franzósischen Einwanderung, welche 
nicht auf sich wart en lieB. Ferner erschienen Irlander, 
darunter O’Higgins (der Stammvater des Befreiers Chiles), 
und nach der erstrittenen Unabhangigkeit Englander und 
Nordamerikaner, denen erst sehr viel spater Deutsche 
folgten.

Diejenigen, welche bereits in Spanien dem Adel an- 
gehorten, waren sehr gezahlt; es ist kaum ein halbes 
Dutzend gewesen, denn Chile genoB, ais armes Bergland 
verschrien, keinen guten Ruf. Die meisten der friihesten 
Ankómmlinge waren obskure Soldaten der iberischen 
Halbinsel, dereń kriegerische Verdienste im Kampfe gegen 
die Indianer mit Nobilitierung und Grundbesitz belohnt 
wurden, und von denen etliche den frischen Wappenschild 
alsbald mit allen denkbaren Verbrechen besudelten1. 
Spatere Generationen erkauften zu den gegriindeten 
Majoraten ,ein ,von‘, den Titel eines Grafen oder Marąuis 
und schmiickten die Pforte ihres Hauses mit einem 
Wappen, Pradikate und Prarogative, welche wahrend der 
Unabhangigkeitskriege, die zur Republik fiihrten, auf- 
gehoben wurden. Die Namen der Patrizierfamilien, dereń 
man etwa 80 zahlt, sind ein internationales Gemisch: 
Garcia-Huidóbro, Irarrazaval, Larrain, 
Vicuna, Torres, Mackenna, Cox, Walker, 
RoB, Edwards, Lyon, Mac-Clure, Suber- 
c a s e a u x , Matte u. a.

1 Domingo Amunategui Solar: La Sociedad Chilena. 
Santiago, 1901—04.

Die chilenische Aristokratie ist noch heute exklusiver 
ais die unsere. Es ist leichter fur jemanden, der ihr nicht 
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angehórt, Prasident der Republik zu werden, ais in 
sie hineinzuheiraten. Denn obwohl in Wahrheit die 
Herrscherin des Staates — Chile ist eine Oligarchie —, 
zeigt sie sich nicht erpicht, die Ziigel ausschlieBlich selbst 
in der Hand zu halten, sondern hat dieselben wiederholt 
genehmen Persónlichkeiten auBerhalb ihrer Kastę an- 
vertraut. Die Aristokraten sind Grundbesitzer, Vieh- 
ziichter, Getreide- und Weinbauer im grofien; ihre oft 
riesigen Haziendas, die mit deutschen Furstentiimern an 
Ausdehnung wetteifern, liegen im mittleren Chile; meistens 
bekennen sie sich zur konservativ-klerikalen Partei, Ihre 

* Sóhne, soweit sie ihnen nicht ais Erben in der Bewirt- 
schaftung der Giiter nachfolgen, widmen sich dem Studium 
der Jurisprudenz oder werden Priester. Etliche treten 
auch wohl in einen angesehenen Mónchsorden wie den 
der Dominikaner von der Recoleta ein. Ubrigens laBt 
der chilenische Aristokrat, wenn es sich um einen 
lohnenden Erwerb handelt, seinen Standesdunkel beiseite, 
Den Yankee ais Vorbild, greift er zu, wo es etwas zu 
verdienen gibt: ais Martillero (Auktionator), Jerente 
irgendeiner Versicherungsgesellschaft, Makler oder Vieh- 
handler.

Neben dem Landespatriziat hat sich dank des un- 
geahnten bergmannischen und kommerziellen Auf- 
schwungs im letzten Sakulum eine Geldaristokratie ent- 
wickelt. Ihre Haupter — Multimillionare — traten mit 
jener der Geburt und Tradition in Wettbewerb um Ein- 
flufi und Ansehen. Beide Machtgruppen stehen sich 
indes nicht ais Rivalen gegeniiber, sondern begiinstigen 
die einer zwiefachen Auffrischung gleich vorteilhafte 
Blutsvermischung.

Mediopelo, halbes Haar, ist die vorziigliche Be- 
zeichnung fiir jene breite Volksmasse, die sich zwischen 
Spaniem, beziehungsweise europaischen Einwanderern 
der ersten Jahrhunderte und den Indianern entwickelte; 
ein Kreuzungsprodukt, oft aus natiirlichen SeitenschóB- 
lingen hervorsprossend, das sich auch nicht ais solches 
yerleugnet. Fiir den Fremden ist es anfangs schwer, 
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zwischen Jente und Mediopelo genau zu unterscheiden, 
der Chilene dagegen vermag schon dem Namen nach zu 
urteilen. Das Mediopelo ist in sich selbst gegliedert, 
enthalt den Mittelstand, aber auch einen guten Teil der 
hóheren Beamtenwelt und verliert sich in den Kreisen 
der Arbeiter. So gehórte z. B. der um 1908 amtierende 
Rektor der Universitat zum ,Halben Haare1. Diese Kastę 
ist das vorwartstreibende Element, die Intelligenz des 
Landes, aber auch das amterhungrigste, chauvinistische 
und fremdenfeindliche. Familiennamen, wie V a 1 e n - 
z u e 1 a , Zapata, Contreras, M u n ó z , Co r dero, 
Oyarzun, Sóto, Nuńez, Lete li er, Quijada, 
Neira, Ortiz, sind typische. Wahrend die Jente feine, 
helle europaische Gesichter und stattliche, meist schlanke 
Figuren hat, ist das Mediopelo in der Regel dunkel, klein, 
korpulent.

Der chilenische Mittelstand entwickelte sich erst mit 
der jiingsten Einwanderung und beschrankt sich beim 
Fehlen eines Bauernstandes auf die Stadt. Hier finden 
wir den unseren ahnelnde Verhaltnisse nur in den 
deutschen Siedelungen, wo sich neben den Industrien das 
selbstandige Handwerk entfaltete. Der nationale Hand- 
werker steht auf niedrigster Bildungsstufe und bleibt im 
allgemeinen auch in seinem Fach ein Pfuscher, weil er 
alles mógliche begann und liegen liefi, ehe er sich auf 
seine Spezialitat festlegte. Numerisch iiberwiegen die 
Schuhmacher. Auch Backer, Klempner und Schreiner sind 
meistens Eingeborene. Erst in neuerer Zeit haben sich 
etliche Zweige in Gremios gildenartig organisiert. Die 
Tischler z. B. griindeten die auf Hebung ihres Standes und 
gegenseitige Unterstiitzung bedachte ,Sociedad Fermin 
Vivaceta‘.

Die Frau des Mittelstandes findet Beschaftigung ais 
Cobradora, Kassiererin, der StraBenbahn, am Schalter 
der Post, ais Lehrerin oder verwertet ais Heimarbeiterin 
die in den Escuelas profesionales erworbenenFertigkeiten. 
Die wohlhabenderen Tóchter dringen in die gelehrten 
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Berufe. Besonders lockt sie das Instituto Pedagójico und 
die Medizinschule.

R ó t o s, d. h. Zerlumpte, wird die Schicht des niederen 
Volkes genannt, aus welcher sich vornehmlich der Tage- 
lóhner und Arbeiter rekrutiert. Breite Gesichter mit vor- 
springenden Backenknochen, gedrungene Gestalten kenn- 
zeichnen sie, besonders aber die Sauferphysiognomie, denn 
der Roto ist der beharrlichste Trunkenbold der Welt. 
Roto ist kein Schimpfname. Es gibt kleine Geschafte, 
die sich ,Zum Roto' nennen, und sogar eine Zeitung, der 
,Jose Arnero', welche sich ais das Organ des Roto 
anpreist. Mehr wie einmal habe ich auch einen stolz aus- 
rufen hóren: „Soy Roto, Sefior, Roto Chileno!" „Ich bin 
ein Roto, mein Herr, ein Roto Chilesl" Im Roto pulsiert 
das indianische Blut am reinsten. Ubrigens ist der Roto 
besonders charakteristisch fiir die GroBstadt. La Chin a, 
die China, ist die Frau des Roto, die Chinita seine 
Tochter. Friiher, zu spanischer Zeit, wurden damit nur 
die I n d i a n e r frauen und -madchen bezeichnet, und man 
nannte damals auch die Indianerburschen Chinos. Das 
Wort ist Quechua und hat nichts mit den Bewohnern des 
himmlischen Reiches zu tun.

Der Roto arbeitet nur, wenn er muB. Auch der beste 
ist ,San Lunero, Montagsheiliger*. Hóherer Verdienst hat 
ebenso, wie bei den Handwerkern, wo der ubertriebene 
Schutzzoll solchen zeitigt, Verminderung der Arbeitstage 
zur Folgę. Er versucht sich im Norden ais Minero, im 
Stiden ais Feldarbeiter, in den Hafen ais Fletero und Peon, 
in den Stadten des Binnenlandes ais Maurer und Gelegen- 
heitsarbeiter, aber auch ais Soldat und Polizist und, wenn 
alles versagt, ais Bandit. Auch bei Prozessen bliiht, wie 
Martin ergótzlich berichtete, sein Weizen. Soli ein Alibi 
oder sonst eine zweifelhafte Sache bewiesen werden, so 
kann sich der Wohlhabende Dutzende solcher Zeugen 
erkaufen, die alles beschworen, was verlangt wird. Ganz 
auf der Hóhe steht der Roto im Kriege und wahrend der 
Revolution. Er hat die Schlachten gegen Peru und 
Bolivien gewonnen. Trotzdem schamt sich das Yaterland 
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seiner und sperrte wahrend der Zentenarfeier Tausende in 
Corrales, um sie dem Anblick der fremden Gaste zu 
entziehen. Aus dem niederen Volke rekrutiert sich die 
zahlreiche Dienerschaft der Besitzenden. Die Frauen sind 
Wascherinnen. Man zahlte solcher 1907: 63 000.

Die gróBeren Stadte enthalten ein starkes Kontingent 
heimatloser Kinder und Burschen, die Palomillas, 
welche sich ehrłich und unehrlich durchschlagen ais 
Zeitungsverkaufer oder Rateros, Gelegenheitsdiebe, aber 
nicht bettelnd, wie es denn in ganz Chile wenig um 
Almosen Flehende gibt. Sie besitzen ausnahmslos Uber- 
namen, und oft sind es die einzigen, mit denen sie auf- 
warten kónnen, wie: Porroto blanco (weiBe Bohne), O jo 
de Polio (Hiihnerauge), el Palomo (Tauberich). An den 
Sommernachmittagen bevólkern sie mit Vorliebe den 
nahen Htigel San Cristóbal, um dort in den Bewasserungs- 
graben zu baden oder zu spielen, natiirlich um Geld: a la 
Chapita, indem sie Fichas, 2>s-Centavos-Stucke, in die 
Luft schleudern und auf Kopf oder Wappen setzen, oder 
a la Caballito, Stóckchen in den Bach werfen, 
wettend, welches zuerst ein bestimmtes Ziel erreichen 
móge; denn sie sind vom Spielteufel besessen. Man sieht 
sie stets bandenweise, GroBe und Kleine gemischt, und in 
ewigem Streit. Wegen fiinf Centavos ziehen sie das 
Messer. Man liest haufig, daB zwei Zeitungsjungen um 
den Verkauf eines einzigen Blattes in solche Wut geraten 
sind, daB sie nicht eher voneinander ablieBen, bis einer 
tot am Platze blieb. Noch zu meiner Zeit nachtigten sie 
in einer machtigen, wiisten Baracke an der Calle Moneda, 
in unmittelbarer Nachbarschaft des Regierungspalastes.

Der Charakter und das Wesen des Chilenen weist 
trotz der sehr verschiedenen sozialen Stande manche 
gemeinsamen Ziige auf. Alle Chilenen sind schweigsame, 
ernste Leute. Prahlen, Lachen und laute Lustigkeit gibt 
es nicht. Natiirlich, wenn sich der Roto betrunken hat, 
wird er lebhaft, aber mehr in Gebarden ais in Worten. 
Die Chilenen der guten Klassen sind sehr nuchtern, sie 
essen lieber, ais daB sie trinken. Bis ins hóchste Alter sind 
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auch beim mannlichen Geschlecht SiiBigkeiten iiberaus 
beliebt, ebenso schwarmt alles fur Friichte. Wenn man 
langer in Chile gelebt hat, wird man durch nichts mehr 
bei frisch Angekommenen tiberrascht, ais durch ihr lautes 
Wesen. Es kónnen Hunderte von Chilenen beisammen sein, 
ohne daB man anderes ais ein Summen vernimmt. Zwerch- 
fellerschiitternde Lachsalven sind bei den Einheimischen 
geradezu Phanomene, Der Chilene lachelt, aber er lacht 
nicht. Auch wenn er befiehlt, dampft er seine Stimme; 
kurz, er kónnte ais Vorbild dienen, Man wird daraus 
mit Recht schlieBen, daB ein larmendes, von hundert 
Schreien yibrierendes StraBenleben nicht existiert; aber 
man hórt auch keinen Gesang, kein Ritornell, kaum einen 
pfeifenden Jungen,

Alle Chilenen sind ,sumamente ventajeros‘, d. h. un- 
gemein auf ihren Vorteil bedacht und dem Fremden gegen- 
iiber auch auf den ihres Landes. Es fehlt ihnen nicht an 
Unternehmungsgeist und selbst Wagemut, wie die Hausse- 
jahre von 1904 bis 1906 hinlanglich bewiesen. Sie folgen, 
durch schnelle Auffassungsgabe und praktischen Sinn 
begiinstigt, dem Gewinn auch auBerhalb ihrer Landes- 
grenzen. Auch enthusiasmieren sich die Chilenen leicht. 
Sie sind ungemein neuerungssiichtig. Es taucht nichts in 
Europa auf, was sie nicht leidenschaftlich begehrten. Da- 
gegen sind sie, impulsiv und sprunghaft, weder beharrlich 
noch zuverlassig. AuBerdem gelten sie ais die geborenen 
Besserwisser, Weitere gemeinsame Ziige sind alt- 
eingewurzelter HaB gegen die Peruaner, Nationalstolz und 
Vaterlandsliebe; diese grenzt an Fetischismus.

Der Chilene aus guter Familie ist, was sich schon in 
seiner stolzen Haltung ausdruckt, iiberaus selbstbewuBt. 
Der Dunkel steht Pate an der Wiege des Sauglings. Man 
lese und bestaune folgende Anzeige:

Geburt.
Es kam zur Welt der Herr Francisco Larrain 

Peró, Sohn des Herrn Don Francisco Larrain S. 
und seiner Gemahlin Elena Peró1.

1 Der Chilene fiigt dem Geschlechisnamen des Vaters den der 
Mutter ohne das verbindende y (wie es in Spanien Brauch) hinzu.
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Die Aristokraten halten auch darauf, fortgesetzt in 
den Zeitungen eine Rolle zu spielen, bald ais Abgereiste, 
Angekommene, Erkrankte oder Festgeber. Ihre Diners 
und Tertulias (Abendgesellschaften) werden mit allen 
Einzelheiten, den Rob en und dem Menii beschrieben, und 
gelegentlich illustriert ein Klischee die Verteilung der 
Sitze. So werden wir nicht uberrascht sein, in Chile von 
jenem UbermaB kolumbianischer Hóflichkeit, welche sich 
uns in all und jedem zu Diensten stellt, eine etwas ge- 
dampfte Ausgabe vorzufinden und die Phrase nach 
erfolgter Vorstellung: „Sie verfiigen iiber einen Diener 
mehr" eher aus Kindermund ais von den Lippen Er- 
wachsener zu hóren. — Ein Wort verdient die Art der 
BegriiBung: jiingere Damen Umarmung und KuB; altere 
Damen und die Herren Umarmung und liebevołles Be- 
klopfen der Schulter. Fernerstehende geben sich die 
Hand.

Das Mediopelo ersetzt das SelbstbewuBtsein haufig 
durch eine forzierte Frechheit; das niedere Volk hingegen 
ist unterwiirfig und laBt sich viel mehr gefallen wie bei 
uns. Seine Behandlung von seiten der Polizei ist riick- 
sichtslos und oft roh. Mir klagte gelegentlich ein Mann 
aus dem Volke: „Uns, die Armen, behandelt man 
schlechter ais die Hunde."

Obwohl sich der Chilene iiberaus klug diinkt, hat er 
sich zu allen Zeiten von geschickten Abenteurem aus- 
beuten lassen. Vor einigen Jahrzehnten verstand es ein 
Kavalier, der unter dem Namen P a r r a f auftauchte, die 
Santiaguiner Gesellschaft um Vermógen zu prellen, indem 
er vorgab, aus gewóhnlichen Metallen Gold machen zu 
kónnen, und 1907 feierte der ,Conde‘ de Baschieri, 
ein italienischer Industrieritter, wahre Triumphe. Dieser 
Gauner umkleidete sich mit einem religiós-mystischen 
Nimbus, verwandelte seine Wohnung in eine Kapelle und 
veranlafite die Glaubigen nur dazu, Kerzen zu stiften, die 
aus einem bestimmten Geschaft gekauft sein muBten und 
nachts wieder dorthin zuriicktransportiert wurden. Der 
Mercurio erzahlte, daB der wunderkraftige Graf geraume 
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Zeit hindurch zwischen 500 und 2000 Pesos taglich 
erschwindelt hat. Aufierdem glaubt, zum wenigsten der 
niedere Chilene, so ziemlich alles, selbst folgende Ge- 
schichte, die sich 1904 bei Curicó zugetragen haben sollte 
und in den Zeitungen der Hauptstadt Spalten ausfullte: 
In Chepica lebte eine arme Wóchnerin, welche mit 
Schmerzen beobachtete, wie ihre Huahua (Saugling) an 
Nahrungsmangel dahinschwand, denn ihre Briiste schienen 
versiegt. Erst nach manchem Tage loste sich das Ratsel: 
eine groBe Schlange (Culebrón) war allnachtlich zu ihr 
gekrochen, hatte sich an ihren Briisten bis zu dereń 
Erschopfung gesattigt und — so raffiniert war dieses Ge- 
schópf — dem Saugling seine Schwanzspitze ais Lutscher 
in den Mund gesteckt, damit er nicht schrie.

Laval, der es doch ais Chilene wissen muB, fiihrte 
1910 noch sechs im Lande verteilte Zaubererschulen auf 
und zitierte ein nicht geringes Riistzeug langatmiger Be- 
schwórungsformeln. Er spricht auch von Hexensabbaten, 
,alquelarres‘, die auf dem San Cristóbal (angesichts der 
Hauptstadt) in den Donnerstagsnachten begangen werden.

Ein auslandischer chilenischer Beamter nannte die 
Chilenen habsiichtig wegen ihres arabischen, g r a u - 
sam wegen ihres spanischen und diebisch wegen ihres 
indianischen Blutes. So beschaffen finden wir denn auch 
namentlich die mittleren Volksschichten ais die am inten- 
sivsten gemischten.

Man mag die Behauptung, dafi die Mischlinge mehr 
die Fehler ais guten Seiten ihrer Stammeltem vereinigen, 
,als abgegriffene gedankliche Scheidemunze1 an den 
Pranger stellen, man wird damit bei Leuten, die mehr ais 
fliichtige Erfahrungen sammelten, wenig Eindruck erzielen. 
Gerade in Chile bieten die Sóhne aus den Mischehen 
unserer Landsleute ein uns besonders gut verstandliches, 
ja aufdringliches Objekt, um die Probe aufs Exempel zu 
machen, welche leider nicht zugunsten der Rassenkreuzung 
sprechen wird. Wir werden bei dem chilenisch-deutschen 
Blute chilenische Hóflichkeit und deutsche Zuverlassigkeit 
vermissen; wir werden von der gluhenden Yaterlandsliebe 
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des Chilenen nur einen matten Abglanz spiiren; wir 
werden auf germanische Rechtlichkeit, Ausdauer und 
Griindlichkeit vergebens in den Tiefen der Seele des 
Mischlings schiirfen, dagegen auf GenuBsucht, Geld- und 
Machthunger stoBen. Ich halte es aber fur sicher, daB im 
Laufe spaterer Generationen (im Sinne der Mendelschen 
Vererbungslehre) ein Riickschlag erfolgen und die Auslese 
korrigierend wirken wird.

Dem Chilenen gebricht es im allgemeinen an mora- 
lischem Mut, namentlich mangelt ihm die nótige Charakter- 
starke, Personen so zu behandeln, wie er von ihnen denkt 
und spricht. Das verffihrt ihn zu unzahligen versteckten 
und anonymen Angriffen; und ais traurige Folgę sind die 
Chilenen unter sich miBtrauischer ais gegen den Auslander. 
Wir sind im Anfang wie benommen, wenn wir sehen, wie 
selbst hochgestellte Personen, die sich noch gestem in 
niedertrachtigster Weise in den Zeitungen bekampften, 
iibermorgen ais intime Freunde miteinander wandeln und 
reden; wir verstehen esnicht, wie offenkundige Feinde sich 
mit Umarmung begriiBen und mit enthusiastischem Rede- 
schwall ihrer Liebe und Hochachtung versichem. Aber 
was heute Feind ist, ist morgen Freund. Sympathien und 
Antipathien, die durchs Leben gehen, existieren kaum. 
Pack schlagt sich, Pack vertragt sich, das gilt dort in Ge- 
sellschaft und Politik. Bei den Chilenen kann alles sich 
vereinen und alles sich trennen. — Mir hat es oft ge- 
schienen, ais ob der Chilene ein schlechter Menschen- 
kenner sei; wenigstens irren sie sich bei ihren Wahlen so 
haufig, daB man ihnen zurufen móchte: „Wahlt den einen 
und nehmt den anderen!" Treue und Anhanglichkeit sind 
selten. — Der Chilene ist Opportunist, er stimmt sich auf 
den Heiligen oder Atheisten, je nachdem wie der Wind 
weht. Indessen ist er aberglaubisch-religiós; selbst Radi- 
kale, geschworene Feinde der Kirche, tragen ein Amulett 
auf der Brust, unter der Kleidung verborgen. Das niedere 
Volk wird von einem fatalistischen Zuge beherrscht. 
Sterben gilt ihm wenig. Sogar Personen im bluhendsten 
Alter, Burschen zwischen 12 und 15 Jahren, reden von 
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kiinftigem Tun mit dem Vorbehalt, „wenn ich dann noch 
lebe".

Man heiratetim allgemeinen friih. Der Mediopelo- 
Jungling, sobald er ein kleines Amt ergattert hat. Er zieht 
mit seiner jungen Frau in das Haus seiner oder ihrer 
Eltern, so daB sie nur fur ihre Garderobę zu sorgen haben, 
Die jungę Frau bringt keinen Trousseau mit. Meistens nur 
sich selbst. Man bedarf auch nicht viel Raum. Die Hab- 
seligkeiten birgt ein Koffer. Sie und er haben nicht mehr 
Wasche, ais von einer Woche zur anderen erforderlich ist; 
denn es wird allsonntaglich der Wochenverbrauch zur 
Wascherin geschickt, um Sonnabends wiedergeholt zu 
werden. Die beiden Hemden oder die beiden Paar 
Striimpfe usw. werden auch nicht gestopft, sondem, wenn 
sie verbraucht sind — das Wieweit ist persónlicher Ge- 
schmack — fortgeworfen und ersetzt.

Der Roto laBt iiberhaupt nicht waschen. Er tragt 
Hemd und Unterhose, bis sie sich auflósen; alsdann begibt 
er sich zum Mapócho, wo Tag ftir Tag, in verstarkter Zahl 
aber Sonnabends und Sonntags, Frauen mit prachtigen 
Manschettenhemden, die vorteilhaft in Korb en ausgelegt 
sind, und baumwollenem Unterzeug hocken, und gewandet 
sich coram publico neu; die schwarzen Fetzen fliegen in 
den FluB.

Wahrend bei den einigermaBen situierten Familien die 
Eltern, wie bei uns, lange Zeit iiber das Kindesalter hinaus 
fur ihre Nachkommen sorgen, ist das beim niederen Volke 
vóllig umgekehrt; hier ernahren die Kinder haufig schon 
vom zehnten Lebensjahre an ihre Erzeuger, die sich nicht 
entblóden, ihren Nachwuchs unbarmherzig auszusaugen. 
Sogar der Staat nimmt darauf Riicksicht. Wenn er z. B. 
jungę Leute fur seine Escuela de Grumetes, die Marine- 
matrosen-Schule, wirbt, macht er ausdriicklich bekannt, 
daB dieselben, welche bei freier Station 30 Pesos Lóhnung 
empfangen, ein Drittel den Eltern geben mussen. Dieser 
Anteil kann von ihnen direkt erhoben werden.

Die Aristokratie zeigt sich mindestens nicht auslander- 
feindlich. Dagegen verhehlt das Mediopelo seinen 

Burger, Acht Lehr- und Wanderjahre in Chile. 17
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FremdenhaB von Jahr zu Jahr weniger. Namentlich 
die ahnliche Ziele wie unsere Sozialdemokraten ver- 
folgende demokratische Partei bekampft die Auslander in 
Wort und Schrift und macht sie fiir den Ruin des Landes 
verantwortlich. Bei der in den Einwanderern fortschritt- 
liche Elemente fiirchtenden Geistlichkeit fanden fremden- 
feindliche Tendenzen von jeher gefallige Aufnahme. — Es 
ist verkehrt, sich das Chile von heute besonders auslander- 
freundlich vorzustellen; das war einmal. Die neue Gene- 
ration laBt durch ihre Volksvertreter vergiftende Strome 
auf alles Nichtnationale ausgieBen. Man mufi die Schma- 
hung A. J.s, Inhabers eines preuBischen Ordens, iiber die in 
Chile domizilierten und aktiven deutschen Offiziere gehórt 
haben, man muB seine Brandreden gegen die auslandischen 
Bankinstitute lesen, die nichts mitgebracht hatten ais 
einen Direktor und ein Schild, oder M. C.s Philippikas 
gegen die fremden Arbeiter, an denen er kein gutes Haar 
laBt, oder die Lamentos in den Zeitungen, daB die mit 
chilenischem Blute erkauften Nordprovinzen nur dazu 
dienen, die Gringos zu bereichern! —- Die verachtliche Art 
und Weise, in der mit auslandischen Beamten um- 
gesprungen wird, die man los sein will, weil Einheimische 
ihren Posten erstreben, iibersteigt unsere Begriffe. Es 
wird eine póbelhafte Zeitungshetze gegen sie entfacht, die 
gelegentlich solche Dimensionen annimmt, daB, wie vor 
Jahren bei der Verfolgung der langjahrigen franzósischen 
Leiter der hóheren Ackerbauschule, die ganze franzósische 
Kolonie Front machte und die gemeine Presse zu boy- 
kottieren drohte. Nicht selten streicht man einen fremden 
Beamten, dessen man sich entledigen will, einfach hinter- 
riicks im Budget.

Nur die Hausbesitzer ais V erm i e t e r schatzen 
die Gringos und inserieren bei Ausbietung einer Wohnung: 
man bevorzugt Auslander, oder nur fiir Auslander, oder 
Preis 80 Pesos monatlich, fiir Auslander billiger! Und 
das sind Vollblutchilenen, die solche Annoncen loslassen, 
auf die man tagtaglich stófit. Warum zieht auch der 
Chauvinist Auslander ais Mieter vor? Erstens, weil diese 
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bezahlen, der Chilene aber nicht selten heimlich zu ent- 
weichen strebt. Mehr wie einmal habe ich einen Schutz- 
mann vor einem Hause tagelang promenieren sehen, um 
einen solchen Exodus zu verhiiten. Zweitens, weil der 
Auslander fremdes Eigentum achtet und instand halt, der 
Chilene indes verwiistet und verkommen laBt. Wahrend 
unser Mittelstand sich im Scheuern und Putzen nicht genug 
tun kann, wird in einem Mediopelohause niemals anders 
gereinigt ais mit dem trockenen Besen. Weder Tiiren 
noch Fensterbanke werden je gescheuert, nicht einmal die 
Fenster putzt man; aber Kinder und Erwachsene besudeln 
die FuBbóden, die Tapeten, bemalen die getiinchten 
Wandę, demolieren die Schlósser, kurz, in Jahresfrist ist 
ein neues Hauschen fiir anstandige Leute oder Auslander 
unbewohnbar geworden.

Die Fremden werden vom Volke nicht ais Estran- 
jeros, sondern mit dem Ubernamen G r i n g o s bezeichnet. 
Der freundliche Roto hangt nicht selten ais schmiickendes 
Beiwort ein de Mierda1 an. Das Wort Gringo soli friiher 
nur auf die Englander angewandt sein. Die Franzosen 
schimpft man Cavachos, Schneckenesser, und die Deut- 
schen Animales, Tiere, Bestien, wegen der Assonanz mit 
Aleman, Wenn man Gliick hat, kann man von sich selbst, 
sogar in den Bureaus der Ministerien, ais Gringo sprechen 
hóren. Schon zwei- bis dreijahrige Kinder rufen dem 
Fremden auf der StraBe ein moglichst verachtlich pronon- 
ziertes Gringo nach. Viel seltener hórt man die Koseform 
Gringito.

1 Gringo de Mierda: Sch . . Bfremder!

Der Chilene ist, wie im allgemeinen der Romanę, auf 
AuBerlichkeiten gestellt. Das geht so weit, daB 
ihm ein groBer Mensch viel mehr imponiert ais ein ge- 
lehrter, Auch gegen korperliche Defekte hat er starkę 
Antipathien. Er beurteilt den Fremden viel mehr nach 
seinem Auftreten ais nach seinen Leistungen. Ein kontra- 
hierter Auslander von kleiner Statur, unscheinbarem Aus- 
sehen, oder mit einem Gebrechen behaftet, wird nie fiir 
voll angesehen werden, trotzdem er sich ais hervorragend 
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tiichtig erweisen mag. Dagegen kann jemand mit 1,80 m 
Lange und 1,20 Brustumfang, der auf gewaltigen Beinen 
einherschreitet, von vornherein auf eine gute Karriere 
rechnen, wenn es auch mit seiner geistigen Ausriistung 
hapern sollte, vorausgesetzt, daB er schnell leidlich die 
Landessprache radebrecht, um den Chilenen einige 
Schmeicheleien sagen zu kónnen. Der Chilene will pous- 
siert sein; Genies erwartet er keine. Dutzendweise habe 
ich an maBgebenden Stellen gehórt und noch viel ófter 
gelesen: „Wer wirklich tiichtig in seinemFache ist, kommt 
nicht nach Chile, der findet auch in seinem Vaterlande 
einen guten Platz.“ Den Zug in die Ferne begreift der 
Chilene iiberhaupt nicht. Er sehnt sich vielleicht mai fiir 
einige Zeit nach Paris, sonst aber móchte er sein geliebtes 
Santiago hóchstens sommers verlassen, um an die kiihlere 
Kiiste zu fliehen. Es ist nicht zu leugnen, daB die Chilenen 
viejfach Nieten bei ihren Kontrahierungen gezogen haben, 
aber, auch diese Erscheinung ist interessant: die Nullen 
sitzen am festesten.

Selbstverstandlich pflegt auch der Chilene an sich 
selbst das AuBerliche in erster Linie. Man wird wenige 
finden, die nicht Lackstiefel triigen. Der Zylinder ist die 
gangigste Kopfbedeckung bei jung und alt. Die Tracht 
dunkel. Die geschniegelten jungen Herrchen werden 
Futres und, wenn sie ganz in Modegecken ausarten, Pijes 
genannt. Sie erfreuen sich eines kraftigen Hasses seitens 
des Roto, der sich in einem „Futre mugriento, Futre pio- 
jento — schmutziger, lausiger Modefex!“ Luft macht. Der 
Siutico, Typ des armen, sich ais Stutzer gerierenden 
Schluckers, welcher sein einziges, fadenscheiniges Jackett 
„selbst der Modę entsprechend anderte, wendete und ver- 
kiirzte", gehórt einer vergangenen Zeit an. Die Frauen 
verhullen sich tagsiiber mit der Manta, dem spanischen, 
auf die Schultern hinabfallenden Kopftuch. Erst abends 
auf der Plaża entfalten sie ihren Staat, einen oft erstaun- 
lichen Luxus. Kleine Madchen sieht man in weiBen Atlas- 
schuhen, seidenen Striimpfen, Spitzenkleidchen und 
riesigen Hiiten mit gewaltigen StrauBenfedern. Die Toi- 
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lette einer chilenischen Damę muB ein unerhórtes Geld 
kosten. Ihr suchen die geringeren Stande nachzueifern. 
Ein altes Ubel. Schon Poeppig hat sich uber den auf den 
Promenaden zur Schau getragenen Prunk nicht genug ver- 
wundern kónnen, und nach Ochsenius gehóren Damen- 
toiletten, die nur einmal óffentlich gezeigt werden, aber 
25000 M. kosteten, nicht zu den groBen Seltenheiten. Der 
Chilene verausgabt seine Einnahmen in erster Linie fur 
Kleidung. Man behauptet, daB manche jener feenhaften 
Erscheinungen, wie sie auf dem Abendkorso auftauchen, fur 
die Kuchę nur noch Bohnen erschwingen kónnen. Jeden- 
falls bin ich haufig iiberrascht gewesen, zu sehen, was fur 
elegante Gestalten, mannliche und weibliche, aus Hiitten 
schritten, die bei uns nur allerarmste Landarbeiter be- 
herbergen wurden. Das Vermógen einer groBen Anzahl 
ist aber auch mit dem, was sie anhaben, erschópft.

Wer es sich irgend leisten kann, halt Eąuipage oder 
ein Automobil, um die Fahrt vom Parque Cousirio bis zur 
Plaża mitmachen zu kónnen. (Andere Teile Chiles durften 
auch kaum dazu geeignet sein.) — Eine Mutter bat einmal 
den Direktor der aristokratischen Schule zu den , H e i - 
ligenHerzen' um ErlaB des Schulgeldes fur ihren Sohn, 
da sie in grofier Not sei. Der sparsame Priester wand 
sich hin und her, und schlieBlich sagte er: „Aber die gna- 
dige Frau ist doch, wenn ich nicht irre, in eigenem Ge- 
spann vorgefahren.“ „Ja,“ antwortete sie, „was bin ich, 
wenn ich das nicht mehr habe.“

Der enorme Luxus im ersten Jahrzehnt unseres 
Sakulums, in dem sich die Zahl der Viktorias und Kraft- 
wagen in Santiago verfunffacht hat, war eine Folgę des 
Spekulationsfiebers. Viele schickten, ais die goldenen 
Hoffnungen trogen, ihre Kutscher nebst Gefahrt auf die 
StraBe, um Geld zu verdienen, andere boten sie zur Ver- 
mietung in den Zeitungen aus, und etliche energische 
Vater wollten sich ihrer entledigen. Uber eine mit solchem 
Versuch verbundene Familienszene enthielt der ,Ferro- 
carril* von 1907 ein kleines Stimmungsbild. Am ersten 
Tage Entsetzen der Mutter, Ohnmachtsanfalle der 
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Tóchter; der Vater blieb fest. Am zweiten Weinkrampfe 
der gesamten weiblichen Familie; der Vater lieB sich nicht 
erweichen. Am dritten war Beruhigung und Trost ein- 
gezogen; die Mutter erklarte dem Familienhaupte: „Ein 
reicher uneigennutziger Freund — wirklich ganz uneigen- 
niitzig — hat sich bereit erklart, das Auto zu bestreiten; 
wir sind also gerettet." Der Vater ging, ohne eine Silbe 
zu erwidem, und der Artikel schloB mit einer Reihe von 
Gedankenstrichen.

Chile ist ein Land ohne Orden und im allgemeinen 
auch ohne Titel und Wiirden. Wo dieselben ausnahms- 
weise eine Rolle spielen, wie der Doktor des Arztes und 
die militarischen Rangstufen, iibertragen sie sich nicht 
auf die Frau. Dagegen geniefien die hóchsten Verwaltungs- 
beamten, Minister, Intendanten, Richter der Berufungs- 
instanzen u. a. von Amts wegen die Anrede ,Usia‘ (statt 
Usted) oder ,Su Seńoria’, Euer Hochwohlgeboren. Der 
Prasident ist die einzige Exzellenz. Aber auch die Spitzen 
der Behórden bleiben im Freundes- und Bekanntenkreise 
Don Juan, Don Luis oder gar Luchito oder Pedrito. ,,E1 
Pedrito me costó un ojo de mi cara, das Peterchen kostete 
mir ein Auge“, soli die alte Frau Edwards mit Bezug auf 
ihre pekuniaren Opfer gesagt haben, ais Pedro Montt1 
endlich triumphierte.

1 Prasidentschaftskandidat; 1901 ohne, 1906 mit Erlolg.



Achtes Kapitel.

Der Hauptstadt Fest- und Trauertage.

Die Santos; Cuecas und Tonadas. — Volkstiimliche Lieder und 
Romanzen. — Die Remolienda im Himmel. — Eine Tertulia. — Die 
Frau aus dem niederen Volke. — Ein Tag in der Hauptstadt: StraBen- 
leben. Die Sefiora in der Elektrischen. Korso. Chilenische Schon- 
heiten. — To go shopping. Tanda und Stadttheater. Volksbelusti- 
gungen. — Remates. — Der Mob ais Herr. — Ein protegierter Saqueo.
— Die Feste: Pascua. Semana Santa. El mes de la cruz. Dieziocho.
— Prozessionen. — Von Engeln und Gevattern. — Auf dem allgemeinen 
Friedhof. — Der Tag der Toten. — Die Tragódie von Lo Cafias. —

El velorio del anjelito.

Die Geselligkeit des oberen Tausend sucht die euro- 
paische zu kopieren. Es gibt sogar schon Kindermatineen. 
Die der mittleren und unteren Kreise hingegen hat einen 
nationalen Anstrich.

Hauptfeste sind die Santos, von denen sich be- 
sonders der Namenstag der Mutter einer tiichtigen, oft 
mehrere Tage und Nachte andauernden Feier, Remolienda, 
erfreut. Dann wird ein Zicklein oder ein Hammel ge- 
braten, oder es werden Arrolladas, stark gewiirzte, mit 
Speck gespickte Rouladen aus Schweinefleisch auf- 
getragen, der Wein in machtigen, strohumflochtenen Dama- 
juanas, die 20 Liter fassen, besorgt und ein Salpicón, ein 
Salatpotpourri aus allen móglichen Fleischsorten, insonder- 
heit KalbsfiiBen, und gekochten Bohnen, Zwiebeln, Kar- 
toffeln, roten Riiben, Kresse, Kohl, Kopfsalat, Aji u. a. be- 
reitet. Auch Ponche cabezón wird gereicht, d. h. Brannt- 
wein oder Pisco mit Wasser oder Milch gemischt. Die 
Hauptsache aber, die immer wieder Appetit und Durst 
anregende, ist der Nationaltanz, die Cueca.

In der Cueca, einem veranderten spanischen Zwei- 
tanz im Sechsachteltakt, von denen die bekanntesten 
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Bolero und Jota sind, wirbt der Herr um die Gunst 
der Damę. Er stellt sich ais ein Nahen, Fliehen 
und Changieren dar, in dem das Gewicht bald auf 
die Zehen, bald auf die Hacken verlegt wird — manche 
Partien sind ausschlieBlich Zehentanz — und beide, 
Mannlein und Fraulein, ein Schnupftuch schwenken. 
Ihn begleiten die Harfę, eine dumpfe Trommel und der oft 
zu schrillen Schreien anschwellende Gesang samtlicher An- 
wesenden. Aus der Ferne hórt man dumpfes, monotones 
Stampfen, in regelmaBigen, kurzeń Pausen von dem gellen- 
den Diskant der Weiber unterbrochen. Die Melodie hat 
etwas Breites, Langatmiges und langaushallend Schlep- 
pendes. Sie ist eher wehmiitig ais fróhlich und paBt sich 
ausgezeichnet einer halb trunkenen Gesellschaft und 
Stimmung an; auch gelallt verliert sie wenig von ihrer 
Eigenart.

Die Texte sind zahllos und oft sinnlos. Mitunter end- 
lose Wiederholungen weniger, improvisierter Worte, wie:

En la noche, no hai coche.
Ay — Ay — Ay — Ay!

In der Nacht gibt’s keine Kutsche. 
Ai — Al — Al — Ai!

Oder vielfach Liebeslieder, nicht selten obszóner Natur, 
Wortspiele und Parallelen und dann nicht ohne Reiz:

Si la suerte me elevera
Hasta el trono de los reyes, 
Tu serias quien mandabas, 
I quien dictaba mis leyes.

Abogados i amantes son parecidos,
Porque todos concluyen, suplicando i pidiendo;
Suplicando i pidiendo, si, eon diferencia, 
Que unos piden justicia i otros clemencia.

Wenn mich das Schicksal erhobe
Auf einen Kónigsthron, 
Deinen Befehlen gehorchen, 
Ware mein schónster Lohn.

Liebhaber und Advokaten haben mancht-s gemein: 
Eine Bitte wird jedes SchluB seiner Rede sein. 
Indessen ohne Zweifel, ein Unterschied besteht: 
Cierechtigkeit bittet dieser, doch jener Milde erfleht.

■ »
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Preciso es tener cuidado 
Con los finjidos amores, 
Causa que la hipocresia 
Tiene tunica de flores.

Las esterioridades de una pasión 
Encubren los delitos del corazón, 
Del corazón que si, y que en ausencia 
Le dicen que son flores en apariencia.

Gut ist es, auf der Hut zu sein 
Vor geheucheltem Liebesleide, 
Denn die Falschheit nahet sich 
Eingehullt im Blumenkleide.

Die Leidenschaft wird leicht zum Hehler, 
Denn sie verdeckt des Herzens Fehler.
Und obgleich der Liebe enitriickt, 
Erscheint es festlich mit Blumen geschmiiekt.

Desengańame con tiempo,
Si no me piensas querer,
Si no me tienes amor, 
Porque me haces padecer? 
Mas quiero un desengańo, 
Que me ęonsuma;

In no vivir penando por una duda. —
Por una duda si. Ay! quien pudiera 
Hacer, que un imposible posible fuera!

ReiBe mich bald aus meinem Wahn, 
Willst du mich lieblos vęrlassen! 
Wenn du mich nicht lieben kannst, 
Was soli ich leidend verblassen? 
Besser du enttauschest mich gleich, 
Ais daB ich mich verzehre.

Ich kann nicht leben in des Zweifels Qual. — 
In des Zweifels Qual. Ach! wer verstande, 
DaB Unmdglich in Moglich sich wende!

Wird nicht getanzt, so wird gesungen, Liebeslieder, 
T o n a d a s , mit Gitarrebegleitung:

La brisa i la risa.

Cuando el cefiro blanco colora,

Van las tranquilas aguas ajitar.

Windesfacheln, Mundes-
1 a c h e 1 n.

Wenn der Zephir, der weiBe, sich 
rótet,

Erwachen die Wasser aus nacht- 
licher Ruh’.
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Oh! se encrespa la faz de las olas;

Oh, que bella es la brisa del mar!

Es inutil sońar
Con lo que brilla entre mares 

lejanos.
Eso, yo, no lo puedo alcanzar.

Pero cuando tus labios de rosa

Se entreabren en dulce sonrisa, 
Todos dicen, es mas hermosa, 
Que el mar, el cielo i la brisa.

Es inutil sońar
Con lo . . .

Cuando el sol la mańana colora

El oriente su diafano velo,

La estrella mas linda se dora:

Oh, que bella es la brisa del cielo!

Es inutil sońar
Con lo que brilla entre mares 

lejanos.
Eso, yo, no lo puedo alcanzar.

Oh! dann kraust sich das Antlitz 
der Wellen;

Oh, wie herrlich bist Meeresbrise 
dann du!

Was soli mir der Traum
Von dem, was da glanzt in 

fernen Meeren?
Ich werde nimmer es schaun.

Doch, wenn deine Lippen gier b 
der Rosę

Sich halb óffnen zu su Bem Lacheln, 
So sagen alle, daB es viel schóner 
Ais Himmel und Meer und der 

Brise Facheln.

Was soli mir der Traum
Von dem . . .

Wenn die Sonne den Morgen 
purpura malt,

Den Os ten schmuckt mit durch- 
sichfgem Vliese,

Und der schónste der Sterne 
golden strahlit:

Oh, wie lieblich ist dann des 
Himmels Brise!

Was soli mir der Traum
Von dem, was da glanzt in 

fernen Meeren?
Ich werde nimmer es schaun.

Liebesgram. (Eine typische Tonada.)
Yo adoro a una ingrata bella
Un tanto mas q ue a mi vida:
Me estoy muriendo por ella,
Y se hace desensentida.

Ein undankbar Madchen hat mich betórt, 
Ich liebe es mehr ais mein Leben:
Ich sterbe, wenn es mich nicht erhórt, 
Will es mir Liebe nicht geben.

Por influjo de mi estrella
Y como amante rendido
Sin saber si soy querido
Yo adora a una ingrata bella.
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Ob es mir jemals Liebe beschert?
In den Sternen steht es geschrieben,
Ich muB die kalte Schone lieben:
Ein undankbar Madchen hat mich betort.

Aunque se muestra homicida
Y huir de mi amor procura,
Yo amo su rara hermosura
Un tanto mas q u e a mi vida.

Es hat mir keinen Trost gegeben.
Es flieht. Isfs Antwort nicht genug?
Ach, deine Schónheit ward mein Fluch: 
Ich liebe es mehr ais mein Leben.

Tengo de formar querella
De su cruel indiferencia,
Pues sabe eon evidencia
Me estoy muriendo por ella.

Es sieht, wie sich mein Herze verzehrt,
Es fiihlt, wie meine Pulse schlagen.
Ach, aller Welt will ich es klagen:
Ich sterbe, wenn es mich nicht erhort.

Bień sabe de que es querida
De mi amante corazón,
Sabe mi tiema pasión,
Y se hace desensentida.

Es ahnt das allerfeinste Weben
Der schmerzensvollen Leidenschaft, 
Die mich nun bald von hinnen rafft:
Will es mir Liebe nicht geben.

Oder ein Spottlied auf die Argentinier, ,Cuyanos', die 
auch verachtlich ,Cheyes‘ genannt werden, weil sie sehr 
haufig che! ais Interjektion einstreuen.
I hasta las mismas mujeres 
Quieren darłeś a los Cheyes 
Una leción mui honrosa:
I hasta tomarse Mendoza 
Quieren pegar a los Cheyes!

Und sogar von unseren Frauen 
Sollt Ihr ehrenvoll, Ihr Cheyes, 
Einen Denkzettel bekommen:
Bis sie Mendoza genommen, 
WolFn sie Euch priigeln, Ihr Cheyes!

Lieben heiBt ąuerer und laut und heli schallt es 
bis auf die S trafie hinaus:
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Dicen que no nos queremos, 
Porque no nos ven hablar. 
A tu corazón y al mio 
Se lo pueden preguntar!

Sie sagen, daB wir uns nicht lieben, 
Weil sie uns nicht sprechen sehn. 
LaB tragen sie dein Herz und meines, 
Die Antwort soli balde geschehn!

Die Mehrzahl der angefiihrten Liedchen ist mir von 
Bekannten zugetragen worden. Ich weiB nichts iiber ihren 
Ursprung, Dagegen verdanken wir Julio Vicuiia Cifuentes 
eine Sammlung popularer Romanzen mit eingehenden Er- 
lauterungen.

Es ist kaum verwunderlich, daB sich unter den von 
allem Grausigen und Verwegenen angezogenen sanges- 
lustigen Chilenen das abenteuerliche spanische Volkslied 
einburgerte und nicht allein fortlebt, sondern auch ein 
nationales Genre erstand, welches natiirlich den Huaso- 
Bandido feiert. Der Vortragende — kein Professionist — 
begleitet seine Strophen kraftig, fast larmend, auf einer 
Gitarre, dem ,guitarrón‘, mit 25 bis 30 Saiten.

Noch klingt das H e 1 d e n 1 i e d vom C i d:
Victorioso vuelve el Cid 
de San Pedro de Cardefia 
de la guerra que ha tenido 
eon los Moros de Valencia. 
El abad y monjes salen 
a recibirlo a la puerta, . . .

Siegreich kehrt der Cid zuriick 
von San Pedro de Cardefia 
aus dem Kriege, den er fiihrte 
mit den Mauren von Valencia. 
Abt und Ordensbriider schreiten, 
ihn am Torę zu empfangen, . . .

Sehr viel gepflegter sind aber heute die in Spanien 
und Portugal weit verbreiteten und trotz, oder wie Julio 
Vicuna hinzufiigt, gerade wegen ihres abstoBenden, an- 
stóBigen Inhaltes beliebten Balladen,LaDelgadina‘, 
,Die Schlanke', und ,Blanca Flor y Filomena*.

Ein Kónig besaB drei Tóchter, schón wie Silber. Die 
jtingste hiefi Delgadina und in diese verliebte er sich. 
Aber das Kind beschwor ihn bei Gott und der Jungfrau, 
sie nicht zur Gattin ihres Vaters, der Stiefmutter ihrer 
Geschwister zu machen:
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Un rey tenia tres hijas 
bonitas como la piata, 
y la menorcita d’ellas 
Delgadina se llamba.
Un dia, estando en la mesa, 
mucho el padre la miraba: 
— Que me miras, padrecito,

que me miras, que me matas? 
No te he de mirar pues, hija, 
si has de ser mi enamorada? 
— No permita Dios del cielo 
ni la Virjen soberana, 
que sea mujer de mi padre, 
madrastra de mis hermanas,

Der unnaturliche Vater schloB die Widerspenstige ein 
und lieB ihr Salzfleisch und Galie ais Nahrung und Trank 
reichen. Am siebenten Tage óffnete die Armste das 
Fenster und bat einen der Diener, welche mit den Ihren 
im Garten arbeiteten, um einen Schluck Wasser. Ach, 
der Diener wollte wohl gerne der Infantin den Trunk 
reichen, aber der Kónig wyrde ihn kópfen lassen:

Criados por ser criados 
que me deis un poco de agua 
que el corazón se me seca 
y el alma ya se me acaba.

Como te la doy, seńora, 
como te la doy, infanta, 
que si tu padre lo sabe 
la cabeza me cortara! —

Nach abermals sieben Tagen erscheint sie wiederum 
am Fenster und fleht zum Bruder, danach zu den 
Schwestern und schlieBlich zur Mutter. Immer die 
jammervolle, gleiche Klage, immer die gleiche Antwort:
Como te la doy, mi vida, 
como te la doy, mi alma, 
que si tu padre lo sabe 
la cabeza me cortara! —

Ach, wie geb’ ich’s dir, mein Leben, 
ach, wie reich’ ich’s dir, mein Herz du, 
wenn’s dein Vater sieht, er laBt mir 
kurzerhand das Haupt abschlagen.

Und endlich nach ftinfmal sieben Tagen sucht sie das 
Herz des Vaters zu erweichen. Vergebens. Der Kónig 
beruft sich auf sein Wort. Nach einer Woche óffnen sich 
die Fenster zum letzten Małe, aber ohne daB Delgadina
erscheint:

Se han abierto las ventanas: 
Delgadina esta en la cama 
de los anjeles rodeada,
La Virjen esta a su lado 
eon una corona blanca. —

El padre esta en el jardin 
y el diable se lo llevaba.

Wieder óffnen sich die Fenster: 
Delgadina fand Erlósung, 
holde Engel an der Seite; 
und die siifle Himmelsjungfrlau 
schmiickt sie mit dem weiBen

Kranze. —
Der Vater steht im Garten drunten, 
wo der Teufel mit ihm abfahrt.
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,Blanca Flor y Filomena1, wiederholt gekiirzt 
und entstellt die Sagę von Prokne und Philomena. Eine 
Donna besitzt die in Schónheit und Tugend strahlenden 
Tóchter Blanca Flor und Filomena. Ein tiirkischer 
Ritter heiratet erstere und liebt gleichzeitig Filomenen. 
Er fiihrt seine Gattin weit fort in die Fremde und kehrt 
nach neun Monaten zuriick mit dem Auftrage Blanca 
Flors, ihr die Schwester zu senden, da sie sich Mutter 
fiihle. Nach einigem Strauben vertraut man dem Schwager 
die sonntaglich geschmiickte Jungfrau:
Y a las ancas se la lleva, 
y en la mitad del camino 
le significó sus penas. 
Despues de haberla gozado, 
la lengua le redigó 
y eon sangre de su lengua 
un boletito escribió.

Sie reitet rittlings auf seinem Pferde. 
Mittewegs klagt er 
ihr sein Liebesleid.
Er entehrt sie und 
beraubt sie der Zunge. 
Mit dem rinnenden Blute 
beschreibt Filomena einen Zettel,

welchen sie einem voriibergehenden Hirten fur Blanca Flor mitgibt. 
Der Morder sieht es und stiirzt sich vom Felsen in den Tod. Der
Teufel beladet sich mit seinem in tausend Fetzen zerstiickten Korper.

Auch das beriihmte franzósische Revolutionslied ,M a 1- 
borough s’en va-t- en guerre1 verirrte sich nach 
Chile und erhielt sich in veranderter Form:

Mambru se fue a la guerra, Mambru zog hinaus ins Feld.
no se cuando vendra, 
si sera por Pascua 
ó por la Trinidad. 
La Trinidad se pasa,

Wer weib es, wann er wiederkehrt, 
wird’s Ostern sein, 
wird’s Pfingsten sein?
Pfingsten, Pfingsten ging dahin,

Mambru no vuelve mas 
la reina, que lo espera, 
muy impaciente esta.
A la torre mas alta . . .

Herr Mambru kehrte nicht zuriick. 
Die Kónigin, die ihn erhofft, 
vergeht bereits vor Ungeduld.
Zum hochsten Turm steigt sie hinauf..

Im Jargon des Landvolkes wird der Huaso Per- 
q u en co (FedernfluB, Wasserfeder) besungen. Er flieht 
auf fuchsrotem Pferde, von 8 Soldaten verfolgt, welche 
ihn nicht einzuholen vermógen. Drei Mordę hat er voll- 
bracht: einen Geizhals mit verhungertem Gesicht, einen 
verraterischen Bruder und ein Weib durchbohrte sein 
Messer. Die Soldaten rennen ohne Verschnaufen, aber
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Perquenco wird niemand fangen. Um Mitternacht erreicht 
er ein entlegenes Gehóft und befiehlt dem Wirte, einem 
Gevattersmann, sein Patenkind und die anderen Madchen 
zu wecken, damit sie ihm vorsingen:

Aya va el guaso Perquenco 
en su cavayo alacan: 
ocho sorda’ o’ lo siguen 
y no lo pue’ en arcanzar. 
Trre muerte’ ‘icen que deve 
ar gorpe de su pufial: 
uno era un viejo avariento 
eon cara’e necesi’a’, 
1’otrro un’ ermano trraidor 
que lo vino a denunciar, 
y tam’ien una mujier 
que lo queria engańar.

Corran, corran lo’ sordato’, 
corran, corran sin parar!
Yo se qui ar guaso Perquenco 
niguno lo va a arcanzar.
A medio noche llegó 
cerca de la Rincona’, 
a la casa di un compaire 
[aya] jue a desensillar: 
Que se levantan los nifia’, 
que se levante mi a’ija’; 
aqui esta er guaso Perquenco 
para oir una tona’!

Anmutig und leicht geschiirzt flieBen Quintillas und 
Decimas, Fiinf- und Zehnzeiler:

Un dia sali a pasear 
en un caballo trotón, 
al dar vuelta la alameda 
tope eon un bodegón.

Preguntó si habia vino, 
me dijeron: si, senor.
Pregunte que vino habia: 
Un vinito y un borrón.
El vinito pa las nińas 
y el borrón pa mi, patron.

Eines Tages fiel’s mir ein, 
spazierenzugehn 
auf einem blanken Pferde.
Bald sah ich vor einer Kneipe mich 

stehn.
Ich fragte, ob’s Wein geben werde. 
Euer Diener, mein Herr, 
nattirlich gibt’s Wein.
Wollt’ herb’ oder siifien befehlen!
So schenk’ er mir den herben ein, 
den sil Ben den Madchenkehlen!

Que corre... tintin, que corre... 
tinitón,

que corre la lezna, que corre el 
punzón.

Estaba el barbero en su barberia

eon su guitarrita cantando la vi’a.

Pregunte si habia cena, 1
me dijeron: Si sefior. I
Pregunte que cena habia: s
Dos gallinas y un capón. e

Es eile.. tintón, es eile... tintin,

es eile die Ahle und der Pfriem.

Es kratzt der Barbier und schlagt 
den Schaum

und klimpert und singt von des 
Lebens Traum.

Ich fragte: Was gibt es zu speisen?
Euer Diener, mein Herr, 
schon warten im Saal 
einTruthahn, zwei Hiihner, die jungen.
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Las gallinas pa las nifias 

y el capón pa mi, patron.
Que corre . . . tintin, que corre 

. . . tintón,
Pregunte si habia cama, 
me dijeron: Si sefior. 
Pregunte, que cama habia: 
Dos almuadas y un colchón. 
Las almuadas pa las nifias 

y el colchón pa mi, patron. 
Que corre . . . tintin, que corre 

. . . tintón.

So richte man mir den Truthahn zum
Mahl,

die Hiihner den Madchenzungen!
Es eile... tintón, es eile ... tintin,

Ich fragte: Was. gibt es ais Lager? 
Euer Diener, mein Herr, 
das macht keine Last,
’nen Strohsack, zwei Pfiihle zu wissen. 
So schiittle man mir den Strohsack zur

Rast,
die Madchen bettet auf Kissen!
Es eile ... tintón, es eile ... tintin,... —

Der um das Volksschulwesen recht verdiente Abeiardo 
Nunez sammelte die Kinderlieder. Unter den wehr- 
haften Knabensangen fanden auch deutsche Heimatsrecht: 
Ich hatt’ einen Kameraden, He tenido un compafiero,
einen besseren findst du nicht.... und no hai un mejor . . . und 
Wer will unter die Soldaten ... El que quiere ser soldado ....

Die Volksmuse bemachtigte sich auch der Heiligen 
in neckischen, ab er nicht immer respektvollen Yersen:
Estaba San Robustiano 
arrib’ un albaricoque 
con una jeringa en la mano 
apuntandole a San Roque 
i San Roque le dęcia: 
„miren que viejo tan chulo! 
no te quite la jeringa 
i te la meta en el c... 1“ (Laval)

San Robustian in Pfirsich saB 
mit einer Spritze in der Hand 
und zielt — natiirlich nur aus SpaB — 
dem heiligen Rochus aufs Gewand. 
Der aber rief: „Man sehe dort 
den Paiyas! Wart’, nun reiB’ ich dir 
die ganz verwiinschte Spritze fort, 
Und du erhaltst mir ein Klystier!"

Sie verpflanzte die Remolienda in den Himmel. 
Gott Vater gibt die Erlaubnis. Sankt Peter spielt den 
Gastgeber: Wein, Ponche, einen Salpicón und Tortillas 
besorgend. Die heilige Ines und Margareta zupfen Harfę 
und Gitarre, Sankt Irene singt und der heilige Nikolaus 
riihrt die Trommel, wahrend Nepomuk zu Schmaus und 
Trunk animiert.
Salió a bailar San Crispin 
con Santa Rosa de Lima.

Es schreitet zum Tanze San Crispin 
mit Limas heiliger Rosa.
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Que bien bailaba la indina! 
Parecia un volantin! 
Medio alegre un Serafin

salto al medio gritando:
di jo ’ńa Panćha Lecaro! . . .
Sirvase un trago, mi linda,
d’esta mistela1 de guinda

1 Getrank aus Kirschgeist, Zucker, Zimt. 2 Kleiner Drache. 3 Der
Musik Hall gebietende, zum Umtrunik aus den Potrillos auffordernde
Redensart.

4 Alberto Malsch: El Ultimo Rincon del Mundo. Dos afios 
en Chile. Spanische Ubersetzung. Santiago 1907.

Burger, Acht Lehr- und Wanderjahre in Chile.

qu’es de la que hace ’ńo Alfaro!“ wie ihn braute Don Alfaro!“

Wie dreht sich geschickt die Graziosa! 
Sie schwebte wie ein Volatin 1 2!
Beschiwippst schon ein wenig, ein Sera- 

phin
„Aro, springt vor und schreit gellend: „Aro! 

Sagte Donna Pancha Lecaro3!.. 
Beliebert ein Glaschen,
’s ist Kirsch, holdes Baschen, 

Also feiern die himmlischen Notabeln auch von Zeit 
zu Zeit eine Curadera, d. h. eine Alkohołorgie. Leider hat 
sich Ramon Laval nicht getraut, uns auch diese mitzuteilen.

Haufig iiberraschen Studenten oder jungę Kaufleute 
tóchterreiche Familien, urn eine Nacht — denn sie kommen 
nicht vor 10 Uhr — mit Gesang und Tanz zu feiern. Jeder 
bringt eine eh- oder trinkbare Gabe mit.

Uberaus lebenswahr hat AlbertMalsch4, welcher 
einige Jahre ais kontrahierter Lehrer in Santiago zu- 
brachte, den Hergang einer T e r t u 1 i a (Abendgesellschaft) 
in einem Mediopelo-Hause in seinem ,Letzten Winkel 
der W e 11‘ geschildert. Ich kann nichts Besseres tun, 
ais ihn, wenigstens auszugsweise und in freier Uber- 
tragung, erzahlen zu lassen.

Die Glocke ertónt heftig. Die Fraulein Espumillas 
(Schaumschlager) im verschwenderisch erleuchteten Salon 
eilen zu den Spiegeln und beiBen sich in die Lippen, um 
ihnen mehr Farbę zu geben. „Panchita! (Diminutivum 
von Franziska), die Tiir!" schreit die Mutter mit schriller 
Halsstimme, Wahrend die alte Dienerin und Kóchin lang- 
sam den Hof durchąuert, bricht Madame E s p u m i 11 a 
unter einem Asthmaanfall auf einem Sofa zusammen. Die 
Criada (ein ais Kind aufgezogener Dienstbote) fiihrt zwei 
weibliche Wesen, Mutter und Tochter, in den Salon. „Wie 
geht dir’s, Elvira, was hast du gemacht?" rufen die 

18
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Damen, sich gegenseitig liebkosend, indem sie sich mit 
sanften Schlagen die Schultern klopfen. Jedoch gleich- 
zeitig denken sie: wie haBlich sieht sie aus, aber des to 
besser. Und Elvira ihrerseits: wie zwei Papageien! 
Dann alle mit hoher Stimme: ,,0h, wie freuen wir uns! 
Welches Gliick!" Sie umarmen und kiissen sich von 
neuem; d. h. sie kiissen in die Luft, weil sie Angst haben, 
sich gegenseitig Creme und Puder zu zerstóren, mit dem 
sie ihre Gesichter frisch firniBten. (Die Chileninnen 
bemalen sich wie eine Leinewand.)

Die beiden Mamas schwatzen nunmehr im Sofa, aber 
Senora Espumilla ist nicht bei der Sache. Sie denkt: 
wieviel Arbeit alle Sonntage! Und wahrhaftig, es ist nicht 
einfach, die Aurora mit ihren 24 zu verheiraten, und 
Mariąuita tritt ins 22. Selbst heute standen beide 
Kinder den ganzen Tag in der Kuchę in zerlumpten 
Kleidern und ausgetretenen Pantoffeln, um D u 1 c e s zu 
backen (Zuckerwerk), die ein Handler abholt und auf der 
StraBe verkauft.

Stimmen junger Herren auf dem Gange. Es ist 
J u a n i t o mit seinen Freunden.

In der Tat, etliche gummiartige Junglinge mit ge- 
lecktem und festgeklebtem Haar, wachsbleichen oder 
gelben Gesichtern nahen unter tiefen, schnellenden Ver- 
beugungen. Der eine ist Student der Rechtswissen- 
schaften, der andere schon Advokat. Beide sind kiinftige 
Minister. Sie heiBen Arturo Jaramillo und Jose 
C e r d a. Sie sind die gewóhnlichen Gaste der Sonntag- 
abende. Cerda kommt, weil man von einem reichen, 
alleinstehenden Onkel munkelt, den die Espumillas in 
Buenos Aires haben sollen; und Jaramillo hat ebenfalls 
seine Griinde . . . Und noch ein Herr erscheint: lachelnd, 
tanzelnd, die Ellenbogen fest an den Kórper gedriickt, die 
gewaltige Nase, die wie ein Vorgebirge aus dem braunen 
Geśichte starrt, mit machtigem Kneifer. „Der Herr Ab- 
geordnete, Don Roberto Esteban!" kiindigt ihn die 
streng duftende Panchita an. Schnell wie ein Pfeil 
schiefit der kleine Herr auf die Damen zu und iibt die 
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wunderlichsten Bewegungen mit seinem sprungfederartigen 
Genick aus.

Aurora setzt auf dem Piano ein. Eine Stimme fragt: 
„Wo verbrachtest du den Nachmittag, Juanito?'* 
„Natiirlich bei den Rennen." „Hast du verloren?“ In- 
dessen Juanito ist indigniert aufgesprungen: „Senorita?" 
Auch Elvira erhebt sich, mit dem ganzen Golde ihres 
Gebisses lachelnd (die Chileninnen tragen allgemein viele 
auffallende Goldplomben in den Vorderzahnen). „Wer ist 
diese jungę Damę?" erkundigt sich Esteban. „Wie, Sie 
kennen sie nicht? Es ist die Tochter eines reichen 
Gerbers."

Neuer Besuch erscheint.
Oh, welch’ herrlicheUberraschung! Herr Dr. Muller 

(eigentlich Muller, Deutscher) und seine Gemahlin, Frau 
Prado de Muller (die verheiratete Frau behalt den 
Madchennamen).

„Aber ist es keine Belastigung?" „O bewahre, im 
Gegenteil!" „Welch gliickliches Zusammentreffen!" Die 
Entschuldigungen dauern an. Herr Muller walzt die 
Schuld auf seine Frau. Ein Walzer beginnt. Der Herr 
Deputierte tanzt mit Mariquita.

Oh, mein Gott, seufzt die Mutter, wenn das gliicken 
sollte. Denn Esteban gilt ais gesetzlicher Erbe einer 
englischen Witwe, dereń Haus 1891 durch den Póbel 
gestiirmt und gepliindert wurde. Er steht am Vorabende, 
100 000 Pesos zu empfangen. 100 000 Pesos! Und es 
scheint, daB ihm die Kleine gefallt. Keinen Sonntag 
versaumt er. Er ist sehr jung, ohne Frage, und man sagt, 
daB die Choristinnen vom Ballett . . . . aber in der Ehe 
regelt sich so vieles.

Man tanzt, man schwatzt. Juanito erzahlt, daB 
man zum Gefangnisdirektor einen Mórder ernannte, der 
10 Jahre abgesessen hat. „Und warum nicht?" argu- 
mentiert C e r d a. „Er hat seine Schuld an die Gesellschaft 
abgetragen und ist iiberdies ein enthusiastischer Liberaler." 

18*
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„Haben Sie die Boheme gesehen?" ,,Vorzuglich! 
Meine Modistin, eine Franzósin, versicherte mir, daB sie 
in der Pariser Oper nicht besser gegeben wird.“

„Indes, wo ist Frau Muller geblieben?" „Sie holt 
mir ein Taschentuch." „Oh, was Sie sagen!" „Ja, die 
Senora ist eine perfekte Hausfrau, gleich denen meines 
Vaterlandes; trotzdem sie Chilenin ist, stopft sie meine 
Striimpfe“, fiihrt der Herr Doktor weiter aus.

Frau Prado de Muller aber zieht, wahrend sie 
das Taschentuch ihres Gatten sucht, ein Briefchen aus 
dem benachbarten tiberzieher und fliistert Jaramillo 
ein Tausenddank zu.

Cer da reicht eine Tutę mit Zuckerwerk herum. 
Aurora probiert. „Oh, wie extra! Woher sind sie?" 
„Vom fliegenden Handler, Sie wissen................. " In der
Tat, Aurora scheint ihn zu kennen. „J u a ni to selbst 
bat mir gesagt, daB Sie dieselben sehr schatzen." „Ganz 
entschieden, Juanito ist kein Dummkopf."

Unter hohlem und geschmacklosen Geschwatz geht die 
Zeit hin. Senora Prado de Muller, die musterhafte 
Hausfrau, obgleich Chilenin, prefit sich die Hande mit 
Jaramillo und liebaugelt mit Esteban, der Er- 
kundigungen iiber den Onkel in Buenos Aires einzieht und 
aus den verschiedenen Angaben die Wahrheit zu erraten 
trachtet. Senora Espumilla beschaftigt sich mit dem 
Speikasten. Elvira und Juanito aber sind ver- 
schwunden, und nach einer Weile ruft der Jiingling, 
schallend in die Hande schlagend, zu Tisch.

Batterien von Bier- und Weinflaschen — letztere 
enthalten ein chemisch reines Landesprodukt — be- 
schweren die Tafel, dereń Mittel- und Glanzpunkt ein 
kalter Kapaun bildet, welcher in einer Mayonnaise 
schwimmt. Es fehlt auch nicht der Causeo, ein Salatallerlei, 
und auBerdem fiillen rotę Ruben, in einer Abundanz von 
Ól, groBe Schalen. Elvira erzahlt von einem inter- 
essanten Picknick und ihren Etfolgen dort, obwohl sie es 
nur aus der Beschreibung einer Freundin kennt. Este
ban macht sich ais Politiker wichtig und behauptet, daB 
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es in demselben Monat noch 5 oder 6 Ministerien geben 
miisse, denn 30 Kandidaten unter den Deputierten seien 
noch nicht in der Lagę gewesen, die Ausgaben ihrer 
Wahl kompensieren zu kónnen. Man erhitzt sich mit der 
Abnahme der Flaschen. Alles spricht durcheinander. 
Dann folgt die Verdauungsmiidigkeit und ein Flirt mit 
verstohlenem Handedruck und Kiissewerfen; auch die 
Fiifie finden sich in verstandnisvollem Einklang. Erst 
gegen 2 Uhr bricht man auf. Die Senora Espumilla hat 
ihr en ersten Schnarcher bereits getan, wahrend die 
.musterhafte Hausfrau' sich móglichst ftir das Striimpfe- 
stopfen entschadigte.

So wird es noch viele Sonntage gehen, bis vielleicht 
Mariąuita, die Jtingere, einen Freier gefunden, der 
ein Amt hat, das ergiebig genug ist, seine Frau, die 
Schwiegermutter und die sitzengebliebene Schwagerin zu 
ernahren, denn alle werden zu ihr ziehen, das ist selbst- 
verstandlich. In Chile wird die gesamte Familie mit- 
geheiratet. Der einigermaBen Wohlhabende schleppt einen 
TroB armer Verwandter durchs Leben. Ich kannte einen 
Haushalt von drei Personen; zwei Schwestern fiihrten ihn 
ihrem ebenfalls ledigen Bruder, einem Offizier. Sie hatten 
regelmaBig 15 weitere Personen an ihrer Mittags- und 
Abendtafel, nur bei sehr starkem Regen ging die Zahl der 
ungeladenen, aber selbstverstandlichen Gaste auf 12 
herunter,

Wahrend die Frauen und Madchen des Mediopelo, auf 
Aufierlichkeiten und LebensgenuB gestellt, eine leicht- 
fertige, lockere Gesellschaft sind, bei der die Tugend eine 
Frage des Angebots ist, gilt die Frau aus dem 
niederen Volke ais Muster der Treue. Sie steht zu 
ihrem Mannę und nur zu ihm, gleichviel, ob er ihr gesetz- 
lich angetraut oder nur durch den ,Cura Palqui‘ verbunden 
ist, d. h. durch die Gewohnheit. Sie laBt sich nachts, wenn 
er berauscht nach Hause kommt, von ihm durchpriigeln, 
und morgens tut sie alles, um ihrem geliebten Cucho 
(Augustin) oder Luchito (Luis) den Katzenjammer 
ertraglicher zu machen. Die Treue des niederen Weibes, 
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die sie auch ihrem Patron bewahrt, jene hiindische, 
aber felsenfeste Ergebenheit, welche ihr elementarster 
Charakterzug ist und die Kindesliebe bei weitem iiber- 
trifft, gibt sich wahl- und ąuallos. Sie unterscheidet nicht 
zwischen Chilenen und Gringo, sie heftet sich an den ge- 
liebten Mann. Aber nicht allein die Liebe fesselt das chile- 
nische elende Weib, auch Guttaten, denn sie ist auch dank- 
bar wie ein Hund. Diese wunderbare und in ihrem diisteren 
Milieu erstaunliche Eigenschaft ist indianisches Erbteil. 
Deshalb findet man sie auch nur in den niederen Spharen. 
Hat ein vermógender Auslander eine Frau aus der besseren 
chilenischen Gesellschaft geheiratet und er verarmt, so 
verlaBt sie ihn unweigerlich. Es ist bekannt genug, welche 
ungeheuren Vorteile die Konquistadore ihren indianischen 
Geliebten verdanken, z. B. C o r t e z seiner Marina, einer 
mexikanischen Hauptlingstochter aus dem Stamme der 
Tabascaner. Sie vergessen ihr Volk iiber den Mann, dem 
sie sich hingeben. — Vor einer Reihe von Jahren hatte ein 
Deutscher in Tome ein Verhaltnis. Er ging fort, nicht ohne 
der Verlassenen die Wiederkehr zu versprechen. Und die 
Frau erstieg jahraus, jahrein taglich einen Hiigel, um Aus- 
schau nach den Schiffen zu halten. Mit der Zeit kannte 
sie alle die Dampfer, die Englander und die Deutschen. 
Bald, nachdem ein Rauchfahnchen am Horizonte auf- 
tauchte, wuBte sie, von woher er kam, und ob sie hoffen 
durfte. Die tausendfaltige Enttauschung hat ihrer aus- 
harrenden Treue nichts anzuhaben vermocht.

Das Weib aus dem Volke, die C h i n a , fiihrt besonders 
den Namen der heiligen Filomena — keine Chilenin der 
Aristokratie ist auf diesen Rufnamen getauft. Es wagt den 
Hóherstehenden nicht mit Usted anzureden, sondern nur 
mit Euer Gnaden, Vuestra Merced. Es ist unterwiirfig und 
demiitig, immer dienstbereit und zufrieden, es hetzt sich 
vom Morgen bis zum Abend ab und vergonnt sich doch 
eine bescheidene Fróhlichkeit; es spricht mehr mit den 
groBen, schwarzen Augen ais dem breiten Munde — wie 
viele Worte mag wohl sein armlicher Sprachschatz ent- 
halten? — Und was ist sein Los? Einige Stunden Schlafs 
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auf dem Erdboden unter Lumpen, ein- biBchen Essen in 
einem Napfe am Rande der stinkenden Aceąuia und alle 
Jubeljahre ein Kleid, aber das recht lang, denn es muB 
auf der Erde wie eine Schleppe nachschleifen. So geht es 
durch dick und dunn, Morast und Staub. Das ist aber 
auch seine einzige Kaprice.

Auch dieser chilenischen Menschenspezies hat Albert 
Malsch ein Kapitel gewidmet, eine wahre Perle seines 
interessanten Buches iiber sein zweijahriges chilenisches 
Abenteuer. — Er und einige Kollegen fanden eines 
Nachts ein armes Menschenkind fiebernd auf der StraBe 
liegen, von seiner chilenischen Herrschaft am spaten 
Abend fortgejagt, weił es hustete. Sie erbarmten sich 
des Weibes und lieBen ihm etliche Pflege angedeihen, 
so daB es leidlich gesundete. Von dem Augenblick an 
bestand sein Leben nur noch in einem fanatischen Kultus 
ihrer Wohltater. „Es ist die allereinzigste Person unter 
den Chilenen, die wir vermissen. Jenes Wesen, welches 
so rein gar nichts Anziehendes besaB, hat uns mehr 
gegeben, ais wir ihm vergelten konnten. Und so hatten 
wir doch das Gliick, in unserer Verbannung wenigstens 
eine Seele zu finden, die uns nur Liebe entgegenbrachte, 
wahrend alle iibrigen Heuchler und Gauner waren.“

Die niedere Fraiu, das Marktweib und die Hókerin, 
kann nicht gut ohne zwei Geniisse existieren: die 
Zigarette und den Matecito ; das ist ein zum Becher 
umgestalteter Flaschenikurbis, aus dem mittels einer Róhre 
der iibermaBig gezuckerte Tee der Yerba-mate, eines im 
óstlichen Paraguay gedeihenden baumartigen Strauches 
(Ilex paraguayensis, Verwandten unserer Stechpalme), ge- 
schliirft wird. Auf dem Lande kann man Alte beobachten, 
die den Matecito kaum aus der Hand lassen. Friiher wurde 
der AufguB der ,Yerba‘ von allen Klassen anstatt des echten 
Tees getrunken, aber die Wohlhabenden nahmen ihn aus 
silbernen GefaBen, die haufig dem Kiirbis nachgebildet 
waren und oft prachtvoll getriebene, reichverzierte Stiicke 
vorstellten. — Man hat vor dem Kriege Anstrengungen 
gemacht, dem Matę auch in Deutschland Freunde zu ge- 
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winnen. Die Abkochung soli eminent durststillend sein, 
erschópfte Krafte schnell wiederherstellen und auBerst 
anregend auf die Nerven wirken, ohne selbst bei reich- 
lichem Genufi Beschwerden zu hinterlassen. Dagegen 
mangelt dem Sudamerikaner das Aroma.

* *
*

Das StraBenleben Santiagos erwacht bei Tages- 
anbruch mit den vom Lande kommenden Milchhandlern 
und den StraBenkehrern. Diese arbeiten ohne Wasser, 
und wer gelegentlich zwischen 7 und 8 hinaus muBte, hat 
anstatt der Morgenfrische die Augen voll Staub und Sand 
bekommen. Ein Chilene der Gesellschaft schlaft alsdann 
noch. Im Friihling folgen alsbald die Frutilleros mit ihren 
groBen Erdbeeren und zu anderen Zeiten die Orangen-, 
Sandia-, Melonen- und Traubenhandler, oder der fiir den 
Puchero hochwichtige Verdurero mit Sellerie; Sałat, 
Móhren und vor allem Zapallos (Cucurbita pepo), den 
groBen Kiirbissen mit honigfarbenem, mehligen Fleisch, das 
stiickweise verkauft wird. Die Zeitungsjungen, alles 
Rotitos, schreien ihren ,F e r r o c a r r i 1‘, ,Mercurio‘, 
,Porvenir‘ oder die vom Erzbischofe gebannte ,Lei‘ 
aus, d. h. letztere nicht alle! Die Dienerinnen und 
Kóchinnen beginnen ihr unablassiges Gelaufe zum Des- 
pacho, dem Kramladen, der stets an der Ecke der Cuadra 
liegt, um fiir einen Ftinfer Kaffee und nach einem Weilchen 
fiir einen Fiinfer Zucker, dann fiir ebensoviel Holz oder 
Reis usf. zu holen, denn im chilenischen Haushalt kauft 
man nichts auf Vorrat, sondern in móglichst kleinen 
Portionen. Selbst fiir 5 Centavos Fleisch wurde friiher 
abgegeben. Auch besorgt man nicht gerne vieles auf ein- 
mal, sondern gerade wie es kommt, so daB eine Person 
den ganzen Tag zwischen Haus und Despacho hin und her 
pendelt, aber in den Laden stets mit einem sterotypen „Ich 
bin sehr eilig" hineinstiirzt. Die Chilenin versteht mit 
Vorraten nicht sparsam zu wirtschaften und der Gatte hat 
wohl recht, wenn er sagt: „Der Despacho ist meine Spar- 
biichse".
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Zwischen 9 und 10 verlassen Senoras und Senoritas 
ihre Wohnungen mit der schwarzen Manta drapiert, um 
eine Messe zu hóren, bald in dieser, bald in jener Kirche, 
und besetzen oft die Wagen der elektrischen StraBenbahn, 
die unter gellendem Schellen dahinsausen, vollstandig. Die 
Manta ist haufig so tief iiber das Gesicht herabgezogen, 
daB man nur den Mund sieht. Mitunter ist die Manta 
weiB, daiin hat ihre Tragerin, welche man Beata nennt, 
ein Geliibde getan; es handelt sich um ein BuBgewand. — 
Es ist sehr interessant, die Chilenin zu beobachten, welche 
einen Wagen der StraBenbahn in Anspruch nehmen will. 
Sie rechnet damit, keinen Platz zu finden, solchen aber 
von einem mannlichen Passagier zu erobern. Sobald der 
Wagen naht, beginnt sie zu lacheln. Aber das Lacheln 
formt sich nicht auf einmal, sondern erschliefit sich wie 
die Knospe zur Blume. Seinen Hóhepunkt erreicht es, 
wenn die Damę energisch bis in die Mitte des Wagens 
vorgedrungen ist. Dann strahlt es erwartungsvoll und ver- 
heiBend unter langsamer Wendung des Kopfes nach allen 
Seiten, dann blitzen die Goldplomben wie die Schein- 
werfer eines Leuchtfeuers. Und schlieBlich — irgend 
jemand erhebt sich — ein warrner Dankesblick, sie sinkt 
auf den Sitz und das Lacheln erstirbt, aber ganz allmahlich; 
es welkt auch wie eine Bliite. Das Gesicht erstarrt 
zur Maskę, es wird apathisch und ausdruckslos. — Die 
Santiaguinerin ist keine angenehme Nachbarin. Mit ihrem 
unglaublich fetten GesaB zwangt sie sich riicksichtslos in 
die fiirchterlichste Enge, unsichtbare Wolken penetranter 
Parfiims entstrómen ihr, und sie ist die wandelnde — 
Flohherberge.

Im elektrischen StraBenwagen kann man noch 
mancherlei Studien machen. So wird der Fremde durch 
die Leidenschaftlichkeit iiberrascht, mit welcher der eine 
fiir den andern bezahlen will. Ein halbes Dutzend Hande 
recken sich der Cobradora entgegen und kampfen mit- 
einander, den Obolus, 5 oder 10 Centavos, entrichten zu 
diirfen. Kinder wołlen fiir Erwachsene das Fahrgeld aus- 
legen, Schiller fiir den Lehrer. Das gibt zu erregten Szenen 
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AnlaB; fur uns viel Larm um nichts. Viel dramatischer 
aber sind die Auftritte, wenn ein Halbbetrunkener den 
Aufstieg gegen den Willen der Schaffnerin erzwingen will. 
Dann bilden sich Parteien unter den Fahrgasten, Schimpf- 
worte fallen, und ich habe es selbst gesehen, wie eine hilf- 
lose Beamtin von einem Herrn der besseren Gesellschaft 
geohrfeigt wurde.

Um 11 Uhr ist Almuerzozeit, man nimmt das 
zweite Fruhstiick. Im Hotel werden kalter Aufschnitt, 
Cazuela de Cordero und Sonntags de Ave — eine rundliche 
Kraftbriihe von Hammelfleisch oder Huhn mit Kartoffeln 
und Kiirbis —, danach Fisch, ein Gemiisegang, Beefsteak 
und Eier oder Pfannkuchen serviert. In den Haushaltungen 
hąufig nur eine Cazuela. Erst um 12 oder 1 Uhr ruft der 
Dienst die meisten Beamten, die dann bis 4 oder 5 an 
irgendein Bureau gefesselt sind. In den Winter- und Friih- 
lingsmonaten beginnt gegen 6 Uhr die Ausfahrt der vor- 
nehmen Welt zum Parque und danach der Korso auf 
der Plaża, wo die Gespanne, schwere Landauer, 
elegante Viktorias oder zierliche Breaks nebst Kraftwagen 
das Rondeli umgeben, in dessen Musiktempel eine Militar- 
kapelle oder die der Polizei (das ,Orfeon‘ unter deutschem 
Dirigenten) aus Opern und Operetten oder Marsche, ja 
selbst Potpourris deutscher Studentenlieder spielt. Um 
diese Zeit lustwandelt dort Santiago, soweit es was an- 
zuziehen hat. Die gliicklichen Besitzer von Eąuipagen, die 
sich gelegentlich zu drei Ringen stauen, ziehen es vor, 
dieselben nicht zu verlassen, trotzdem sie meistens ge- 
schlossen bleiben; hier und dort sieht man eine Senorita, 
weit aus dem Fenster vorgebeugt, in animierter Charla 
(leichter Unterhaltung) mit einem Verehrer.

Die chilenischen Schónheiten, die sieli natiirlich iiberaus 
graziós geben, erregten stets die enthusiastische Bewunde- 
rung jedes deutschen Ankómmlings. Ich habe noch eine 
ganze Galerie vor mir liegen, Kunstdrucke aus dem Zig-Zag, 
welches a la Scherl gerne dem Kultus der Person dient. 
Helle Gesichter von Alabasterblasse und Durchsichtigkeit 
oder żartem Inkarnat, lebhafte dunkle Augen, anziehende 
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Profile, etwas niedrige Stirn, stark ausgebildete Nase, 
prachtvolles, iippiges Haar, starkę Brauen und fast immer 
ein dunkler Lippenflaum, der sich bis zum richtigen 
Schnurrbartchen verstarken kann. Auch blaue Augen und 
blondes Haar sind keine groBen Seltenheiten. Sie wirken 
am beruckendsten ais Kontraste, wenn uns das hellere 
germanische oder tiefdunkle keltische Augenblau aus 
beinahe schwarzer Wimpern- und Brauenbeschattung ent- 
gegenstrahlt. Ihre biegsamen, anmutigen Figuren, die 
zierlichen FtiBe und Hande vollenden den faszinierenden 
Eindruck. In reiferen Jahren neigt die chilenische Damę 
zur Fiille, wahrend ihr Gemahl sich schlank und elastisch 
erhalt und im Gegensatz zum Nordeuropaer sein erst spat 
ergrauendes Haupthaar bis ins hohe Alter konserviert.

In den Mittagsstunden ist die Plaża der Lieblings- 
aufenthalt der fliegenden Handler, jener mit den Plumeros 
(Abstaubern aus StrauBenfedern), und der Turkos (syri- 
schen Turken), mit Band, Knópfen und ahnlichem Kram 
hausierenden oder der im Umkreise beschaftigten Rótos. 
Abends dagegen ist das fahrende Volk wie weggeweht. 
Es ist seltsam, daB die Armen alsdann die Plaża nicht 
zu betreten wagen, sondern in ehrfurchtsvoller Ent- 
fernung der Musik lauschen und die luxuriósen Toiletten 
der Damen und Kinder — nun anstatt der Manta in kost- 
baren Htiten — bestaunen. Die Klasse der Enterbten hat 
in diesem Lande noch einen enormen Respekt vor der 
privilegierten, indessen regt es sich schon verdachtig in 
ihr, das Werk auslandischer Agitatorem Zur abendlichen 
Fahrt zur Plaża bevorzugt auch die vornehme Gesellschaft, 
soweit sie nicht tiber Equipagen verfiigt, das Oberdeck der 
elektrischen Wagen, tagsiiber unbestrittener Sitz des Roto.

Die Stunden des to go shopping liegen haupt- 
sachlich zwischen 3 und 5. Die Geschafte gehóren zumeist 
Auslandern. Die Englander besitzen verschiedene recht 
umfangreiche Lampenhandlungen, die aber auBer allen 
móglichen Beleuchtungsapparaten eiserne Bettstellen, 
Bade- und Kticheneinrichtungen und Wasiserleitungs- 
anlagen fiihren. Ferner Provisionshauser fur den Haushalt; 
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diese sollen enorm unter dem Kreditgeben leiden, da die 
chilenische Hausfrau lieber das Haushaltsgeld in die fran- 
zósischen Warenhauser fur Toiletten bringt, wo aber bar 
bezahlt werden muB. Die Franzosen beherrschen die 
Manufakturbranche uneingeschrankt. Die Deutschen zer- 
splittem sich. Ihre Juwelier- und Kunstladen sind die 
ersten, auch im Buchhandel schreiten sie an der Spitze. 
Eine recht bedeutende Stellung haben sich deutsche Juden 
erworben. Die Italiener sind beinahe die alleinigen In- 
haber der zahllosen Kramladen, aus denen der mittlere 
und kleine Chilene cincoweise seine Wirtschaft bestreitet, 
ebenso wie der Tiirke der Kurzwarenhandlungen und 
billigen Basare. Der Spanier hat die Stadt und das ganze 
Land mit Leihhausern begliickt, die alle florieren und 
Namen ftihren, ais ob in ihnen nicht gewuchert, sondern 
gesamaritert wiirde. Das Volk aber schatzt sie ganz 
richtig ein, und daB dies die Besitzer wiirdigen, davon 
zeugen die eisernen Beschlage der Tiiren, die denen 
unserer alten Stadttore nichts nachgeben. Der Spanier 
ist darum bei einer Volkserhebung, wie sie der Oktober 
1905 sah, am meisten gefahrdet.

Im Sommer bevólkert sich die Plaża erst nach der 
C o m i d a, welche um 7 oder 8 genommen wird und den 
Puchero ais besonders typisches Gericht bringt, zu dem, 
wie ein chilenischer Humorist meinte, alles taugt, sogar 
die Haare der Kóchin. Im iibrigen -ist sein Corps de Re- 
sistance Rindfleisch, das mit den billigen Gemiisen der 
Jahreszeit gekocht wird. Ihm folgt ein Teller mit Porotos, 
Bohnen, und eventuell noch ein Braten von einer Zahig- 
keit, die wir bei Stiefelsohlen vermissen. Bis tief in die 
Nacht hinein hóren wir noch die Stimmen jener Knaben, 
die, mit einer Laterne bewaffnet, in schleppenden Ruf en 
ungesauerte, mit Fett gebackene oder in heiBer Asche 
geróstete gesiiBte Brote anpreisen ais:

„Tortillftas bien c a 1 i e n t i t a s!“ oder „Tor- 
tillas buenas!" und die merkwurdig langgezogenen 
Pfiffe der Guardianes, Polizisten, ich weiB nicht, ob ais 
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Warnsignale fur die Einbrecher oder zur Beruhigung der 
friedlichen Menschheit.

Dem Bediirfnis nach Abwechslung und Vergniigen 
wird in Santiago in mannigfaltiger Weise Rechnung ge- 
tragen. Nur an den wenigen Regentagen fallen die abend- 
lichen Konzerte auf den óffentlichen Platzen aus. Wah
rend auf der Plaża de Armas sich die Hautevołee ein 
Rendezvous gibt und diese zu einem exklusiven Zirkel ge- 
staltet, sind die Platze und Avenidas der peripheren 
Barrios das Stelldichein der Nachbarschaft und bekommen 
somit einen lokalen Anstrich. Hier finden sich auch die 
fliegenden Handler ein: der Barquillero mit seiner groBen 
roten Trommel, aus der man siiBe Blatterkuchen gewinnen 
kann, der Eisverkaufer, der Friichtehandler und der Tor- 
tillero.

Fur billiges Geld kann man in ein anspruchsloses 
Theater, die T a n d a, gehen. In einem solchen finden 
abends zwischen 8 und 12 in der Regel drei Vorstellungen 
etwa einstundiger Einakter, Zarzuelas, statt. Man 
darf sich beliebig fiir die erste, zweite oder dritte Tanda 
(so benennt man auch jedes einzelne Stiick) ein Billett 
lósen, je nachdem man Zeit und Lust hat, da keine Zar- 
zuela mit der anderen zusammenhangt. Die gebotenen 
Stundenstiicke sind hauptsachlich spanischen Ursprungs. 
Im allgemeinen halb Lustspiel, halb Operette, fiihren sie 
in verschiedenen Verwandlungen irgendeine ergotzliche 
Episode vor. Manche sind reizend, z. B. , L a V i e j e - 
cita' (Das Alterchen), in dem sich Grazie und Burleskę 
anmutig mischen, oder ,El Seminarista', die Erleb- 
nisse eines jugendlichen Klosterzóglings in Paris vorfiih- 
rend. Hin und wieder begegnen wir auch deutschen Ope- 
retten im Zarzuelakleide, z. B. einem kondensierten Vogel- 
handler ais ,Vendedor de Pajaros*. oder dem Bettel- 
studenten ais ,G u i t a r r i c o Die Schauspieler sind
Spanier.

Juli bis Oktober zieht in das Stadttheater eine 
italienische Operntruppe ein, welche jedes Jahr frisch von 
driiben anlangt und neben der niemals fehlenden A i'da 
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und dem Barbier von Sevilla auch einige altere 
Wagnersche Stiicke bringt. Die vornehme Welt be- 
sucht das Theater aber mehr, um gesehen zu werden ais 
zu sehen und zu hóren, und konversiert mit einer Un- 
geniertheit, die wohl einzig dastehen móchte. Indessen 
hat sie einigermaBen das Recht dazu, denn die reichen 
Familien ermóglichen iiberłiaupt den iiberaus kostbaren 
Luxus eines europaischen Ensembles, indem sie das Vor- 
kaufsrecht auf Logen und Sitze mit ansehnlichen Summen 
steigern. Die Palcos werden namlich jedes Jahr vor Be- 
ginn der Saison verauktioniert, und die besten erzielen 
bis zu 20 000 Pesos.

Das niedere Volk wird vom Theater im allgemeinen 
nicht angezogen. Dem armlichen Zirkus am Mapocho, 
wo man fur 20 Centavos drei bis vier Stunden unterhalten 
wird, bringt es schon mehr Sympathien entgegen, beson- 
ders wenn sich Ringer produzieren; denn uberall, wo Leib 
an Leib gekampft wird, man verrenkte oder gar blutende 
Glieder erwarten kann, ist der Chilene zu finden. Das 
beuten die Unternehmer weidlich aus: Lucha hasta la 
muerte, Kampf bis zum Tode, prahlen die Zettel, und der 
Roto ist gefangen. Aber gleicher und vielleicht noch 
gróBerer Beliebtheit erfreuen sich die Hahnenkampf e, 
namentlich in den kleinen Orten. Hier geht es in der Tat 
haufig bis zum Tode des einen Gegners, freilich erst, nach- 
dem er kaum noch eine Feder hat, die Augen ihm aus- 
gehackt, das Gehirn vom Sporn zerrissen und das stolze 
Geschópf in eine zuckende, blutende Masse verwandelt 
wurde. Diese abscheulichen Belustigungen finden auch in 
den Vororten Santiagos statt; ein .Richter* leitet sie, und 
es werden groBe Summen in Wetten dabei umgesetzt.

Die Wetten sind es auch, welche zu den Pferde- 
rennen, die Sonntag und Montag stattfinden, bei jedem 
Wetter Tausende heranziehen. Im iibrigen, die gróBte 
Leidenschaft ist und bleibt fur den niederen Chilenen der 
Alkohol. Mit Schnaps beginnt er den Tag, „para matar 
el gusanillo“, um das Wurmchen zu tóten (er meint damit 
wohl das kneifende Hungergefuhl), mit Chicha und Wein 
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endet er ihn. Daran hat kein Alkoholgesetz etwas ge- 
bessert. Es ist ein Laster der Rasse, das nur mit ihrer 
sozialen Hebung bekampft werden kónnte, vornehmlich 
auf dem Gebiet der Wohnungspflege.

Zu dem, was die Santiaguiner Winterwochen sonst 
noch an Abwechslung bringen, gehóren auch die R e - 
mates del mensaje de casa, die óffentlichen Ver- 
steigerungen sich auflósender Haushaltungen. Man 
schleppt nicht, wie bei uns, Móbel, Bilder, Schaustiicke 
und sonstigen Hausrat in ein frostiges Auktionslokal, son- 
dern belaBt alles an seinem Platze, selbst die Nippes. Nur 
empfangt jedes Stiick eine diskrete Nummer. So ist das 
Wanidern mit dem lebhaften Martillero durch Entree, 
Salon Escritorio, Comedor und' die Dormitorios bis zur 
Cucina interessant und lehrreich. Amusant wirkt die 
pfiffige Art des Versteigerers: der listige Auktionator 
bietet z. B. niemals zwei Gegenstiicke zusammen, sondern 
eines nach dem anderen aus. Der gliickliche Erwerber 
einer Stutzuhr entdeckt, daB sie ihm ohne FuB zufiel und 
nunmehr dieser, koste es was es wolle, erworben werden 
muB. Ebenso geht’s mit Biisten und Konsolen und vielen 
anderen Dingen. Natiirlich werden gerade solche Situa- 
tionen von den bestellten Palos blancos, Strohmannern, 
weidlich ausgenutzt. —

Ein heiteres, harmlos larmendes Volksleben wie in 
Italien werden wir nirgends finden. Nicht mittags im Mer- 
cado, den Markthallen, wo die Landleute und Arbeiter in 
den Garkiichen ihre Zopaipillas und gerósteten Mais- 
kolben verzehren, nicht dort am Mapocho, wo sie sich an 
offenen Tischen bei mit Fruchtsaft und namentlich einer 
Tunke gekochter Mote x, Huesillos 2 oder Helados3 ver- 
sammeln, die sie leidenschaftlich lieben, nicht in den 
Buden, in denen sie ihre Sandias auslóffeln.

Das nervbse, lebhafte, unruhige und sturmische Tem
perament der lateinischen Rasse hat eine Umwandlung 
beim Uberschreiten der Kordillere erfahren. Es wurde

1 In Lauge gekochte Weizen- oder Maiskórner. 2 Getrocknete 
Pfirsiche. 3 Gefrorenes. 
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gesetzter und ernster, weniger glanzend, verniinftiger, 
schwerfalliger und ruhiger. Die Nervositat ging verloren, 
In Chile kennt man keine Volksbewegungen, der agitato- 
rische Funke erlischt, sobald er niederfallt; er trifft nicht 
das nótige Pulver an, um eine Explosion herbeizufiihren. 
Denn das Volk ist kalt und argwóhnisch: es hórt und miB- 
traut; es beobachtet, aber es laBt sich nicht fortreiBen. In 
Chile wird weder der im langen, kamelsharenen Mantel 
auf Sandalen einherschreitende Apostel noch ein Paul 
Deroulede Propaganda machen. Niemand reiBt die 
Menge mit sich, man wird sie nicht leicht gegen Obrigkeit 
und Gesetz aufreiBen. So ungefahr schrieb der ,Mer- 
curio' im November 1901, ais die argentinische Presse 
sich wegen der Grenzstreitigkeiten erregte. — Der chile- 
nische Volkscharakter ist im ganzen richtig beurteilt, aber, 
daB er wandelbar ist und andauemden, agitatorischen 
Einfliissen nicht widersteht, hat das Jahr 1905 und noch 
eindringlicher die neueste Zeit bewiesen. Zweifellos, der 
Chilene ist apathisch, und seine Ruhe gilt ihm soviel wie 
dem Miinchener Privatier; er ist ferner durchaus ab- 
geneigt, sich in larmenden Versammlungen kapern zu 
lassen, aber dem stillen Werben von Haus zu Haus, den 
Einfliisterungen geschickter Manager, die ais Gaste seine 
Schwelle betreten, verfallt er bald. Der Chilene muB 
nur erst warm werden, er muB die Leute erst beriechen, 
dann aber bleibt er nicht mehr unempfindlich.

Am 22. Oktober 1905 veranstalteten etwa 30 000 Per
sonen einen Umzug, um gegen den Vi eh zoil zu 
protestieren, und wandten sich schlieBlich zur Mo- 
neda, dem Sitz der Regierung, die nur von vier Soldaten 
bewacht wurde. Sie waren drauf und drań, in dieselbe 
einzudringen, ais der wachthabende Offizier die Torę 
schliefien lieB. Damit wurde aber die Wut der Demon- 
stranten jah entziindet. Bis zum Abend hatten sie, was 
von elektrischen Lampen und Gaslaternen existierte, voll- 
standig in der gesamten Stadt zerstórt. Sie rissen die 
Bankę aus, die machtigen Masten der Telephone, demo- 
lierten die Statuen, kurz, die ,ruhigen Chilenen' hausten 
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wie trunkene Vandalen. Das Militar war bis auf wenige 
Mann im Manóver, und so blieb der Populacho bis zum 
24. beinahe unumschrankter Gebieter der StraBe; beinahe, 
zum Gliick erwies sich die Polizei loyal. Und nun begann 
der beliebteste Sport des chilenischen Rótos, der Sa- 
q u e o, der ihm ubrigens von der Creme und der Geist- 
lichkeit des Landes 1891 gelehrt wurde: sie stiirmten und 
pliinderten die Geschafte, vorziiglich solche mit berau- 
schenden Getranken. Erst am 25. waren Soldaten genug 
am Platze, um mit Erfolg den proklamierten B e 1 a g e - 
rungszustand durchfiihren zu kónnen. Die Kom- 
pagnien kampierten auf der freien StraBe, iiberall ge- 
spenstisch beleuchtet von hoch zum Himmel empor- 
flammenden Gasfackeln; denn man hatte, um nicht im 
Dunkeln zu bleiben, die gekópften Kandelaber angeziindet. 
500 Tote wurden in jenen Tagen, im Zustande, wie man 
sie fand, in die Fosa comun, in jene tiefe, rundę Erdgrube 
des allgemeinen Friedhofs, geworfen, welche eigentlich nur 
die Skelette der verfallenen Grabstatten aufnimmt.—Die- 
jenigen, welche am spatesten wieder auftauchten, ais das 
normale Leben die Tage der Anarchie ablóste, waren 
Priester und Mónche, sonst zu den typischen StraBen- 
figuren zahlend. Fur die Polizei wurden in wenigen Tagen 
200 000 Pesos Gratifikation gesammelt; hatte sie versagt, 
dereń Kontingent in der Hauptsache aus jungen, 17- bis 
22jahrigen Burschen besteht, ware Santiago ein Triimmer- 
und Leichenfeld geworden, Am schlimmsten Tage zabite 
sie 53 Verwundete und 4 Tote in ihren Reihen.

Die entsetzlichsten Tage hat Santiago am 28. 
und 29. August 1891 erlebt, ais der Póbel die Siege des 
Revolutionsheeres von Concón und Placilla in seiner Art 
feierte, dazu von den Edelsten und den Priestern der Na- 
tion auf Kosten der unterlegenen Partei aufgehetzt. Das 
sind unvergeBliche Stunden des Saqueos gewesen; dem 
Roto lauft noch heute das Wasser im Munde zusammen, 
wenn er sich ihrer erinnert. Da hat man ungestraft pliin- 
dern und morden kónnen, denn alle Behórden waren vor 
dem drohenden Anmarsch des Revolutionsheeres geflohen.

Burger, Acht Lehr- und Wanderjahre in Chile. 19
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„Die mit roten Bandem und improvisierten Fahnen 
ausgestatteten Póbelhaufen wuchsen auf der StraBe von 
Minutę zu Minutę, ihre Vivas auf die Opposition und dereń 
Fiihrer briillend. Es dauerte nicht lange, so kamen sie 
heran mit Móbeln, Kórben voll Wasche, Kleidern, Ge- 
schirr, Hausrat, Gardinen, Teppichen, Zimmerschmuck, 
kurz allem, was ein reiches Wohnhaus bergen kann. Es 
waren die verlassenen Hauser der hervorragendsten An- 
hanger Balmacedas, welche man der gerechten Sache 
des so lange geknechten Volkes preisgab 1." Die Fiihrer 
waren Sóhne aus den vornehmen, siegreichen Geschlech- 
tern und Priester, die mit Glocken der Volksmeute die 
Wege bahnten und die Hauser bezeichneten! Der Palast 
des Claudio V i c u n a , eines der edelsten Chilenen, das 
Haus der Mutter des ungliicklichen Prasidenten, die Woh- 
nungen seiner .Minister, des Intendanten, des Biirger- 
meisters, der hóheren Offiziere, die dem Gestiirzten die 
Treue bewahrt hatten, im ganzen etwa 50, wurden total 
ausgepliindert. Spiegel, Biifetts, Pianos, Marmorvasen, ja 
sogar Tiiren und Fenster, Holzleisten, Seidentapeten, alles 
wurde weggeschleppt und fand sich z. T. in den Lehm- 
hiitten des Roto wieder. Selbst die Schulen wurden aus- 
geleert; in den wissenschaftlichen Kabinetten eines 
Lehrerseminars lieB man nur das menschliche Skelett 
zuriick. Das Raubern begleiteten zahllose Bluttaten. 
Menschen wurden an Pferde gebunden und auf der Plaża 
zu Tode geschleift2. Gliicklicherweise folgten Regentage, 
und die kann das Volk nicht vertragen. — Wie in San
tiago, ging es in Yalparaiso zu.

1 Hugo Kun z: Der Biirgerkrięg in Chile. Leipzig 1892.
- Nach einem Augenzeugen.

Auch fur die Auslander waren das bange Stunden. 
Die Deutschen, namentlich die vor kurzem kontrahierten 
Lehrer (iiber 80), standen ausnahmslos mit ihren guten 
Wiinschen auf seiten Jose Manuel Balmacedas. 
Einer derselben veróffentlichte spater folgende Zeilen: 
„Ais der erste groBe Póbelhaufen von iiber 200 Mannern 
und Weibern, nach einem neuen Opfer seiner Raublust 
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spahend, durch meine StraBe herankam, in der ich nach 
einem Zwischenraum von 4—500 m das erste anstandige 
Hauschen bewohne, war mir nicht ganz so vergniigt zu- 
mute, wie die Kerle auf der StraBe glauben mochten. Was 
tun? Tiiren und Fenster schliefien? Das hatte aus- 
gesehen, ais wenn man sich nicht iiber den Sieg der ,ge- 
rechten Sache' freue. Also die Fahne herausstecken, ein 
rotes Band ins Knopfloch und alle Mann ans Fenster! 
,Viva la Oposicion', rief uns das Gesińdel zu, und grinsend 
antworteten wir: ,Viva la Oposicion! Viva Canto 1!‘ Es 
kam zwar nicht aus vollem Herzen, aber doch aus voller 
Kehle. Da wurde die Bandę gemutlich und zog weiter. 
Bald kehrte ein Teil schwerbepackt aus einer NebenstraBe 
zuriick. Sie hatten wieder ein Haus heimgesucht." Die 
Opfer sind niemals entschadigt worden.

1 del Canto, einer der Fiihrer des Revoluitionsheeres. 
19*

Seltener, viel gezahlter sind die Tage, an welchen die 
Bevólkerung Santiagos von einer groBen, edelen B e - 
geisterung fortgerissen wurde. Einen solchen brachte 
das Jahr 1895, ais Claudio Vicuna , der Freund Bal- 
macedas, nach funfjahriger Verbannung wieder in seine 
Heimat einzog und iiber 50 000 Burger ihn im Triumph- 
zuge geleiteten. Claudio Vicuńa ist eine der schónen 
Figuren aus dem alten Chile, ein Charakter, der sich bis 
an sein Lebensende getreu blieb. Indes zog er sich, ob- 
wohl Senator, angewidert von dem Treiben seiner Lands- 
leute, schlieBlich von der Politik zuriick.

* *
*

Der alltagliche Pulsschlag des Santiaguiner Lebens 
belebt sich viermal im Jahre starker, zu Weihnachten, 
Ostern, in den Tagen des 18, Septembers und am 
1. November, dem Totenfest.

Die Weihnachtszeit fallt in heiBe Sommertage; 
der Beginn des neuen Jahres bringt die Ernte. Es ist die 
Zeit der Claveles (Nelken) und der Alvahaca.

,,Claveles i alvahacas „Nelken und Alvahaca
Para las nifias retacas." Sind gut fiir Backfische."
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Beide werden in kleinen StrauBen an ąllen Orten feil- 
geboten. Die Alvahaca (Ocimum minimum) ist eine un- 
scheinbare, gelblichgrune, aber duftende Labiate, die aus 
Ostindien stammt und bei den Chilenen ungemein volks- 
tiimlich wurde. Was uns Weihnachten ein Tannenreis und 
den Englandem ein Mistelzweig, gilt den Chilenen die 
Alvahaca.

Die chilenische Weihnacht, La Pascua de Navi- 
dad, ist mehr ein Volks- ais ein Familienfest, das in der 
Hauptstadt in der Alameda gefeiert wird. Tausend bunte 
Fahnchen, Wimpel, Lampchen und Lampions werden 
zwischen den Baumen aufgehangt, zieren und beleuchten 
auch die Verkaufsstande, welche mit Friichten beladen 
sind — es beginnt die Zeit der Duraznos\ Priscos \ Cirue- 
las2 und Fruhbirnen — und allerhand kleinen, primitiven 
Tonfiguren, Tópfchen und Vasen. Da sieht man a la 
Chilena gesattelte Pferde, reitende Huasos oder ein Inqui- 
linoehepaar zu Rofi, er vorn, sie hinten an ihn geklammert. 
AuBerdem gibt es nationale Dulces, die unentbehrlichen 
Helados und Horchata, Mandelmilch. Tagsiiber wandelt 
inmitten dieser einfachsten Herrlichkeit auch die elegante 
Welt; wenn aber die Nacht hereinbricht, kommt das Volk 
zu seinem Recht; dann wird erst an offenen Tafeln ordent- 
lich gegessen, vor allem die auf dem Brasero bereitete 
Hiihnersuppe, und darauf Cueca getanzt und getrunken; 
letzteres mit solcher Hingebung, daB man die Chicha- und 
Weinleichen am nachsten Tage lang am Boden hin- 
gestreckt sieht. Die heilige Nacht, oder wie der Chilene 
sagt, die gute Nacht, la noche buena, ist es, die vor allem 
mit Gesang, Cueca und Umtrunk unter freiem Himmel ge
feiert wird. Das eintónige, dumpfe Gestampf, welches den 
Rhythmus des Tanzes bekraftigt, durchbricht hin und 
wieder eine helle Kinderstimme, die dem Jesusknaben, 
dem Nińo-Jesus, singend verspricht:
„Te voi a dar una gorra, „Ein Miitzchen woll’n wir dir

schenken,
I para que te diviertas Und darnit du dich auch yergniigst,

1 Verschiedene Sorten Pfirsiche. 2 Pflaumen.
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Te pondremos en la cuna In die Więge dir legen
Un caballo ensillado Ein gesatteltes Pferd.“

Der Chilene, vor allem der Landbewohner, schatzt 
nichts hóher ais ein Reitpferd; fur ihn ist es die Krone 
der Gaben.

Und eine Yerkauferin ruft:
„Pasar a probar caseros, 
Las frutas de la estación! 
Estan en plena sazón, 
Sefioritas, caballeros!“

„Ihr Hauswirte kommt von nah und tern 
Und kostet die Friichte der Jahreszeit! 
Nicht reifere findet ihr weit und breit, 
Meine verehrten Damen und Herrn!“

Die Karnevalstage, welche in die Hundstagsgluten 
fallen, tollt nur die Jugend ein wenig und sucht die 
Passanten mittels kleiner Spritzen zu taufen.

In der Karwoche herrscht die Kirche allmachtig, 
und in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag muB jeder 
Glaubige mindestens in sieben Tempeln seine Andacht 
verrichtet haben. Die elektrischen Wagen fahren als- 
dann bis zum Fruhmorgen, vollgepfropft von den 
schwarzen Chileninnen in der nonnenhaften Umhullung 
der Manta. Man kiiBt die Wundmale des Gekreuzigten, 
welcher zu diesem Zwecke von seinem hohen Platze an 
der Wand herabgenommen und vor dem Altar aufgebahrt 
wurde. Links und ręchts stehen Knaben, Spenden ein- 
sammelnd. Aus dem Hintergrunde ertónen Melodien 
oder die dumpfen Gebete der Mónche und Priesterschaft.

In der prachtigen Augustinerkirche an der Calle 
Estado ist es aus irgendeinem Grunde unmóglich, den 
Heiland von der Wand herabzuholen. Um aber den 
Glaubigen die wundertatige Lippenberuhrung zu ver- 
schaffen, wurden Seile mit jedem Wundmal verbunden, 
die sich unten in zwei Quasten gabeln, so daB jedesmal 
vier Personen gleichzeitig das Fluidum der Gnade auf- 
zukiissen vermógen. Natiirlich sind hier vier Knaben mit 
Tellem placiert.

Die sich manchmal zu leidenschaftlichem Schluchzen 
steigernde Zerknirschung ist ebenso oberflachlich wie 
jeder ihrer Gefiihlsausbruche. Wenige Minuten spater

A. Malsch: El ultimo Rincon del Mundo. 
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kann man dieselben Gestalten auf dem Rundgang der 
Plaża de Armas treffen, wo sie an diesem einzigen 
Abend in der Manta, die nun ein wenig koketter gerafft 
wird, flirten. Sonst ist die Manta mit Anbruch der 
Dunkelheit verpónt, denn diese Kopf- und Schulterhiille, 
obwohl die ausschlieBlich legitime fur den Kirchenbesuch 
— noch vor wenigen Monaten riB eine Fanatikerin in 
Valparaiso einer Damę den Hut vom Kopfe, in welchem 
sie es gewagt hatte, das Gotteshaus zu betreten —, wird 
alsdann zum Zeichen jener Geschopfe, welche der kauf- 
lichen Liebe dienen.

Im Mai, welcher in frommen Kreisen auch ,Mes de 
la Cruz’ (Monat des Kreuzes) genannt wird, ist es seit 
alters Sitte, das Kreuz zu schmucken. Das am Wege 
oder eine Hóhe beherrschende mit Blumen und jenes der 
Wohnung zur Zierde und zum Schirm dienende mit 
Draperien. Nicht selten jedoch verwandelt man es, wie 
Ramon Laval erzahlt, durch Hosen, Rock, Poncho und 
Chupalla, den groBen Strohhut des Huaso, in eine Puppe. 
Das Herausputzen geschieht in den ersten Maitagen, und 
nun folgen vier Wochen lang eigenartige Festlichkeiten der 
Verehrung. Wie in Andacollo warten Chinos dem Kreuze 
tanzend und singend auf. Die Ordnung erhalt mit Sabel 
oder Peitsche (,huasca‘) ein Teufel mit Fuchsschwanz. 
Unter den gebrauchlichen Lobpreisungen iiberraschen 
etliche durch ihre Zartheit:
„En el cielo hai un naranjo 
todo cubierto de azahares;
lo cuida el nifio Jesiis 
para la Virjen, su madre.“

„En el cielo hai un peral 
cargado de piedras finas; 
k> cuida el nifio Jesiis 
para la Virjen Maria."

„Im Hirnmel gibt’s einen Orangenbaum 
ganz voll von weiBen Bliiten;
ihn hiitet das liebreiche Jesuskind
fur seine Mutter, die Jungfrau.“

„Im Hirnmel gibfs einen Birnenbaum 
behangt mit Edelsteinen;
ihn hiitet das liebreiche Jesuskind 
fiir seine Mutter Maria.“

Die Entkleidung in der letzten Maiennacht beginnt 
zwar ebenfalls mit Rosenkranz und Litaneien, indes der 
haufige Umgang der ,potrillos‘, gefiillt mit dem ,buen 
gloriado’, dieser Riesenbecher, voll Branntweinmischungen, 
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lósen balid den geistlich-frommen Zwang. Man tanzt und 
singt weltlich, und der Wettstreit liistem improvisierender 
Versschmiede verhallt erst bei Tagesanbruch im Alkohol- 
rausche. Ubrigens veranstalten auch spekulative Wirte 
solche Kreuzesfeiern.

Der 18. September, der Dieziocho, ist das Er- 
innerungsfest an die Unabhangigkeit. Ganz Chile steht 
alsdann im Zeichen der Rennen, der Feuerwerke, der 
Cueca und des Betrinkens.

In Santiago dauert die Feier vom 18, bis 20. und 
bekommt eine besondere Weihe durch den Prasidenten, 
der nur dies eine Mai an die Óffentlichkeit tritt. Er 
wohnt dem Hochamt in der Kathedrale bei, eróffnet die 
Fruhjahrsrennen und halt eine Truppenrevue ab, d. h. die 
Bataillone defilieren an seinem Staatswagen voriiber, 
denn seit 1851 war kein Landesoberhaupt Soldat. Das 
Volk vergniigt sich im Parque Cousifio, wohin die 
Familien bis zum Saugling auswandern, fur den ein 
Bett mitgebracht ist, und tut sich giitlich an den mit- 
genommenen Eiern und kalten Hiihnern, an Chicha, Wein 
und Bier, das mitunter aus grofien Hórnern getrunken 
wird. Naturlich ist die Harfę zur Cueca nicht vergessen, 
und iiberall sieht man Paare: sie zierlich, er mehr oder 
minder herausfordernd mit groteskeren Bewegungen, und 
hier und dort ein ganz junges Blut, das in stiller Inbrunst, 
nur auf seine FiiBe starrend, vóllig im Tanze aufgeht. 
Auch die Fonda, das enge Tanz- und Trinkzelt mit den 
zahllosen bunten Papierwimpeln und Lampions, zu der 
die berittenen Huasos fast den Eingang versperren, ein 
Uberbleibsel Alt-Chiles, ist noch da. Auch in ihr wird 
nur Cueca getanzt und aus machtigen Literglasern, die 
von Lippe zu Lippe gehen, der Durst gelóscht, Das 
Nationalfest ist einer der wenigen Tage, und vielleicht 
die einzigste Gelegenheit, wo sich die verschiedenen 
Kasten, naturlich unter voller Wahrung des Abstandes, 
gemeinsam vergniigen, denn durch das Getriebe des 
Volkes fahren die eleganten Karossen des Highlife. So- 
gar die fremden Nationen suchen etwas von der Fest- 
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freude zu erhaschen; man sieht flachę, fesch heraus- 
geputzte Wagen, Colondrinas, mit dem Sternenbanner; 
das deutsche bringen die Beamten der Brauerei zu Ehren.

Zum taglichen StraBenleben, so kann man beinahe 
sagen, gehóren die Prozessionen. — Wer irgend- 
einen Anspruch darauf unter den himmlischen Notabili- 
taten erheben kann, in Chile wird er sicher befriedigt. 
Die bedeutendsten sind Fronleichnam, welche sogar in 
zwei Auflagen erscheint, jene der Mercedarier, derVirjen 
del Carmen (der Schutzpatronin des chilenischen Heeres) 
und des Senor del Mayo. Die groBen Prozessionen 
prunken mit zahlreichen Andas, iiberlebensgroBen 
szenischen Darstellungen aus der Geschichte der 
Heiligen, welche zu schleppen nur die Krafte der Rótos 
ausreichen, die siindenvergebungsbrunstig unter ihnen 
dahinkeuchen. Manche Gestalten sind so groB, daB die 
Drahte der Elektrischen gehoben werden miissen, um sie 
durchzulassen. Jede Anda hat dereń mehrere, die sich 
iiber einen sehr umfangreichen Bretterboden verteilen, 
der mit Palmen, Grotten und Hauschen geschmiickt ist. 
Bei der Prozession zu Ehren der benedeiten Protektorin 
der chilenischen Armee zieht diese natiirlich mit, ver- 
treten durch alle Waffengattungen. Da auch Artillerie 
dabei ist und die Geschiitze durch Maultiere gezogen 
werden, erscheint auch das Kreuzungsprodukt von Pferd 
und Esel im Defilee vor der kriegerfreundlichen Virjen.

El Senor del Mayo, der Herr des Maies, ist ein 
Christus am Kreuz der Augustinerkirche, welchem sein 
Dornenkranz bei dem Erdbeben vom 13. Mai 1647 auf die 
Schultern geglitten war, und der sich, wahrend sonst alles 
stiirzte, aufrecht erhielt. Von Stund ab galt sein Kultus 
ais bestes Praservativ gegen Erderschiitterungen. Jenes 
von unterirdischem Donner begleitete Beben verwiistete 
die Stadt, nachdem sie auf ein hundertjahriges Bestehen 
zuriickblickte und auf 300 Hauser und 10 000 Seelen an- 
gewachsen war, von Grund aus. 1200 Menschen, meistens 
Kinder, verloren ihr Leben. Es iiberraschte die bereits 
schlafenden Bewohner um 10^ Uhr nachts vollstandig, da
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es sich weder durch Getóse noch leichtere StóBe an- 
gezeigt hatte. Zehn Zentner schwere Steine der Kathe- 
drale flogen, ,als wenn sie von Kanonen fortgeschossen 
waren'. Es war, ,als ob die Berge sich eine Schlacht 
lieferten'. Der Sefior del Mayo hatte sich iibrigens schon 
seit alters, wie er noch Sefior de la Agonia genannt 
wurde, ais hóchst wunderkraftig ausgezeichnet, freilich 
auch durch seine Strenge. Eine Dofia Catalina de 
los Rios, welche nichts Geringeres ais die Lucrezia 
B orgia Santiagos gewesen ist — so berichtet Ben
jamin Vicuńa S. — suchte seine Absolution durch die 
reichsten Mandas und zahllose Messen zu erkaufen. Um- 
sonst, immer wieder, wenn sie sich in ihren alten Tagen 
vor ihm niederwarf und die Knie wund scheuerte, wandte 
er die Augen ab, fort von der gróBten Siinderin Chiles. 
So starb sie unerhórt.

Mitunter, namentlich am WeiBen Sonntag und am 
8. Dezember — Maria Empfangnis —, wandeln e n g e 1 - 
artige Wesen in Santiagos StraBen. Es sind das die 
beiden Tage, an welchen die Kinder zum ersten Małe 
zur heiligen Kommunion schreiten. Die kaum 12- oder 
13jahrigen Madchen werden bei diesem Gange von 
Madrinitas begleitet, jtingeren Genossinnen, die, ganz in 
WeiB gekleidet, mit groBen versilberten Gansefliigeln auf 
dem Riicken, ernst ihrer feierlichen Mission entgegen- 
trippeln (ich sagte lieber schweben). Die Firmlinge 
nahen ebenfalls in weiBen, oft von silbernen Bandem und 
Geweben durchbrochenen Gewandern, das Kópfchen von 
einer weiBen Manta umhtillt und in der Rechten die 
Kerze nebst der weiBen Lilie, alles seraphisch und żart 
bis auf die ungemein wirklichen Waden, welche sich 
schon friihzeitig zu lebensfroher Prallheit zu runden 
pflegen, und die das kurze Kleidchen gar nicht den Ver- 
such macht zu verschleiern.

Madrinas und Padrinos spielen in allen gesellschaft- 
lichen Kreisen die bedeutendste Rolle. Gevatterin und 
Gevatter gelten manchmal mehr ais die Eltem, und der 
reiche Cumpadre soviel wie ein Erbonkel. Compadre
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bzw. Comadre — der Chilene spricht Cumpadre — nennen 
sich die Eltern des Kindes mit den Gevattern und um- 
gekehrt. Aber nicht allein Tauflinge, Konfirmanden und 
Hochzeiter haben. — letztere je einen mannlichen und 
weiblichen — Paten, sondem alles, was sich irgendwie 
unter geistlicher Assistenz taufen und einweihen lafit, 
wie eine neue Dampfspritze, eine Schule, eine Briicke, 
Pferdebahngleise oder das Standbild der Jungfrau und 
das des Heilandes. Sind die Statuen groB, so sind die 
Gevattern Erwachsene, entsprechen sie dem Kindesalter, 
so sind es Kinder. So werden die Knaben bester Familien 
die Gevattern irgendeines Jesusknaben, der in Erz oder 
Holz fiir einen Altar, ein Waisenhaus oder eine Schule 
gestiftet wurde. Padrino del Nino-Jesus!

Am 1. November erwacht die Stadt friiher ais 
sonst. Die elektrischen Wagen sind oben und unten 
iiberladen mit einer kranzetragenden Volksmenge; was 
an Kutschen aufzutreiben ist, saust in Karriere die 
Strafien entlang; zahllose Manner, Frauen und Kinder 
eilen kranzebeladen dahin, und schlieBlich treffen alle in 
jenen StraBen zusammen, die nach den Friedhófen fiihren: 
der Independencia und der Recoleta. Es ist der Tag 
der Toten, el dia de los muertos, der mit Allerheiligen 
zusammenfallt.

In den Zeiten, wo Chile spanische Kolonie war, 
begrub man auf Friedhófen nur die Armen, die durch 
ansteckende Seuchen Hingerafften und Hingerichtete; 
alle iibrigen fanden ihre ewige Ruhe in den Kirchen: der 
Kathedrale, den Gotteshausern der Franziskaner, Domini- 
kaner und Augustiner. Jedoch Anfang des vorigen Jahr- 
hunderts machte sich mehr und mehr ein unertraglicher 
Geruch in den Tempeln geltend, und die Leute wurden 
von einer solchen Furcht vor Epidemien erfaBt, daB die 
Regierung MaBnahmen ergriff, die zur Griindung des 
heutigen Allgemeinen Friedhofs ftihrten. Freilich war er bis 
zu den achtziger Jahren nicht fiir jedermann, sondem nur 
fiir Katholiken; Andersglaubige nahm ein daranstoBender, 
aber sorgfaltig getrennter Zipfel auf. Erst wahrend des 
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Kulturkampfes unter dem Prasidenten Santa Maria 
(1881 bis 1886) wurde seine Verweltlichung und auch die 
aller anderen der Republik durchgefuhrt. Infolgedessen 
schufen sich die intransigenten Katholiken unter Fiihrung 
des Klerus in Santiago und im Lande besondere, die 
Cementerios Catolicos, die, in allen grófieren Stadten 
rasch heranwachsend, bald ein pomphaftes Aussehen 
gewannen. Den Cementerio Jenerał traf sogar der 
erzbischófliche Bannfluch, und erst nach dem Frieden 
mit der Kurie unter Balmaceda wurde er wieder 
rehabilitiert.

Die Friedhófe sind Totenstadte. Sauber 
gepflasterte, sich rechtwinkelig schneidende Strafien 
werden durch prachtige Baumreihen eingefaBt: diistere 
Zypressen, glanzende Orangen- und Zitronenbaume, 
breitblatterige Magnolien und zarte Casuarinen beschatten 
die Mausoleen, Bauten mannigfaltigster Stile, Wir 
sehen die finstere Architektonik Agyptens: den Tempel 
mit den abgeschragten Saulen und Mauern und die 
sphinxbewachte Pyramide; die heitere griechische 
Fassade; den schweren romanischen Typ; die gotischen 
Spitzbogen und schlanken Turmchen und selbst die 
glanzende arabische Architektonik, wie sie in Spanien 
uns uberkommen ist, nachgeahmt in dem gewaltigen Grab- 
mal Claudio V i c u n a s, dessen prachtiger, kuppel- 
gekronter Oberbau von 48 Saulen getragen wird, iiber 
die sich jene hufeisenfórmigen maurischen Bogen wólben. 
Ais Baumaterial dienten selten Marmor oder Granit, 
sondern meistens die grauen, griinen und schwarzen 
Andesite.

Alle StraBen haben Namen: bald wandeln wir in jener 
der bertihmten Manner, der Magnolien oder Casuarinen, 
der Calle Infante oder Central. Uber dem Portal, welches 
in das Totenhaus fiihrt, steht der Name der Familie, 
seltener der einer einzelnen Persónlichkeit. Es ist 
Kapelle und Grabstatte zugleich; der Pforte gegeniiber 
befindet sich der Altar. In besonderem Mafie ziehen die 
groBen Mausoleen der Kórperschaften und Yereinigungen 
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das Auge auf sich. Die Bomberos, die Mitglieder der 
freiwilligen Feuerwehr, besitzen einen solchen gemein- 
schaftlichen Totenpalast, die Invaliden, die Genossen der 
gegenseitigen Hilfeleistung und manche Handwerker- und 
Arbeiterverbande.

Der Tod hebt in Chile die trennenden Schranken der 
Kastę nicht auf. Kein Roto, kaum ein Mediopelo endet 
in einer der StraBen; die bevólkern dieselben Ge- 
schlechter, welche die Palaste in den oberen Cuadras 
der Calle Catedral, Compafiia, Huerfanos oder der Ala- 
meda bewohnen. Das wohlhabendere Mediopelo findet 
in den N i c h o s , das armere und der Róto in Grabern 
eine kurze, vorlauHge Ruhestatt.

Die gesamte Peripherie des Gottesackers faBt ein 
etwa 2^ m tiefes und 4 m hohes Mauerwerk ein, welches 
Tausende von horizontalen Gewólben enthalt, die mit 
grofier RegelmaBigkeit iiber- und nebeneinander liegen. 
Die oberen sind nur mittels Leiter zu erreichen, Jeder 
Stollen ist genau so groB, um einen der landesublichen, 
Aachen Sarge hineinschieben zu kónnen; danach wird 
sein niedriger Eingang vermauert und mit einer Platte, 
welche Namen und Daten tragt, verschlossen. Den 
Angehórigen bleibt es unbenommen, einen Nagel iiber 
ihm einzuschlagen, um einen Kranz aufzuhangen, oder 
eine kleine Blechwanne darunter zur Aufnahme von 
Blumen zu befestigen. Diese engen Verliese werden 
N i c h o s genannt. Um ihrer Gesamtheit etwas die trost- 
lose Monotonie zu nehmen, hat man sie gruppenweis 
(vielleicht von 80 bis 100) durch Pilaster abgeteilt und 
mit einem Aachen Bogen iiberwólbt, der eine Inschrift 
tragt. Diese individualisiert einen solchen Totenstock, 
und so ruht jemand z. B.:

,,Wo die Feinde des Herrn in Scham und 
Verachtung rerschwinden werden"

oder

„Wo die Wahrheit und Gerechtigkeit 
nimmer aufhórt".
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Es ist uberhaupt viel von Gerechtigkeit die Rede, wie 
der Mensch ja geneigt ist, den Himmel mit dem an- 
zufiillen, was er auf Erden nicht hat: der Eskimo mit 
Brettern, der Chilene mit Gerechtigkeit.

Die Graber der Enterbten nehmen ausgedehnte, 
P a t i o s genannte Vierecke ein. Kinder und Erwachsene 
liegen der Raumersparnis wegen getrennt. Die Graber 
werden aber nicht wie bei uns in den unvorbereiteten 
Boden gegraben, sondern ein Patio ist von vomherein 
zum Grabernetz durch Langs- und Quermauern her- 
gerichtet. Die so entstandenen Grabkisten, dereń Wandę 
sich aus roten Backsteinen aufbauen, sind mit der aus- 
geschachteten Erde wieder angefiillt worden. Es liegen 
also beinahe unzahlige Grabkisten beisammen, dereń jede 
fiir die Aufnahme eines Sarges reicht, der kaum metertief 
eingesenkt und v0n Erde iiberwólbt wird. Je zwei, ein- 
ander gegeniiberliegende Graber besitzen ein gemein- 
schaftliches eisernes Kreuz, das in einem schweren, aber 
nicht in die Erde eingelassenen und somit transportablen 
Sockel ruht. Da Frauen und Manner durcheinander 
liegen, kommt es haufig vor, daB die eine Flachę der 
Kreuzarme Geburts- und Todestag einer Carmela oder 
Filomena tragt, wahrend die andere der Erinnerung 
an einen Ramon oder Pedro dient.

Man kann sich nichts Traurigeres vorstellen ais 
solche Friedhofsvierecke', riesige Massengraber mit end- 
losen, gleich groBen, gleich gearbeiteten, genau gerichteten 
Kreuzerreihen. Zumal die Patios de los parvulos, die 
Kinderviertel, wo Mariąuita mit Juanito das kleine 
Schablonenkreuz teilt. Und trotz aller Armlichkeit sind 
die Gebetteten nur kurze, sehr kurze Gaste. Die Er- 
wachsenen vier Jahre und die Kinder gar nur zwei! Dann 
miissen sie neuen Kolonnen Platz machen. Der Toten- 
graber schaufelt die Erde fort und deckt das Sarg- 
getriimmer auf; das Holz legt er zuriick, es dient ihm fiir 
die Kiiche, die Reste des Menschenkindes aber, die 
Knochen, den Schadel und den Zopf, tut er in seinen 
Sack; so schreitet er stumpfsinnig vor, im Winter lang- 
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samer, im Sommer unheimlich schnell, und fiillt den Sack 
mit des kleinen Enriąues Schadel — er hat kaum das 
Lallen gelemt — und Pepit os Beinknochen, die sich 
schon ganz wacker mit den Hunden getummelt hatten, 
und dem kastanienfarbenen Haare der R o s i t a, mit dem 
ihre Mutter einst voll Bewunderung vor den Nachbarinnen 
renommierte. — Wenn der Sack voll ist, schleppt er ihn 
zur Fosa comun, der groBen offenen Grube, wo schlieB- 
lich alles zu Staub wird. — Ich habe mehr ais einmal 
dabei gestanden, wenn der Arbeiter seines diisteren 
Amtes waltete, habe gesehen, wie gut sich oft die Ge- 
wandung erhalten hatte und fast immer das Haar, und 
wie rasch Sarg und Knochen zerfallen waren. Ich habe 
mir auch -die effektive Liegezeit genau gemerkt, sie war 
z. B. bei einem Erwachsenen vom 13. Juli 1904 bis in den 
November 1907, also noch geringer, ais sie sein soli.

So andert der Friedhof seine Bevólkerung im Bereich 
der Hófe alle 2 bis 4 Jahre beinahe vollstandig, denn 
nur ganz wenige dieser Grabstatten werden beweinkauft; 
man erkennt solche sogleich: ihr Kreuz tragt die Inschrift 
Restos, Uberreste von Leon Ortiz oder Maria Z a m - 
brano. — So lóscht der breite, schwarze Pinsel Tag 
fiir Tag eine Reihe von Namen hinweg, und der spitze, 
weiBe malt neue auf die frische Firnisschicht fiir ein 
ephemeres Verbleiben, denn die Glocke, welche iiber 
dem dreitorigen Portal das Nahen neuen Zuzugs mit drei 
harten, weithin hallenden Schlagen verkiindet, ruht 
nimmer und dróhnt selbst in das Geprange des Toten- 
sonntags. Und doch, einmal oder zweimal hat auch die 
Huahua, der Saugling, sein Fest, der einer allzu friihen 
Bekanntschaft mit der Sandia erlegen ist. Denn welche 
Mutter versaumte es, das Kreuzchen nicht wenigstens mit 
einem Papierkranz zu schmiicken? Und wenn diese der 
Fosa comun verfallt, ist wahrscheinlich schon eine neue 
Huahuita durch die Puerta ancha, die breite Pforte, 
eingezogen, in dem primitiven, blauen Sargelchen mit 
kleinem, gelben Kreuze von Nachbarskindern getragen. 
Nicht allein Kinder bringen Kinder zur letzten Ruhe, 
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fróhlich schwatzend, ais wenns zum Zirkus ginge, auch 
Erwachsene Erwachsene, denn die Leichenwagen sind 
teuer.

364 Tage ist der Friedhof verlassen. Die Graber in 
Blumenbeete zu verwandeln, ist wenig iiblich; so bediirfen 
sie keiner besonderen Pflege. Das Reich der Toten dient 
lernenden Schiilern oder Studenten zum beliebten Retiro. 
Am 1, November vermag es aber die hereinflutende 
Menschheit kaum zu fassen. Der chilenische Sommer 
hat am Allerheiligentage seinen Hóhepunkt erreicht. Die 
dunklen Zypressen des Cementerio sind iiberschneit von 
den weiBen Bliitenperiicken der Kletterrosen, oder sie 
leuchten im Schmucke der himmelblauen Jacaranda 
(Glyzine), die hoch in ihnen hinaufschlingt, oder blau- 
lilafarbener, ausdauernder Winden. Die Orangen bliihen 
und der echte Jaśmin, so daB die Luft, schon reichlich 
von Diiften geschwangert, stiB und schwer wird durch die 
Lasten an Kranzen und Gewinden, welche ohn’ UnterlaB 
herbeigetragen werden. Uberall ist man beschaftigt, zu 
schmiicken oder zu reinigen; ein ganzes Heer von 
Burschen ist hilfsbereit mit Besen und Leitern, Hammern 
und Nagełn, GieBkannen und Blumenbehaltern aus- 
geriistet, um fiir einen Obolus bis zur hóchsten Nische 
hinaufzusteigen, unmittelbar unter jenem: „Wo die Ge- 
rechtigkeit nimmer aufhórt."

Die lebenden Blumen haben den Vorrang. WeiBe 
Rosen, Kallas, Margareten und Schwertlilien, aber auch 
blaue, wie Veilchen, Agleien und blaue Irideen; denn auch 
Blau und Violett und selbst noch Lila sind auBer WeiB die 
Farben, welche man fiir Totenkranze verwenden darf. 
Freilich in den Patios wird es mit dieser Etikettenfrage 
weniger genau genommen; da leuchtet uns auch die 
brennende Liebe entgegen, und anstatt der frischen 
Blumen werden Kranze aus getrockneten, grellgefarbten 
Immortellen oder aus gekrauseltem Papier dargebracht. 
Aber es bleibt nicht allein beim Schmiicken, der Tag wird 
auch benutzt, um fiir das Seelenheil der Toten zu beten, 



304

und uberall erblickt man Gruppen von Frauen, die halb- 
laut im Chor die entsprechenden Formeln leiem.

Das ist der Galatag der Toten. Auf den Altaren der 
Mausoleen brennen Kerzen. Die Blumen verhiillen in 
ihrer Fiille beinahe die Sarkophage, Kranzgewin.de um- 
schlingen die Pforten der Totenhauser, verdecken die 
Marmorplatten der Nichos und selbst die Kreuze der 
Armen driickt ihre Last. Die Gruft der Invaliden hat 
militarische Posten bekommen, vor den Altaren knien 
Gestalten, die sich in Flehen und lautem Jammer 
erschopfen. Ein Meer von Blumen und ein Strom von 
Gebet und Klage trifft zusammen und durchbrandet in 
hohen Wogen die weiten Gefilde der Toten. — Im Hinter- 
grunde leuchtet die Kordillere weiB und starr, und vor 
einem Nicho, dem nicht StrauB noch Kranz gespendet 
wurde, schmettert ein ChercAn sein Lied, der zwischen 
Marmorplatte und Backsteinwand sein Nest gebaut hat. 
Der Friedhof hat noch viel Raum; noch decken weite 
Flachen 01ivenwalder, Weiden, Pappeln, Syringen, stiB- 
lich duftende Robinien und Gerste, die schon ihre jungen 
Ahren zeitigte. — Morgen kommen noch einige Nach- 
ziigler. Dann wieder Einsamkeit. Acht Tage spater 
sind Arbeiter tatig, die welken Kranze zu entfernen; es 
halit nur ihr schwerer Schritt in den TotenstraBen und 
gegen Abend jener der die Kiibelgewachse begieBenden 
Knaben. Aber die Glocke gellt von Stunde zu Stunde in 
das Schweigen hinein. Dann bringt ein kleines Gefolge 
einen neuen Sarg, meist ohne Priester, ohne Andacht und 
Nachruf. In wenigen Minuten ist er in Nische oder Gruft 
versenkt,

Verweilen wir noch einen Augenblick auf dem All- 
gemeinen Friedhof. Wenn wir seine Strafien auf und 
nieder schlendern, werden wir nach einem ersten Rund- 
gang kaum Gelegenheit haben, uns irgendwo festzusehen, 
wie auf einem italienischen Campo Santo, denn hier 
sind die Totenkapellen mit einem Kreuze oder einem 
schablonenhaften Engel geschmiickt und nirgends ent- 
decken wir eine bemerkenswerte Skulptur. Indes manches, 

Kranzgewin.de
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was auf die Geschichte des Landes Bezug hat. Das einfache, 
kastenartige Totenhauschen Manuel Montts, eines 
der bedeutendsten chilenischen Prasidenten, lehrt uns, 
daB es friiher einmal in Chile solider herging, der 
glanzende Tempel, welcher die sterbliche Hiille des 
Generals Baquedano, des Siegers von Tacna und 
Arica, enthalt, daB die Chilenen nicht unter allen Um- 
standen undankbar vergessen, und schlieBlich entrollt uns 
ein Monument, die Statuę des Vaterlandes darstellend, 
welche einen Jungling, eingehiillt in die chilenische Fahne, 
in ihre Arme schlieBt, eine furchtbare Tragódie. 
Wir lesen:

Pro Patria 
Lo Cańas 

Agosto 19 i 20 de 1891.
Auf einer anderen Seite zahlreiche Namen. Starben ihre 
Trager den Heldentod?

Wahrend der Revolution gegen den Prasidenten 
Balmaceda diente Lo Cańas, ein unweit Santiagos am 
FuBe der Kordillere gelegenes Landgut des klerikalen 
Hauptlings Car los Walker Martinez, wohl an 
sechzig Junglingen, manche kaum dem Knabenalter ent- 
wachsen und alle aus den vornehmsten Familien, zum 
konspirierenden Stelldichein. Sie begeisterten sich fur 
die vermeintliche Freiheit, ihre Schlager waren: hoch die 
Konstitution und ein Pereat dem Tyrannen Balma
ceda, In diesem Tyrannen verehrt man heute einen 
unverstandenen, vom Kriegsgluck nicht begunstigten 
Porfirio Diaz, — Von jenen geheimnisvollen Zu- 
sammenkunften hatte einer der Vater, Vicente 
Borne, Wind bekommen; er machte sich auf zum 
Prasidenten und setzte ihn in genaueste Kenntnis von 
dem Komplott, freilich unter der Bedingung, daB das 
Leben sein es Sohnes geschont wurde, Balmaceda 
kampfte in jener Stunde gegen den Untergang: die Flotte 
war abgefallen, die Nordprovinzen, und damit die Geld- 
quelle, verloren, die Landung eines Landheeres von 10000 
Mann, durch einen deutschen Offizier geschult und mit-

Biirger, Acht Lehr- und Wanderjahre in Chile. 20 
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befehligt, im Zentrum der Republik eine Frage weniger 
Tage. In der Tat, sie erfolgte am 20. August bei Concón. 
Wieviel die Treue seiner Landsleute wog, hatte er bereits 
hinlanglich erfahren, und so mag er bitter gelachelt und 
genickt haben. Jedenfalls entsandte er in der Nacht vom 
19. August einen Obersten mit 75 Mann Infanterie und 
Kavallerie, indes mit keinen anderen (nachweislichen) 
Vollmachten, ais die jugendlichen Verschwórer gefangen- 
zunehmen. Freilich war die Ausfuhrung eine andere: 
grausig und blutdiirstig wie die wilde Soldateska dieses 
Landes.

Der Gutshof wurde umzingelt, das Haus mit den Ver- 
schwórern in Brand gesteckt. Ais die ungliicklichen Jting- 
linge, dem Erstickungstode zu entrinnen, ins Freie ent- 
wichen, schoB man sie nieder, ,in den Knien, wie sie, mit 
zum Hirnmel gefalteten Handen, um Gnade und Erbarmen 
flehten.'1 Kaum dem vierten Teil gelang es, ihr Leben von 
den Soldaten mittels Geld zu erkaufen, welches sie ihnen 
entgegenhielten. Das waren diejenigen, welche auch in der 
Todesangst nicht vergaBen, daB in Chile selbst in den ver- 
zweifeltsten Lebenslagen der Peso kaum versagt. Nach 
beendeter Auspltinderung mordete man auch die Ver- 
wundeten und ebenso die halbwegs Santiagos ein- 
gefangenen, nach der Schreckensstatte zuriickgeschleppten 
Fliichtlinge. Die nachtraglich in scheufilichster Weise ver- 
stiimmelten Leichen wurden letztens zu verschiedenen 
Haufen zusammengetragen, abwechselnd mit Heu und Holz 
bedeckt und dann angeziindet. Der Verwalter des Gutes 
ist iiber Petroleumflammen langsam zu Tode geróstet 
worden, weil er das Versteck seines Patrons, des Carlos 
Walker, nicht verraten wollte. Dieser hatte sich auf ein 
in den Anden gelegenes Vorwerk zu retten vermocht, wo 
er sich drei Tage lang in einem Misthaufen verborgen hielt. 
Er brachte es spater zu hohen Ehren ais Senator der Re
publik und zeichnete sich durch den machtigsten Schnurr- 
bart und die grófite Frómmigkeit vor allen anderen im 
Lande aus. Freilich ist er an seinen anriichigen Aufent-

• 1 Hugo Kunz: Der Biirgerkrieg in Chile. Leipzig 1892. 
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halt noch oftmals erinnert worden. Sein Majordomo, ein 
Huaso, der sich ftir seinen Herrn zu Tode martern lieB, gab 
ein glanzendes Beispiel der von uns oft geruhmten Treue 
des niederen Volkes.

Die Reichen und Wohlhabenden treten ihren 1 e t z t e n 
Gang in Karossen an, von denen die teuersten in einem 
iiberladenen Pomp von allegorischen Figuren, StrauBen- 
wedeln und Vergolduńg strotzen. Der Sarg ruht inmitten 
prachtiger Spiegelscheiben, so daB man seine kostbare 
Ausfiihrung genugsam bewundern kann, zumal er von 
Blumen nur geschmuckt, nicht verhiillt wird, da die Kranze 
ein zweiter Glaswagen nachfuhrt. Das Gefolge fahrt in 
geschlossenen Landauern, dem GenuB der Zigarette hin- 
gegeben, hinterdrein. Alles im schnellen Trabę, so daB ein 
Leichenzug wie eine Erscheinung an uns voruberfliegt. — 
Madchen, welche im bltihenden Alter sterben, eilen im 
Wagen mit weiBen Federbiischen und Verzierungen ihrer 
ultima morado, der letzten Behausung, entgegen.

Von heute auf morgen wird der Tote zu seiner end- 
lichen Wohnung hinausgeschafft, ohne Sang und Klang, in 
hastiger Fahrt. Nur die Huahua (Wauwa), die hat noch 
ihr Fest. — Jenes UnmaB affischer Zartlichkeit, das die 
niedere italienische Mutter ihrem Bambino angedeihen 
lafit, bekommt auch die Huahua oder Huahuita1 zu kosten, 
an der die Nachbarschaft nach Belieben kiiBt und streichelt 
und ihr nicht selten den Todeskeim einimpfen wird. — 
80000 Huahuas sollen jedes Jahr dahinsiechen; 40 auf jedes 
Tausend der Bevólkerung1 2! Aber jede Huahuita ver- 
wandelt sich stracks in einen Schutzengel der Familie, in 
einen ,Anjelito‘, ein Engelchen. Sobald sie die Augen ge- 
schlossen, wird sie gefeiert.

1 Huahua, kosend Huahuita, indianisch (Quechua).
2 Ferrocarril, 10. Februar 1909. KongreBverhandlung.

20*

Ein weifies Kleidchen mit Goldflittern bekommt sie 
an und Schmuck in das diinne Haar. Das Gesicht wird mit 
neuen Cincos (den kleinsten Silbermiinzen) oder bunten 
Oblaten verziert. Man richtet sie auf und befestigt sie, 
daB sie wie ein kleines Jesuskind auf erhóhtem Platze an
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der Wand steht oder einem improvisierten Altar mit Tiill- 
draperien, Blumen und Kerzen (Velas). Deshalb heiBt das 
Fest auch ,el velorio de anjelito*. Es wird Kindern bis 
zu sieben Jahren zuteil, Zunachst beginnt es ernst und 
feierlich mit religiósen Gesangen, aber allgemach, wenn 
das Quema’o (Branntwein mit Wasser und geróstetem 
Zucker) seine Wirkung getan bat, beginnt der Tanz, die 
Cueca; Eltem, Gevattern und Verwandte, alles tanzt Tag 
und Nacht bei Agua ardiente, Wein und Chicha und jubelt 
uber das neue Engelchen, den neuen Fiirsprach im Himmel.
No lloreis, madres amables, 
aunque les tengais amor:

se entristece el anjelito,

se enoja Nuestro Sefior

Oh, weinet nicht, ihr Mutter, 
wenn ihr’s auch tausendfach 

geliebt,
das Engelchen: es trauert eurer 

Tranen,
ihr macht den Herrn betriibt.

Ja, es wird sogar verborgt, das Engelchen, an eine 
befreundete Familie, die noch keines hat. Auch dort ehrt 
man es mit der stampfenden Cueca und opfert ihm Alkohol- 
stróme. So geht es, bis das Engelchen unertraglich wird 
oder die Polizei kommt und dem Unfug steuert und es 
endlich Ruhe bekommt in dem Aachen, blauen Sarge mit 
dem gelben Kreuze, den lachende Kinder hinaustragen.

1 J. Vicufia Cifuentes, Romances populares y vulgares. San
tiago 1912.



Neuntes Kapitel.

Santiagos Umgebung 
im Wechsel der Jahreszeiten.

Nufioa. — Der San Cristóbal. — Apoquindo. — Puente Alto. — San 
Jose de Małpo. — Pefiaflor. — San Bernardo. — Santa Ines. — Der 
Busch Mittelchiles. — Das St.-Johannis-Sommerchen. — Friihling! — 
Sommer und Herbst. — Chile das Land der Friichte. — Die Fahrten 
der Erdbeere. — Von Kirschen und Pfirsichen. — ,Elque nisperas 

corne.1 — Im ^Portal1 und auf der ,Plaża1.

Die ersten Monate, welche der Fremde in Santiago 
verbringt, vergehen ihm unter den vielen neuen Ein- 
driicken rasch, aber wenn sie zu Jahren sich haufen, wird 
er mehr und mehr unter der Enge der groBen Stadt leiden. 

I Denn tiber sie hinaus ist ihm die Welt fiir den alltaglichen 
Gebrauch so gut wie verschlossen. Schlamm und Staub, 
ermudend langweilige Chausseen, betrachtliche Unsicher- 
heit versperren die groBartige Umgebung, nach der sehn- 
siichtig seine Blicke schweifen, auch den wagemutigsten 
Wanderer. Man muB schon iiber viel Zeit und ein Reit- 
pferd verfiigen — bei dem teuren Unterhalt kein billiges 
Vergnugen —, um in die Natar zu gelangen. So bleiben 
die meisten auf die Stadt selbst angewiesen. Ein Spazier- 
gang zum Parque Cousino (einer Stiftung der an den 
Kohlen Lotas zu vielfachen Millionaren gewordenen 
Familie Cousino) mit den wundervollen Aromos und 
manchen anderen australischen Baumen oder der Quinta 
Normal (beide mit Restauration), wo die Jugend eine kleine 
Eisenbahn, ein armliches Karussell und spuckende Lamas 
erwarten, oder auch ein Schlendern vom Bahnhof, wo 
sich um das stattliche Hotel der Edwards ein neues Ge- 
schaftsviertel bildet, die Alameda hinauf, dereń etwa 
4 km lange unterhaltende Siegesallee mit dem lacherlichen
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Kolumbusdenkmal abschlieBt: eine Riesensaule tragt das 
winzig kleine Brustbild des Entdeckers — muB fiir viele 

< ais sonntagliche Erholung geniigen. Auch der Cerro Santa
Lucia, welcher einen prachtigen Rundblick iiber die 
Stadt eróffnet und die Anden in all ihrer Majestat ent- 
rollt, wird den Fremden immer wieder zur Besteigung 
locken und ihn wohl in mondhellen Nachten aus dem 
seichten Trubel der parfiimgeschwangerten Plaża de 
Armas zu seinem Mirador hinaufziehen, denn es gibt 
nichts Kóstlicheres ais das gewaltige Schneegebirge im 
Mond- und Sternenglanze dieses wolkenlosen, seltsam 
durchsichtigen, stahlblauen Firmaments. Letztens kónnte 
noch ein Gang zum Parque Forestal in Frage kommen, 
einer neuen, etwas eiligen Schópfung mit billigen Baumen 
und triiber kiinstlicher Lagunę, auf der sogar gerudert 
und gesegelt wird, und dann dem Rio Mapocho auf seinem 
Mauerdamme folgend zur Providencia und schlieBlich nach 
der Vorstadt Bellavista hiniiber mit der Quinta des Erz- 
bischofs und StraBenziigen erzbischóflicher Griindung mit 
erzkatholischen Namen, wie Calle Purissima, Pio IX, 
Leon XIII und — freue dich, deutsches Zentrumsherz! — 
Mallinkrodt.

Aus der landlichen Avenida Vicuńa Mackenna, in der 
die wiisten Trunkstatten des Roto behaglichen Mittel- 
standswohnungen weichen, fahrt die Elektrische nach den 
zwischen Pappeln, Pfirsichen und alten WalnuBbaumen 
zerstreuten, oftmals recht diirftigen Ranchos der Siedlung 
N u n o a. Hier war die Quinta Ossa viele Jahre von be- 
sonderer Anziehungskraft fiir unsere Landsleute. Der vor- 
nehme Herrensitz mit fiirstlich ausgestatteter Villa, 
schónem Park, reichen Gewachshausern nebst weitlaufiger 
Wein- und Feldwirtschaft gehort dem einstmals sehr be- 
giiterten Patriziergeschlechte Ossa, welches ais Gartner 
einen Schiller des beriihmten Palmen-Wendland, einen 
Hannoveraner, engagierte. Bei Einrichtung des Orchideen- 
hauses legte er seiner Gebieterin, der alten Dona Ossa, 
ein auslandisches Preisverzeichnis der seltenen und kost- 
baren Pflanzen zur Auswahl vor, ihm wurde aber bedeutet: 
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„Warum sich solche Miihe machen, bestellen Sie einfach 
den ganzen Katalog!“ Hier weilte haufig der Erzbischof 
zur Erholung, denn die Ossas waren iiberaus fromme 
Leute. Man erzahlte von einem, er versichere jedesmal 
beteuernd dem Himmel, daB er sich nicht aus Wollust den 
Ehefreuden hingebe, sondern lediglich zur Vermehrung der 
christlichen Gemeinde. Inzwischen sind die Kinder der 
alten Damę gefolgt, nachdem sie den gróBten Teil ihres 
Vermógens in Paris verpraBt hatten. Ihrem nunmehr er- 
wachten Geiz fiel auch der ergraute Gartenmeister zum 
Opfer, der sich, ohne Dank verabschiedet, in die bittere 
Notwendigkeit versetzt sah, zuguterletzt noch einmal zu 
beginnen. Er starb bald darauf am ,Pago de Chile'. — 
Heute verwandelt sich das Nunoa der Stroh- und Lehm- 
hiitten in eine Villenkolonie gleich ^m der Kordillere 
noch naheren Los Guindos (Die Sauei 'rschenj, und man 
hat die Auswahl unter den meist von Italienern geftihrten 
und nach Stadten ihrer Heimat benannten Gartenwirt- 
schaften, um sich unter dem Rebendache, einem Mispel- 
oder WalnuBbaume mit dem Blick auf die Kordillere bei 
Wein, Brot und Salami oder auch einem gebratenen Hahn- 
chen giitlich zu tun. Liebesparchen werden das selten 
fehlende Chambre separee dem DrauBen vorziehen, zu- 
mal die Abende empfindliche Abkiihlung bringen.

Zur Fruhlingszeit wird der Naturfreund aber, koste 
es, was es wolle, den Bann der Stadt durchbrechen und 
wahrscheinlich zunachst den Cerro San Cristóbal er- 
klimmen, dessen Gipfel (850 m) der Erzbischof mit einer 
himmelnden Jungfrau krónen lieB, wahrend die Nord- 
amerikaner dort droben eine Sternwarte errichteten. Ein 
geringer Obolus erkauft uns den Zutritt zum steil gegen 
die Stadt abfallenden Hiigel, dessen langgestreckter Riik- 
ken sich mit den Anden verbindet. Er dient ais das be- 
deutendste Steinreservoir der Provinz, und ungeheure 
Briiche und Schutthalden verunstalten seine Flanken. Die 
Rebhuhnblume ist bereits verwelkt, aber mancherlei 
Straucher der Vorkordillere zeitigten ihre vornehmlich 
gelblichen, hauptsachlich von allerlei Fliegen besuchten, 
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unscheinbaren Bliiten. Weite Strecken bedeckt die grau- 
griine, wilde Artischocke (Cardo), die Wassergraben saumen 
prachtige Pantoffelblumen, und hin und wieder trifft man 
sogar einen verkiimmerten Quillai. In den Liiften schwebt 
in zitterndem Fluge ein groBer Raubvogel, der Bailarin 
(Tómja). Man kann auf dem sich allgemach senkenden 
Grat bis nach Conchali wandern, wo es einen Wasserfall 
zu bewundern gibt und viele SuBkirschen wachsen. Fiir 
die durch das weidende Vieh ramponierte und dezimierte 
Yegetation entschadigen herrliche Ausblicke iiber die 
riesige Stadt, das Langstal und die Anden, Auch die Berge 
von Renca, welche der Lenz etwas reichlicher schmiickt, 
bieten wenigstens einen Abglanz jener entziickenden, in 
der unberiihrten Bergwelt wuchernden Pflanzengemein- 
schaft.

In der Nahe aes in der Oststadt gelegenen Bahnhofs 
Pirque halten morgens primitive Stellwagen fiir die Be- 
sucher der Bader von Apoąuindo. Dort, wo sich das 
Mapochotal, aus den Anden tretend, weitet, sprudeln in 
einer Hóhe von 800 m etlicRe 20° warme Chloralkali- 
quellen, zu dereń Ausnutzung ein modernes Etablissement 
— sogar mit Schwimmbad — erstand. Ein schóner 
Garten, auf einem natiirlichen Altanę sich breitend, mit 
weiter Ausschau ins Land und gute Bekóstigung machen 
den Aufenthalt zum angenehmsten, zumal die Umgebung 
hier, dank der Dominikanermónche, denen Berg und Tal 
gehórt, ihre wundervolle und eigenartige Natur bewahren 
konnte. Etwa 6 km weiter aufwarts im Mapochotal 
treffen wir auf die Siedlung Las Condes mit hóher im 
Gebirge ausgebeuteten kupfer- und silberreichen Minen. 
Dieser Ort ist Ausgangspunkt fiir die Besteigung des die 
Hauptstadt beherrschenden Cerro Plomo (5430 m) und 
seines gewaltigen Nachbarn, des Cerro Bismarck (4600 m), 
wie ihn die deutschen Turner Santiago®, die beide be- 
stiegen, genannt haben.

Im August 1900 benutzte ich das von Station Pirque 
nach Puente Alto sich wendende Bahnchen, um das Maipo- 
tal kennenzulernen. Bei Puente Alto sollte aus den 
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Wassern des Rio Maipo die Kraft fiir den elektrischen 
Betrieb Santiagos gewonnen werden. Nachdem man 
etliche Jahre hindurch auslandische Ingenieure und eine 
Legion Arbeiter beschaftigt und Hunderttausende ver- 
geudet hatte, lieB man die halbfertigen Werke liegen. Der 
Ort besitzt die mit deutschem Kapitał groB angelegte 
Fabrica Nacional de tejidos de punto, eine Wirkerei von 
Striimpfen und Unterzeugen. Ein kleiner Verdeckwagen 
fiihrt uns auf mahlich ansteigender, einsamer StraBe, dem 
Maipo folgend, in eine sich mit jeder Biegung grofiartiger 
entwickelnde Gebirgswelt, die sich an dem sonnenhellen 
Augusttage herrlich darbot, Nach etlichen Stunden er- 
reichten wir den Flecken San Jose de Maipo. Sehr 
geschtitzt, rings von machtigen Bergen eingeschlossen, an 
denen der Schnee noch tief herabhing, war in dem giinstig 
zur Sonne sich dehnenden Tale der Fruhling trotz der 
hóheren Lagę (945 m) weiter voran ais bei Santiago. Die 
Mandeln bliihten nur noch hier und dort in versteckten 
Winkeln der Schattenseite, wahrend an den sonnigsten 
Hangen bereits die Knospen des Pfirsichs sich róteten. 
Sein angenehmes Klima fiihrt dem Orte viele Lungen- 
leidende zu, und das einzige, von einem Franzosen gut- 
gefiihrte Hotel Francia konnte ais Asyl Schwindsuchtiger 
gelten. Der Platz selbst, kaum 1000 Seelen zahlend, ist 
ein Sttick zwischen Hauser gefaBte LandstraBe, die sich 
zu der unerlaBlichen Plaża weitet. Ein unendlich lang- 
weiliges Kordillerennest, aus dessen diirftigen Fondas das 
Stampfen und langatmige Schreien der Cueca halit. Die 
Kranken, durch die Ode des Tages gemartert, suchen sich 
beim nachtlichen Gliicksspiele zu animieren. — Wer ein
mal in Maipo weilt, wird den Besuch der Puente del 
Diablo, einer naturlichen Briicke, beritten in etlichen 
Stunden erreichbar, nicht versaumen. Der wasserreiche, 
wilde GebirgsfluB bahnt sich herrisch seinen Lauf in 
fiirchterlicher diisterer Klamm unter Felsen hindurch, von 
denen herab wir nun in eine enge, gahnende, donnernde 
und gischende Tiefe schauen. Wir befinden uns auf dem 
Wege zu den beiden Passen Piuąuenes (4000 m) und 
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Portillo Mendocino (4350 m), jener auf der Grenze, dieser 
auf argenfinischem Gebiete, getrennt durch das Tal eines 
am Tupungato entspringenden Flusses, Uber sie fiihrt die 
kiirzeste, auch von Darwin benutzte Verbindung zwischen 
Mendoza und Santiago, da sie aber um etliche hundert 
Meter hóher und durch die Uberwindung zweier Langs- 
ketten ungleich beschwerlicher ais der UspallatapaB ist, 
blieb sie von jeher den Viehtreibern iiberlassen. Die 
Anden gipfeln hier in den Riesenhauptern des Tupungato 
(6550 m) und des noch tatigen Yulkans San Jose (5830 m).

Vom Hauptbahnhof entspringt auch ein sudwestlicher 
Schienenstrang, welcher vorlaufig nur bis Melipilla, dem 
Vierteufelsstadtchen, reicht, aber dermaleinst durch eine 
nordwestlich durchs Ktistengebirge sich windende Trasse 
den AnschluB auf die Valparaisobahn bei Quilpue be- 
kommen soli. Der Santiaguiner benutzt ihn hauptsachlich 
fur Penaflor, wo das Mediopelo gerne die Temporada 
(Januar, Februar) verbringt, und sich dann ais Bade- 
gelegenheit die schattigen Miihlen- und Bewasserungs- 
graben zunutze macht. Dem Auslander bietet Penaflor 
ein Sonntagsziel. Den freundlich landlichen Ort am Rio 
Mapocho verbinden Omnibusse mit der reichlich entfernten 
Station. Man hat ihn rasch durchwandert und bald ent- 
deckt, daB sein Schónstes der Garten des Gasthauses ist, 
wo man zu almorsieren pflegt.

Die gleiche Erfahrung bringt ein Ausflug nach San 
Bernard o. Das Stadtchen, kaum hundert Jahre alt, 
dem Befreier Chiles, Bernardo O’Higgins, zu Ehren be- 
nannt, ist im Fluge genossen. Wir freuen uns der dank 
prachtvoller Baumreihen schattig-kiihlen StraBen mit den 
einstóckigen bunten Hausern — haufig Landsitze wohl- 
habender Santiaguiner —, werfen einen Blick auf die 
Plaża, welche das Standbild des Grunders, eines Hacien- 
dados dieser Gegend, sćhmuckt, und besteigen den an und 
fiir sich unschónen, kahlen und durch Steinbriiche ver- 
unstalteten Cerro de Tango. Weite Rundsicht lohnt uns. 
Aber sonst gibt es nichts. Die Umgebung zumal verhalt 
sich abweisend spróde. Also zur Fonda! Wiederum ein 
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kleines Gartenparadies, gute, billige Bekóstigung, die be- 
kannten Weine. — Der Regierungsbezirk, dessen Haupt- 
stadt (12 000 Einwohner) wir in San Bernardo kennen- 
lernten, ist Victoria getauft worden, denn dem Rio Maipo 
entgegen breitet sich einSchlachtfeld, wo der argentinische 
Generał San Martin am 5. April 1818 den entscheidenden 
Sieg iiber die Spanier erfocht.

Die nachste Haltestelle sudlich von San Bernardo 
heiBt N o s. Ich stieg dort einmal im Herbste in Begleitung 
des Direktors vom Botanischen Garten aus, um Santa Ines, 
der bedeutendsten Handelsgartnerei Chiles, einen Besuch 
abzustatten. Griinder und Besitzer ist ein Chilene, sogar 
der Aristokratie, Don Salvador Isquierdo, welcher selbst 
den Fuhrer machte. Ihre Hauptstarke besteht in der 
ungemein reichen Baum- und Strauchschule, aber auch alle 
móglichen sonstigen Nutz- und Schmuckpflanzen werden 
gezogen. Jetzt standen die Chrysanthemen mit ihren 
riesigen Bliiten im vollen Flor; im Friihling entfaltet die 
wunderbare Azaleensammlung ihre marchenhafte Pracht.

Die nórdliche Umgebung Santiagos erschlieBt nur die 
Valparaisobahn. In den Orten Lampa und Tiltil haben 
sich Niederlassungen der Indianer erhalten, welche dort 
Goldgruben auswuschen. Sie laden nicht zum Verweilen. 
Auch die sommers austrocknende Lagunę von Batuco lockt 
hóchstens den Jager zur Jagd auf allerlei Ro'hrvógel. 
Nur die heilkraftigen Bader von Colina, gleich jenen 
Apoąuindos Besitz der Dominikaner, erfreuen sich haupt- 
stadtischen Zuspruchs.

Soweit die Ebene reicht, ermóglichen die vom 
Mapocho abgeleiteten Bewasserungskanale rings um 
Santiago die bliihendste Landwirtschaft. Die Weizen- 
felder schieben sich dicht an die Vorstadte. Die be- 
ruhmten Vinen der Familie Subercaseaux grenzen an die 
siidlichen Barrios, und wenig iiber Los Guindos hinaus 
dehnt sich das groBe und bekannte Weingut Macul. Bei 
Renca sind viele Morgen mit Erdbeeren bepflanzt. Von 
Nunoa bis zur Kordillere breitet sich ein schier unabseh- 
barer Pfirsichhain. Besonders steht die Chacra- und 



316

Quintawirtschaft in Bliite, sich der Obst- und Gemiise- 
zucht widmend. Die Orangen werden groB und siiB, nicht 
minder Feigen und Kirschen (dagegen gedeihen Apfel und 
Birnen in dieser Breite nicht). Es fehlt auch nicht an 
fetten Weiden fur Milchkuhe. So ist die grofie Stadt in 
der glucklichen Lagę, sehr viele ihrer Bediirfnisse aus dem 
unmittelbaren Umkreise befriedigen zu kónnen. Der 
Wanderer jedoch, welcher diese Herrlichkeit schauend 
genieBen móchte, wird enttauscht, denn sie versteckt sich 
hinter undurchdringlich mit Brombeergerank gedichteten 
Pappelreihen oder hohen Lehmmauern und im giinstigsten 
Falle hinter Hecken und Stacheldrahtzaunen. So muB er 
sich eine Warte zur Umschau suchen und mit verstohlenen 
Blicken durch ein offenes Tor, eine klaffende Liicke fiir- 
liebnehmen. — Der das befruchtende NaB spendende 
Mapocho versickert hinter der Stadt, tritt jedoch tiefer 
wieder auf.

Die Santiago benachbarten Berge und Hiigel sind 
mit dem in Dornen und Stacheln starrenden, fiir Mittel- 
chile so charakteristischen lichten Busch bedeckt, hohen 
Saulenkaktus (Cereus chilensis), Espinos (Acacia cauenia), 
Palhuenes (Adesmia arborea), stacheligen Baumen oder 
Strauchern mit orangefarbenen Bliitenknópfen oder gold- 
gelben Schmetterlingsbluten, machtigen Berberitzen- 
biischen (z. B. Berberis actinacantha), vom Volke Michayes 
genannt, dornigen Huaniles (Proustia pungens), eigentiim- 
lichen, beinahe kahlen Kompositen mit narkotisch 
duftenden, kleinen Bluten, und vor allem jenen merk- 
wiirdigen Rhamnaceen aus dem Geschlechte Colletia, das 
so artenreich in Chile entwickelt ist. Diese seltsamen, 
gelegentlich mehr ais mannshohen Straucher sind oft 
vóllig blattlos, dagegen iiber und tiber mit beinahe stahl- 
harten, langen, spitzen Dornen bewehrt. Sie umgeben 
wirtelig die Astchen, an denen die kleinen, unscheinbaren 
rótlichen Bluten hervorbrechen. Zur gleichen Familie 
gehórt ein anderer, sehr haufiger, aber mit Blattern 
bekleideter Dornstrauch, der Trevu (Treuoa trinerms). 
Zwischen ihnen gedeihen etliche immergrune, niedrige 
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Baume und Straucher mit lederharten Blattern, giftig wie 
Litre (Lithraea caustica) und Colihuai (Colliyuaya odori- 
fera), ein Wolfsmilchgewachs, stark duftend wie der 
Bóldo (Boldoa fragrans), ein dicht belaubter Baum, in 
dessen Friichten man ein gutes Mittel gegen Leberkrank- 
heiten entdeckt haben wollte; schlieBlich noch hier und 
dort, alle uberragend, der uns bekannte Seifenrinden- 
baum, Quillai (Quillaja saponaria) oder ein Peumo. Man 
nennt diese im Langstal vorherrschende lockere Pflanzen- 
gemeinschaft nach dem fuhrenden Baumchen, der Acacia 
cauenia (der in Siidspanien und an der Riviera haufigen 
A. farnesiana verwandt), Espinales, Der Espino, indianisch 
Caven, liefert das beste Brennholz und die in Mittelchile 
anstatt der Steinkohle beniitzte Holzkohle, ,Carbon de 
Espino’.

Die dornigen Straucher, vor allem die un- 
durchdringlichen, aber iiberaus Iichten Colletiaarten, 
gewahren einer Anzahl zarter Bliitenpflanzen 
Obdach, die ohne dasselbe von dem weidenden Vieh im 
Keime vernichtet wiirden. So sehen wir in ihnen nicht 
selten bis in die Spitzen einen im ubervollen weiBvioletten 
Blutenschmuck prangenden Erdrauch (Fumaria media) 
klimmen oder reizende bunte Kapuzinerkressen (Tropae- 
olum), Winden mit weifirosafarbenen Bliiten, die Corre- 
juela (Convolvulus dissectus), oder sie sind durchschossen 
von hohen, schlanken Liliengewachsen (Leucocoryne). 
Auch gewahren sie haufig einem klettemden Labkraut 
(Galium chamissonis) Unterschlupf, welches sich mit 
seinen, in zahllose Dolden aufgelósten Bliitenstanden 
festhalt, und verschiedenen Berglinsen, die der Chilene 
Yerbas locas, verriickte Krauter, nennt, z. B. den purpurn 
bliihenden Phaca canescens und berteriana. Freilich gibt es 
auch genug niedrige Gewachse, die sich selbst zu schiitzen 
wissen. So sehen wir die Felsen umsponnen von einer 
stachelblattrigen Mutisia mit groBen, feuerroten Bliiten, 
und frei und offen den Amor seco (Acaena trifida), eine 
Rosacee, aufschieBen, dereń kleine, stachelige Friichte 
sich dem Zeuge anheften und wegen solcher Anhanglich- 
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keit beim Volke ,trockene Liebe’ heiBen. Ebenso 
verschmahen jegliches Versteck der chilenische Nacht- 
schatten, Natri (Witheringia tomatillo), mit den blauen 
Bliiten und der gelbbliihende Parqui. (Cestrum parqui), 
beides Solanaceen von gewisser Bedeutung fur die ein- 
heimische Pharmakopoe.

Uberall zerstreuen sich die prachtigen, wie mit kleinen 
Sonnenblumen geschmiickten Maravillabiische (Flóurensia 
turifera), die mannigfaltigen Pantoffelblumen — wer weiB, 
weshalb sie vom weidenden Vieh verschont bleiben. An 
besonders steinigen und sonnigen Stellen findet man 
die zarten Pajaritos (Schizanthus pinnatus), eine Skrophula- 
riacee mit reizenden, violett-purpurnen Bliiten, die hoch- 
rote Calandrinia arenaria und mannigfaltige Kompositen, 
wie die niedrigen, unserem Augentrost ahnlichen Trip- 
tiliumarłen, jene mit weiBem Pelz bedeckten Angehórigen 
der Gattung Leuceria mit karminroten Bliitenkópfchen, 
Ruhrkrauter (Gnaphalium), Senecio u. a.

Die Bache und Bewasserungsgraben, welche sich an 
den Hiigelketten viele Meilen entlang ziehen, werden vor 
allem von den Chilcas, BaccharisstraLUchern, beschattet, 
die sich mit dem duftenden Culen (Psoralea glandulosa) 
mischen, und zwischen welche hin und wieder eine baum- 
artige Saxifragacee (Escallonia pulverulenta) mit prach- 
tiger, glanzender Belaubung tritt, dereń ungemein dichte, 
endstandige, weiBe Bliitentrauben (an die des Ligusters 
erinnernd) sich zum Wasser neigen. Haufig bieten 
sich auch wahre Waldchen eines sudeuropaischen Ein- 
dringlings, der Visnaga (Ammi uisnaga)-, sie sieht der 
Móhre ahnlich und ist oft bewuchert vom Cabello de 
Anjel, Engelshaar (Cuscuta). Weite Flachen verhullt der 
Cardo (Cynara cardunculus)-, er stammt aus den Mittel- 
meerlandern. Eines der schónsten Gewachse in den 
mittelchilenischen, die niederen Gebirge bedeckenden 
Gestriippen ist die Chupachupa (Eccremocarpus scaber), 
eine kletternde Bignoniacee, mit groBen, prachtig lack- 
roten Bliiten. Auf ganz steinigen Gefilden, z. B. in aus- 
getrockneten FluBbetten, kommt ein gestachelter, gelb 
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oder weiB bliihender Mohn (Argemone me.ricana) vor und 
macht sich unsere Kónigsikerze breit.

Mittelchile ist durch die Natur reich gesegnet. Die 
Vegetation steht nur wenige Monate wirk- 
lich still. Im Marz und April scheint sie gelahmt von 
der sommerlichen Hitze, die den Boden zu einer ziegel- 
harten und trockenen Masse erstarren lafit. Aber in 
normalen Jahnen setzen bereits im April die Regen ein 
und erlósen und erwecken so rasch, daB schon im Mai ein 
Vorfruhling oder zweiter Herbst Feld, Berge und Garten 
schmuckt. Die Anhóhen iiberziehen sich mit einem griinen 
Graserkleide. Dann auf einmal nehmen sie ein leuchtend 
gelbes Kolorit an, etwa wie eine Wiese, auf der Millionen 
von HahnenfuBkrautern bliihen. Es ist ein Sauerklee, 
la Flor de la Perdiz (Oxalis lobetg), der mit seinen groBen, 
gelben Bliiten zuerst das Leben wiederfindet. Ihm folgen 
die zarten Dioscoreen,

Weiter im Siiden, in den nun kahlen Waldern der 
laubabwerfenden Buche, des Robie, brechen zur selben 
Zeit die Knospen einer bis in die Wipfel der Baume 
kletternden Smilacee, des Copihue (Lapageria roseaj auf, 
welche mit ihren hangenden, dunkelrosenroten Trichter- 
bliiten vielleicht die Kónigin der chilenischen Blumen ist. 
— Die Flor de la Perdiz, Rebhuhnblume, wird fleiBig 
von den beiden haufigsten chilenischen Schmetterlingen 
(Pyrameis carye und Colias rutilans) besucht. In den 
Garten, in denen noch Rosen und Spatastern bliihen, er- 
scheinen Schneeglóckchen, Narzissen und Tazetten. So 
riistet sich die Landschaft fur den V e r anit o de San 
Juan, das Johannissommerchen, eine mit groBer 
RegelmaBigkeit sich einstellende ununterbrochene Reihe 
winterlicher Sonnentage, in denen der Himmel in jenem 
heiteren, hellen Blau strahlt, das er bei uns nur bei 
bester Laune anlegt, und die Sonne mit ihren schragen 
Strahlen nur erquickt. Die Luft ist vollstandig rein und 
unbewegt, auch an den fernsten Gipfeln der Kordillere 
tritt der Aufbau der Felsmassen klar hervor. Das mitt- 
winterliche Sommerchen Chiles lockt nun schon die 
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Mandelbaume zum Bliihen, und im Juli, nachdem die 
Regen wiederum eingesetzt haben, bedecken sich hohe 
Akazien, die Arómos (Acacia dealbata), mit zahllosen 
gelben Bliitenknópfchen, die ihren starken, siiBen Duft 
weithin verbreiten. Es ist ein fremdlandischer Baum, der 
wie kein zweiter sich die Garten, óffentlichen Anlagen 
und Alleen erobert hat. Gleichzeitig erscheinen in dem 
dunklen, an das der Kastanien erinnernden Laube des 
Nispero (Eriobotrya japonica) weifie, lose Blutentrauben 
und am Eucalyptus griinliche, die unausgesetzt von den 
schillernden Kolibris umschwirrt werden, welche um diese 
Zeit von der Kordillere in das Langstal herabkommen.

In der Regel setzt im August noch einmal die Kalte 
scharfer ein, aber in den letzten Tagen dieses Monats 
und spatestens im September erscheint der F r ii h 1 i n g. 
Der chilenische Lenz ist fast iiber Nacht da. Man sieht 
es griiner werden von den aufbrechenden Knospen der 
Feigenbaume, von dem braunlichen, jungen Laube, das an 
den steilen Asten der Pappeln hinauflauft, und von dem 
lichtgriinen, an den Zweigen hinabflieBenden Blattwerk 
des Saucellorón (Tranenweide). Und dann taucht alles, 
soweit unser Blick reicht, in einen rótlichweiBen 
Schimmer: die Tausende von Duraznos, welche um die 
diirftigen Ranchos verstreut sind oder die weiten Obst- 
garten fiillen, haben ihr Blutenkleid angelegt. Das jungę 
Grim und das zarte, pfirsichfarbene Bliitenmeer tritt in 
seiner ganzen, frischen Schóne erst recht durch den 
diisteren Hintergrund hervor, von dem es sich abhebt: das 
dunkle Schwarzgriin der riesigen, haushohen Brombeer- 
hecken und die dunkelviolette Vorkordillere, die, nur 
wenige Meilen entfernt, bei Las Condes schroff empor- 
steigt. Die Pracht der Farben und Kontraste wechselt 
mit den Tagesstunden, mit der Lichtflut des Mittags und 
der niedersinkenden Sonne. — Wer das Farbenspiel des 
hereinbrechenden Abends bei Los Guindos genossen hat, 
wird es nicht wieder vergessen. Die hohe Vorkordillere 
ist noch mit Schnee bedeckt, der zu gliihen beginnt; es 
vergoldet sich der schwarzviolette, nackte Fels und das 



321

Bliitenmeer iiberhaucht ein leuchtender, fast feuriger 
Schein.

Die ersten F r uhl in g s b 1 um e n von Berg und Tal 
sind eine Umbellifere (Diposis bulbocastanum), etliche 
Baldriankrauter, die Loasa tricolor, Anemonen (A. 
decapetala) und etliche Dioscor<?aarten, darunter ein reizen- 
des Schlinggewachs mit auffallend schónen Blattern und 
grungelben Bliitentrauben, Darauf erscheinen in schnellem 
Tempo die Pantoffelblumen (Calceolaria), dereń gelbe, 
orangefarbene oder auch purpurne und selbst weiBe 
traubige Blutenstande aus dem schattigen Dickicht der 
Straucher hervorleuchten; sie fassen auch die Bewasse- 
rungsgraben ein, schauen von den Felsschroffen und den 
heiBen Geróllterrassen hernieder. Die Tópatópas wachsen 
niemals in dichten, gróBeren Bestanden, sondern iiberall 
hier und dort. Auf den Hiigeln bei Santiago, dem San 
Cristóbal und den Anhóhen von Renca, vornehmlich die 
Organita del Cerro (C. corymbosa), aus dereń boden- 
standiger Blattrosette zahlreiche, dunne Stiele mit grofien, 
lockeren, gelben Bliitentrauben fuBhoch zu fórmlichen 
StrauBen emporschieBen; ferner eine strauchartige, noch 
bedeutend hóhere mit rotbraunem, diinnen Astwerk (C. 
integrifolia), die orangefarbene Pantóffelchen tragt; sodann 
eine mit dichtem Haarpelz bedeckte, schwefelgelbe (C. 
glandulosa), die sterilsten Platze besiedelnd, und die purpum 
bliihende C. purpurea, welche sich gern iiber die Bache 
neigt, und endlich die prachtige C. latifolia mit den be- 
sonders dichten intensiv goldenen Bliitenstanden.

Aber wie in den Kakteenwaldern Coquimbos, er- 
wachen auch unter den Quiscos der Umgebung Santiagos 
mancherlei Zwiebelgewachse zu kurzer Daseinsfreude. 
Weite Strecken bedecken sich mit den brennend roten 
Bliitentrichtern niedriger, blattloser Feuerlilien, Aman- 
cayes (Habranthus phycelloides) und jenen weiBen, nur einen 
leichten violetten Anflug zeigenden, sehr wohlriechenden 
Bliiten des Huilłi (Leucocoryne ixioides). Ungemein haufig 
finden sich neben den gelben Pantoffelblumen die dunkel- 
blauen Pajaritos (Pasithea caerulea), wo in der Tat die zahl-

Biirger, Acht Lehr- und Wanderjahre in Chile. 21 
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reichen Bliitchen wie kleine Vógelchen an langen, diinnen 
Stielen schaukeln. Zu ihnen gesellen sich rosenrote 
Flockenblumen (Centaurea chilensis), violette Onagraceen 
(Geodetia), leuchtend gelbes Ferkelkraut (Hypochoeris 
chrysantha) und Nufios, die binsenartigen Angehórigen der 
Irideengattung Sisyrinchium mit ihren zarten, schnell ver- 
ganglichen purpurnen Bliitchen. Mit Tópatópas, Huillis 
und Pajaritos beladen sieht man im September die sich 
ihrer Fruhlingsferien erfreuende Jugend die Berge ver- 
lassen, um das Haus fur den Dieziocho zu schmiicken.

Ober den Blumenflor des Bodens recken die Espinos 
ihre noch blattlosen, aber dicht mit orangefarbenen Bliiten- 
wirteln bedeckten Zweige, dereń durchdringenderVeilchen- 
duft dem Friihlingsodem die Wiirze verleiht, wahrend la 
Maravilla del Campo, das Wunder des Feldes (Flourensia 
thurifera), ein schón belaubter, stattlicher Kompositen- 
strauch mit langgestielten, leuchtend gelben Bliiten- 
scheiben von 3—4 cm Durchmesser, wie kein anderes 
Gewachs das Auge bannt. Die Maravilla vergoldet oft 
mit ihrer tausendfaltigen Bliitenpracht die Hiigel und Berge 
des mittleren Chiles.

Der chilenische Septembergarten ist, zumal auf dem 
Lande, an nichts reicher ais an der athiopischen Kalla. 
Das WeiB ihrer hohen, tiitenformigen Bliiten bildet mit 
den dunklen Blattem einen wirkungsvollen Gegensatz. 
Sie fassen gleich Hecken Wege und Beete ein. Der 
Chilene liebt besonders weiBe und stark duf- 
tende Blumen. Deshalb werden wir, je weiter auch 
die Jahreszeit fortschreitet, die Garten niemals recht bunt 
finden. Es folgen weiBe, prachtige Schwertlilien, Lirios 
genannt; an Gelandern und Lauben entfaltet der echte 
Jaśmin seine kleinen, sternfórmigen Bliitchen, und im 
Oktober, dem chilenischen Rosenmonat, fiillen sich die 
Garten mit Wogen weiBer Rosen. Die Bevorzugung der 
weiBen Farbę wind wesentlich durch die Kirchlichkeit ver- 
anlaBt. Bei den zahlreichen Prozessionen und Kirchen- 
festen spielen die weiBen Bliiten ein Rolle, auBerdem aber 
haben viele Familien die Sorge fur den Blumenschmuck 
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eines Altars oder Heiligenbildes fiir etliche Tage der 
Woche oder das ganze Jahr iibernommen. Ihren Hóhe- 
punkt erreicht die Vegetation weit vor der Sonnenwende, 
Ende Oktober oder Anfang November. Das groBe Toten- 
und Blumenfest am Allerheiligentage fallt haufig schon mit 
dem Welken der nur einmal bliihenden Rosen zusammen.

In der freien Natur, wenigstens auf den steinigen 
Cerros bei Santiago, geht die Fruhlingspracht noch 
schneller voriiber. Ein S omm er folgt ihr hinsichtlich der 
Flora kaum. Indessen gibt es iiber Weihnachten hinaus 
immer noch Pflanzen, welche trotz der Diirre, wenn auch 
nicht recht griinen, so doch bliihen. Zu ihnen gehóren 
strauchartiger Gamander (Teucrium bicolor), Ziest (Stachys 
aibicaulis), die Polster von Haplopappus, reizende Skro- 
phulariaceen, die schon erwahnte zierliche Schizanthus 
pinnatus mit ihren weiBen, violett und gelb gefleckten 
Kelchen und die prachtig lackrote Flor del Soldado 
(Alonsoa incisaefolia); ferner etliche Ruhrkrauter, darunter 
eines mit schlankem, hohem Stengel, der eine schwere, 
goldige Bliitenahre tragt, die weiBpelzige Leuceria mit den 
karminroten Bliitenkópfchen, die niedrigen Triptiliumarten 
und feuerfarbene Amaryllideen: verspatete Peregrinas und 
Amancaies (Alstroemeria haemantha, pulchra und Habranthus 
chilensis). Auch Cumingia campanulata óffnet ihre blauen 
Glocken erst mit dem Bliihen des lebhaft roten chileni
schen Tausendgtildens und des Regenten dieser Herrlich- 
keit, des Saulenkaktus. Die letzten, welche man noch 
Ende Februar an den sonndurchgliihtesten Platzen findet, 
sind eine das kahle Gestein umklammernde Flor de 
Granada (Mutisia) mit feuerfarbener, prachtig groBer 
Bliite, fiir die es gar nicht genug Sonne zu geben scheint, 
und der sparlich belaubte Huafiil mit seinen unschein- 
baren weiBen, wunderbar stark duftenden Bliitchen, welche 
mit denen des Heliotrops wetteifern. SchlieBlich haben 
wir noch der Pencas zu gedenken, jener grofien, wilden 
Artischocken, die um Weihnachten ihre blauen Bliiten- 
kópfe emporrecken, und des Quintrals, der sich mit seinen 
feuerfarbenen Buketten in den Pappeln aufhangt und dort 
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lodert, bis ihr Laub sich farbt. Die Pappel ist es denn auch, 
welche der chilenischen Landschaft einen Abglanz der 
mitteleuropaischen Herbststimmung verleiht, indem 
ihre langen Alleen im Sonnenlicht ein buntes Spiel von 
jenen gelben, roten und braunen Farbentonen zeigen, wie 
unser Laubwald sie bekommt, Gegen die orangefarbenen 
Pappeln hebt sich in Chile das dunkle Griin der Weiden, 
die sich erst spater entlauben. Hinter ihnen violette 
Berge, schneegekront, und blauer, wolkenloser Himmel. 
Im Siiden verfarbt sich das Laub der sommergriinen Buchen 
in gelben und roten Tinten,

Man hat auch unsere herbstlichen Zierpflanzen 
nach Chile verpflanzt, wie Georginen, Zinnien, Astern, 
aber sie gelangen schon im Sommer zur Bliite. Erst im 
anderen Jahre, im Februar und Marz, kommen ais echte 
Herbstblumen fast ausschliefilich die Chrysanthemen zur 
Entfaltung, die namentlich ais Topfgewachse, im Kalt- 
hause gezogen, wunderbar gedeihen. tJbrigens setzen die 
Remontantrosen niemals mit Bliihen aus, und man kann 
sich in jedem Monat an La France und Gloire de Dijon 
erfreuen. Die von Europa nach Chile eingefuhrten, das 
Laub abwerfenden Baume, wie Pappel und Weide, be- 
halten es in Mittelchile oft fast vollstandig den ganzen 
Winter hindurch, so daB die jungen Blatter erst die alten 
abstofien miissen. Namentlich bei der Weide ist das der 
Fali. Im allgemeinen gedeihen die in Europa kultivierten 
Schmuckgewachse auch in Chile prachtig. Eine Aus- 
nahme bilden verschiedene Zwiebeln, insbesondere die 
Hyazinthen, welche selbst die besten Gartnereien nur in 
kiimmerlichen, wie rhachitischen, Exemplaren auszustellen 
vermógen.

Der unaufhórlichen Bliitenfolge entspricht ein un- 
unterbrochener Wechsel in den Friichten. 
Chile ist vielleicht nachst Kalifomien das an Friichten 
reichste Land der Welt, denn es gedeihen nebst etlichen 
tropischen samtliche der subtropischen und gemaBigten 
Zonę.
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Von Januar bis Marz steht das Land im Zeichen der 
Sandias und Melonen. Namentlich die Sandias, die 
Wassermelonen mit dem roten Fleisch (Citrullus wulgaris), 
die auch in Siideuropa so begehrt vom Volke sind, bilden 
fur den Chilenen, ob hoch oder niedrig, das Schónste des 
Jahres. Das gewóhnliche Volk, insbesondere der Roto, 
nahrt sich in jener Zeit von kaum etwas anderem. Am 
Mapócho und in den volkreichen Stadtvierteln entstehen 
besondere Baracken, in denen tagtaglich ganze Wagen- 
ladungen an primitiven Tischen yerzehrt werden. Das 
Stiick kostet 15—50 Centavos, aber die teuersten besitzen 
eine kolossale GróBe und kónnen von einem nicht be- 
zwungen werden. Billiger sind die gelben Melonen 
(Cucumis melo), welche dem Auslander mehr zusagen und 
die er au naturel oder mit Zucker i!3t, wahrend sie der 
bessere Chilene am leckersten mit Pfeffer und Salz findet. 
Bereits im April beginnt die Zeit der Trauben, der 
schwarzen und goldgriinen, welche ebenfalls zu den 
Friichten des Massenkonsums gezahlt werden diirfen, so 
billig und beliebt sind sie, und Ende Winters sieht man 
in den offenen Fruchtstanden Nisperas und Apfelsinen auf- 
getiirmt. Die Orangen, las Naranjas, werden erst im 
September am wohlschmeckendsten. — Nur wahrend des 
Winters geht die Auswahl der chilenischen Friichte zuriick, 
und nunmehr machen sich importierte tropische, die von 
Brasilien oder Peru kommen, vor allem Bananen, Platanos 
genannt, geltend. Die erste Frucht des Fruhlings ist die 
Erdbeere. Ende Oktober bis in den Dezember hinein 
hórt man schon friihmorgens die Frutilleros, die Erdbeeren- 
verkaufer, von Renca und Conchali kommend, ihre Ware, 
die in zwei Korb en aus rohen Hauten iiber einem Maultiere 
hangt, ausrufen: „La Frutilla, la Frutilla!" oder: „El 
Frutillero, el Frutillero; compra la Frutilla!" Und dann 
kann man 100 Mammuterdbeeren anfanglich fiir 60—50, 
spater fiir 40—30 Centavos erstehen.

Die Frutilla (Fragaria chilensis) ist eine einheimische 
Art, in den mittleren und siidlichen Provinzen, vor- 
nehmlich in der Yorkordillere von Nubie und im Bereich 
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der Kiiste von Concepción bis zum Rio Palena und 
vielleicht sogar bis zur MagelhaensstraBe verbreitet, Die 
Erdbeere ist das einzige chilenische Gewachs, welches 
wegen seiner Friichte nach Europa verpflanzt wurde. Dem 
franzósischen Gelehrten und Reisenden Fr ezier gebiihrt 
solches Verdienst. Er nahm im Jahre 1712 oder 1713 fiinf 
Pflanzchen von Concepción mit, von denen er aber zwei 
dem Kapitan seines Schiffes ais Vergiitung fiir das zum 
Begiefien erforderliche siiBe Wasser zu belassen hatte. 
Die iibrigen drei brachte er nach Frankreich, und sie 
riefen alle jene Kulturen ins Leben, welche es bis 1820 
gab; dann erst gestattete die gróBere Handelsfreiheit einen 
Nachschub1. Nachdem sich die chilenische Erdbeere in 
Europa veredelt hatte und zu riesigen Dimensionen ge- 
ziichtet worden war, wurde sie wiederum nach Chile 
verschifft, hier jenen ausgedehnten Erdbeerchacras den 
Ursprung gebend, wie sie bereits in der Mitte des vorigen 
Jahrhunderts um Santiago herum bestanden. — Nament- 
lich von Kindern wird noch eine kleine Sorte ais Fresa 
angeboten, die der Chilene gern zur Bowle nimmt — er 
braut sich ein rundes Getrank aus zerquetschten Erd- 
beeren und WeiBwein —, diese stammen von der gemeinen 
europaischen Erdbeere ab, die 1830 nach Chile eingefiihrt 
wurde.

1 Cl. Gay: AgTicultura, Bd. 2, p. 113—114.

Dem Frutillero folgt der Kirschenverkaufer, welcher 
aus der Ebene kommt, die sich am FuB der Vorkordillere 
bei Los Guindos und Nunoa ausdehnt, und wo auBer 
Pfirsichen und Quitten Baume mit suBen und sauren 
Kirschen, Cerezos und Guindos, fruchtbeladene Haine 
bilden. Das Jahresende bringt einen wahren embarras 
de richesse: Nisperas, Duraznos, Damascos, Ciruelas, 
Brevas, Tunas u. a. Was umschlieBt allein das Wort 
Durazno fiir eine Fiille von Friichten, die sich durch 
GróBe, Form, Farbę, Glatte, Flaum, friiheres oder spateres 
Reifen voneinander unterscheiden und dementsprechend 
verschiedene Namen im Volke ftihren! Der Pfirsich oder 
Durazno (Prunus persica) ist seit der Eroberung in Chile 
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heimisch und war schon um die Mitte des 18. Jahrhunderts 
der gemeinste Obstbaum. Eine griiniich gelbe Sorte mit 
roten Wangen, bei welcher der Kern freiliegt, wird Prisco 
genannt. Die Duraznos werden in Mengen getrocknet 
und dann, wenn es (wie meistens) mit dem Kern geschah, 
ais Huesillos oder ohne ihn ais Descorazados bezeichnet 
und vom Volke mit Mote gegessen. Ciruelas, Pflaumen, 
und Damascos, Aprikosen (P. armeniaca), sind ebenfalls 
schon lange in Chile heimisch und gedeihen wie die 
Duraznos und sehr geschatzten Quitten, aus denen ein 
Geback, dulce de membrillo, hergestellt wird und die man 
getrocknet ais Orejones verkauft, am besten in Mittel- 
chile, wahrend die Feigenbaume, las Higueras, die im 
Dezember die gróBeren und saftigeren Brevas, im Herbste 
die kleineren und siiBeren Higos liefern, im Norden noch 
besser fortkommen. Die getrockneten Feigen sind die 
der zweiten Ernte, Unter Tunas versteht man die Gaben 
eines urspninglich auf den Antillen beheimateten Kaktus 
(Opwntia tuna), Die Nisperas — Mispeln — sind die 
gelben, rundlichen Friichte eines vor hundert Jahren aus 
Sudeuropa eingefiihrten japanischen Baumes (Eriobotrya 
japonica), die in ihren traubigen Biindeln gebrochen 
werden. Sie haben einen sauerlichen Geschmack und sind 
ein wenig das Aschenbródel unter ihren Genossen. Der 
Spanier hat einen Spruch, der diese Geringschatzung aus- 
driickt:

El que nisperas come 
y bebe cerveza, 
esparagos chupa 
y besa a una vietja: 
ni come, ni bebe, 
ni chupa ni besa.

Wer Mispeln iBt
und Bier trinkt
und an Spargeln saugt
und gar ein altes Weibsbild kiiBt: 
der iBt und trinkt und kiiBt nicht 
und nicht zum Schliirfen taugt.

Das alles sind die Friichte der Menge. Wenn wir 
aber in das Portal Fernandez Concha, jenen die Plaża 
begrenzenden Laubengang eintreten, kónnen wir unsere 
Listę noch erganzen mit Chirimóyas, Paltas und Lucumas 
von Quillota und Apfeln und Birnen aus der Frontera. 
Der beiden ersteren haben wir bereits friiher gedacht. 
Die Lucuma ist braunlich griin, von der GróBe eines 
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Apfels und gehórt einem dichtbelaubten Sapotaceen- 
baume (Lucuma abouata) an, der aus Peru stammt. In 
Chile gibt es auch eine wilde Art (L. walparadisea), welche 
die feuchten und schattigen Schluchten der Provinzen 
Aconcagua und Valparaiso bewohnt, dereń viel kleinere 
Friichte wohl siiB, aber zugleich adstringierend schmecken 
und darum nicht gegessen werden. Birnen und Apfel 
liefert der Siiden, vom Rio Biobio ab, in wahren Pracht- 
exemplaren; es gibt Birnen von einer GróBe und siiBen 
Saftigkeit und Apfel der verschiedensten Sorten mit einer 
Feinheit und Reinheit der Zeichnung und des Aromas, die 
unseren besten nicht nachstehen. Aus gewissen Sorten, 
besonders aber den verwilderten, welche in Valdivia, 
Llanquihue und auf Chiloe ganze Gehege, Manzanales, 
bilden, wird seit alters Apfelwein, Chicha de Manzana, in 
vorziiglicher Qualitat hergestellt, dessen Fabrikation von 
den Deutschen der Provinz Valdivia ausgedehnt und ver- 
vollkommnet wurde. Der Birnbaum geht nordwarts bis 
Tacna.

Und was gibt es noch? Deutsche Mispeln, saure 
und siiBe Limonen, hervorragende Mandeln, Walniisse (an 
denen das Land so reich ist, daB jahrlich fiir ein paar 
Millionen Mark exportiert werden), Avellanos, die chile- 
nischen Haselniisse, und Edelkastanien die schwere 
Menge. Dann noch etwas echt Chilenisches: Pinones, die 
Samen der Araukarie des Siidens, Trotzdem ist die Listę 
der Friichte, welche im Laufe des Jahres an uns voriiber- 
ziehen, nicht erschópft. Im Portal sah ich an einem 
Novembertage gleichzeitig ausgestellt folgende 15 Sorten: 
Frutillas, Fresas, Guindas, Cerezas, fruhste Duraznos 
(Corazones), Nisperas, Apfel, Bananen, Ananas, Pallas, 
Chirimoyas, Lucumas, Tunas, Orangen und siiBe Limonen.

In einem Lande, in dem so mannigfaltige Friichte 
trefflich gedeihen, wird man auch die meisten und 
erlesensten Gemiise erwarten durfen. In der Tat, wenn 
man die ,Plaża', den in Hallen abgehaltenen Markt, 
besucht, kann man im Fruhling die schónsten Arti- 
schocken, riesige Spargel, prachtvollen Blumenkohl, Móh-
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ren, Riibchen, griine Erbsen, Bohnen und verschiedenartige 
Sałatę, darunter den Berro (die Blatter der einheimischen 
Car darninę nasturtioides) bewundem. — Die Frau aus dem 
Volke wird aber von alledem hóchstens etwas Berro, 
etliche Zanahorias, Móhren. und vielleicht ein paar jungę 
Maiskolben, Choclos, mitnehmen und ihre Kauflust aufier 
durch den Erwerb von Zwiebeln vomehmlich mit einem 
Stiick Zapallo, Kiirbis (Cucurbita pepo) fur den Puchero 
befriedigen. Wahrscheinlich kauft sie auch ein Bund 
Cochayuyo oder Luche (Meerlattich), Stiele und Blatter 
von Meeresalgen (Duruillaea utilis und Ulva latissima). 
Der Pilzfreund wird durch den Champignon (Agaricus 
campestris) iiberrascht, welcher in Mittel- und Siidchile 
wild wachst, und einige einheimische Arten, z. B. Pholiota 
edulis. SchlieBlich sei erwahnt, daB auch fur den Bier- 
trinker gesorgt ist. Er kann seinen Durst sogar das ganze 
Jahr hindurch mit Radieschen und Rettichen anfachen, die 
zwar an pikanter Scharfe eingebiiBt haben.



Zehntes Kapitel.

Klima, Krankheiten und Verbrechen. 
Das Erdbeben vom 16. August 1906.

Klima: Eigenart; von Nord nach Siid; Sonnenschein und Regen, Froste 
und Nebel, Stiirme und Gewitter im Jahresdurchschnitt. Mittlere 
Monatstemperaturen. Enorme Temperaturdifferenzen innerhalb 24 
Stunden die Regel. Vom Barometer. — Krankheiten; solche der 
Atmungsorgane an erster Stelle. Erschreckliche Kindersterblichkeit 
Prophylaxis. Blatternepidemien. Langlebigkeit. — Volksbewegung. — 
Verbrechen: Der betrunkene Róto. Asalto und Salteo. 95,66 Mordę 
auf 100000 Einwohner. 2,3 Prozent der Bevólkerung passiert die 
Gefangnisse und Zuchthauser. Eine traurige Statistik. Das Volk 
verteidigt die Obeltater. Der ,Infeliz‘. Vollzug der Todesstrafe. — 
Das Erdbeben vom 16. August 1906: Verlauf und Wirkung in Santiago 

und Valparaiso. Seine Ursachen nach Santiaguiner Zeitungen.

Das chilenische Klima wird gemaBigt durch die im siid- 
lichen Eismeer geborene, die pazifische Kiiste bespiilende 
Humboldtstrómung. Die im Norden und sommers auch im 
Zentrum vorherrschenden trockenen Siidwinde sind die Ur- 
sache der regenarmen bis regenlosenGebiete Nordchiles und 
des trockenen Sommers der mittleren Provinzen, wahrend 
den winters und im Siiden vorwaltenden feuchten Nord- 
westwinden die Winterregen Mittelchiles und das nieder- 
schlagreiche Klima der siidlichen Territorien ihr Dasein 
verdanken. Die Anden verursachen die starkę nachtliche 
Abkiihlung. Trotz der geringen Breite des Landes bahnen 
sich im Innem die Eigentiimlichkeiten eines kontinentalen 
Klimas an: heiBer Sommer, kiihler Winter, tiber den 
Riickgang der Temperaturen und die Zunahme der Nieder- 
schlage von Nord nach Siid, mit denen eine stete Ver- 
mehrung der Regentage (Calera: 2 — Puerto Montt: 207) 
Hand in Hand geht, unterrichtet unsere Zusammenstellung.



(Nach dem Statistical Abstract 
von 1918) Breite

Hóhe 
in 
m

Temperaturen C“ Relative 
Feuch- 
tigkeit

Nieder- 
schlage 

mm
M i t t 1 e r e A b 8 o I u t e Tagliche 

Schwan- 
kungenJahres- Januar- Juli- hbchste niedrigste

Orte der Kiiste
Arica................................... 18° 28' 5 18,3 22,0 14,1 25,2 8,2 5,6 71 0,0
Iquique.............................. 20° 12' 9 17,6 21,7 13,8 28,8 8,0 7,6 77 1,5Talrtal.................................. 25’25' 30 16,8 21,0 13,7 30,0 8,2 8,2 67 9,8Caldera............................. 27’03' 28 15,1 18,8 11,7 24,0 5.8 5,4 77 1^2Coquimbo........................ 29° 56' 27 14,0 17,4 10,8 22,4 4,5 7,2 79 130 jO
Valparaiso......................... 33’01' 41 13,6 17,3 9.9 30,5 2,4 8,7 72 544jl
Punta Carranza .... 35’36' 30 12,0 14,5 8,9 22,4 1,0 7,6 85 718,3Valdiivia............................. 39° 48' 15 12,0 16,6 8,0 29,4 -0,8 9,4 80 2710j0
Puerto Montt.................... 41° 28' 5 11,7 15,6 8,1 25,0 0,0 8,6 87 2184,0Melinca............................. 43° 54' 5 10,2 13,2 7,8 22,1 0,0 6,5 3347,3Punta Arenas.................... 53°10' 4 7,1 10,6 2,9 25,0 -5,0 7,6 69 463j8

Orte des Innern
Copiapó.............................
Los Andes.........................

27’21' 370 16,0 20,2 12,0 70 17,2
32’50' 816 15,3 21.5 8,6 34,5 -1,0 17,9 59 365j4Santiago............................. 33’27' 520 13,8 20,0 7,7 34,7 —0,8 15,8 69 366,6Rancagua......................... 34’10' 500 14,0 21,5 8,8 34,5 -9,0 13,8 74 369,0Talca.................................. 35’26' 107 14,1 21,6 6,6 36,6 —3,0 14,9 71 664,7Concepción........................

Contulmo........................
36’50' 15 13,3 18,1 9,6 36,0 —1,0 11,1 79 1321,1
38’02' 50 12,0 16,6 7.7 31,0 -2$ 12,5 79 1889,6Temuco............................. 38’45' 112 H,1 16,0 5,8 35,6 -4,4 11,1 67 1314,0

Stationen der Anden
Refresco............................. 25’19' 1850 14,6 18,4 12,6 31,8 -2,0 17,6 2,4
El Teniente........................ 34’06* 2134 9,5 14,0 4,6 22,5 -6,5 8,7 1132^6
Lonquimai......................... 38’26' 970 7,8 14,4 -0,3 37,2 -17,4 15,9 75 2152j5
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Das Klima Mittelchiles gehórt zu den sogenannten 
paradiesischen, an denen bekanntlich Sudamerika be- 
sonders reich ist. Es bezauberte Darwin, der den 
heiteren chilenischen Himmel Mitte August 1834 bei 
Valparaiso und Quillóta kennenlemte und dort helle Vor- 
fruhlingstage genoB. Indessen werden wir erfahren, daB 
ein angenehmes Klima keineswegs ein ganz einwandfreies 
zu sein braucht.

Die durchschnittliche Schattentemperatur betragt in 
Santiago 13,66°, aber dieses Mittel resultiert aus weit 
entfernten Zahlen, denn die enormen Auf- und Abstiege, 
welche das Thermometer im Verlaufe jeder 24 Stunden 
ausfiihrt, sind so recht eigentlich das Charakteristische. 
HeiBe Tage, kalte Nachte; zumal im Sommer,

Eine der hóchsten Schattentemperaturen wurde am 
31.Januar 1902 mit 34,2° beobachtet, eine ungewóhnlich 
hohe in der Sonne am 14. Januar 1901 mit 56°. Der 
niedrigste Thermometerstand — 7 Grad unter Nuli — 
ist aus dem August 1899 bekannt. Die gróBte Schwankung 
der Quecksilbersaule betrug also im Verlauf der letzten 
Jahrzehnte 41“ bzw. 63°.

Die mittleren Monatstemperaturen und 
die Yerteilung der Regen und Fróste sind folgende:

Santiago Mittlere
Monatstemperaturen Regen Fróste Relative

Feuchtigkeit
1911

Monate
Geschiifztes 

Thermometer 
C°

Ungeschiitztes 
Thermometer 

C°
mm Anzahl “l»

Januar . . 19,91 27,06 0,67 59
Februar . . 18,79 25.09 1.93 — 65
Marz . . . 16,62 23,0 4,97 72
April . . . 13,19 20,3 15,11 1,6 72
Mai . . . 10,06 15,7 51,82 6,4 85
Juni . . . 7,85 11,9 73,53 9,0 82
Juli . . . 7,88 11,1 84,50 8,8 80
August . . 9 11,6 64,48 5,8 77
September . 11,43 17,4 33,30 1.9 73
Oktober. . 13,57 19,3 14,72 0,4 64
November . 16,59 23,9 5,84 0,2 58
Dezember ' 
Jahresmittel

19,07
13,66

27,1
1Q45 Jahres 
’meng

5,14
-e 356,07 34,1 M

56
ittel 70
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Im Jahr es dur c h s chnit t erfreut sich Santiago 
180 wolkenloser Tage und 84 halbbewólkter. 40 Małe 
wird Nebel beobachtet, 34 Małe stellen sich Fróste ein, 
an 47 Tagen regnet es oder rieseln die Garuas genannten 
nassenden Nebel und 203mal fallt Tau. Der Wasser- 
messer zeigt im Jahresmittel 356 mm. 22 Małe bebt die 
Erde erheblicher.

Die Jahre verhalten sich, namentlich was den Regen 
anbetrifft, sehr verschieden. 1903 z. B. brachte nur 
33 Regentage und die Wassersaule erreichte nur 195 mm; 
1900 schwoll sie in 53 auf 819,5 mm an. Damals folgten 
sich im Juli die Regentage fast ohne Unterbrechung. Die 
trockensten Monate sind Dezember bis Februar. Ein 
Januarregen gilt geradezu ais Wunder. Die Regenzeit 
beginnt meistens im Mai, verstarkt sich im Juni und 
erreicht ihren Hohepunkt im Juli, um bereits in der 
zweiten Halfte des August wieder erheblich abzuflauen. 
Den September kennzeichnet unser Aprilwetter. Es gab 
Jahre, wo wahrend der Halfte der Monate kein Tropfen 
Regen fiel, wie z. B, 1901, in dem Januar, Februar, April 
und September, November, Dezember absolut trocken 
geblieben sind, und andere, wo der Regen bis Juli auf 
sich warten lieB, so daB das entriistete Volk den dafiir 
verantwortlichen Schutzheiligen in den Brunnen warf, um 
ihn aus seiner Pflichtvergessenheit zu erwecken.

Eine Eigentumlichkeit ist die geringe Bewegung der 
Luft. Sturme sind auBerst selten. Im Fruhling, September 
und Oktober hindurch, weht eine starkere Brise; das ist 
die Zeit, in der alle Welt Drachen steigen laBt. AuBer- 
dem befremdet die Seltenheit der G e w i 11 e r. Es gibt 
Jahre, in denen es iiberhaupt zu keinen elektrischen Ent- 
ladungen kommt, wie 1903; solche wie 1902 mit 12 Ge- 
wittem sind eine Ausnahme, denn im Mittel soli jedes 
Jahr nur 3 haben. Hervorragend merkwiirdig erscheint 
es ferner, daB die Gewitter vornehmlich in die Winter- 
und Fruhlingsmonate fallen, besonders August bis Oktober, 
und sich oft in wenigen, meistens 2 oder 3 Blitzen und 
Donnern schon am Yormittag erschopfen. Aber an 
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manchen Tagen sieht man es stundenlang in den Anden 
wetterleuchten.

Das Gefahrliche des Santiaguiner Klimas und auch 
im wesentlichen des chilenischen Langstales tritt erst 
unverschleiert hervor, wenn wir die Tages- und Nacht- 
temperaturen ins Auge fassen. Ich will mich dabei auf 
das Jahr 1911 beschranken — denn diese elementaren 
Verhaltnisse bleiben sich ziemlich gleich — und nur jene 
Temperaturen beriicksichtigen, die das geschiitzte Thermo- 
meter registrierte, die beiden Tage mit den hóchsten und 
niedersten Temperaturen eines jeden Monats bringend, 
zugleich aber das korrespondierende Minimum und 
Maximum desselben Tages hinzuftigend, und schliefilich 
die Differenz.

Santiago 1911 
Instituto 
Meteoro- 

lojico

I II Differenz C°

Maximum
(2—3p.m.)

C°
Datum

Minimum 
desselben 

Tages 
(5—6 a. m.) 

C°

Minimum
(2—3p.m.)

C°
Datum

Maximum 
desselben 

Tages 
(5—6 a. m.) 

C°

I II

Januar . . 33,0 (12) 11,0 8,1 (11) 28,9 22,0 20,8
Februar . . 34,0 (9) 9,1 7,4 (26) 25,2 24,9 17,8
Marz . . . 28,5 (3) 7,8 6,3 (16) 22,0 20,7 15,7
April . . . 32,0 (19) 4,0 1,9 (6) 24,2 28,0 22,3
Mai . . . 23,4 (17) 6,5 2,0 (31) 16,4 16,9 14,4
Juni . . . 22,0 (21) 2,2 -2,2 (19) 11,5 19,8 13,7
Juli. . . . 23,7 (9) 3,8 -1,9 (24) 17,8 19,9 19,7
August . . 24,0 (13) 5,0 -3,4 (5) 12,3 19,0 15,7
September . 23,9 (9) 3,4 0,0 (5) 15,0 20,5 15,0
Oktober . 29,7 (20) 5,3 0,0 (4) 17,8 24,4 17,8
November 30,6 (29) 7,7 6,2 (2) 24,5 22,9 18,3
Dezember 32,0 (8) 11,0 4,5 (19) 24,5 21,0 20,0

Nunmehr werden wir, Maximum und Minimum ver- 
gleichend, inne, daB die Temperaturdifferenzen 
innerhalb 24 Stunden zwischen 20° und 30° betragen, und 
wir diirfen hinzufiigen, daB sie von Dezember bis April 
nur voriibergehend unter 200 sinken. Am haufigsten und 
meisten nahem sich Maximum und Minimum an den 
Regentagen des Juni und Juli, aber ein Tag, wo sie nur 
1,5° auseinanderliegen (15. Juli 1904 Max.: 7°, Min.: 5,5°), 
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ist sehr selten. Dem brusken nachtlichen Warmeverlust 
stehen starkę Umschlage von Tag zu Tag an der Seite, 
namentlich von Mitte August bis Ende November.

Der mittlere Barometer stand Santiagos betragt 
715,05; 1902 wurde am 20. Juli der geringste Luftdruck 
(705,24) und am 16. August der hóchste (726,55) beob- 
achtet, Extreme, die seit 1860 nicht iibertroffen worden 
sind.

Die Luft des Santiaguiner Himmels besitzt in den 
hóheren Schichten eine wunderbare Klarheit. Die 
Dammerung verrinnt, von prachtvollen Himmelsfarbungen 
begleitet, schnell. Der Ather ist haufig derart gold- und 
feuererfiillt, dafi die uns zugewandten Ostabhange jener 
Berge, hinter welchen die Sonne verschwindet, nach- 
traglich in warmen Tónen ergltihen.

Von den Win d en sind im Jahresmittel 522 Siidwest- 
oder Westwinde und 112 Nordwester. Im Sommer 
herrschen die aus Siiden kommenden, im Winter die 
nórdlichen vor. Die Nordwester sind Regenwinde; aber 
sie bringen nur die Feuchtigkeit; daB dieselbe sich kon- 
densiert und ais Regen niederkommt, dazu bedarf es eines 
Siidwindes, der erkaltend in die Dunstmassen hineinfahrt. 
Man beobachtet fast stets, daB der Regen erst mit 
steigendem Barometer anhebt, und in den Stunden, in 
welchen es heftig gieBt, kann man die Vorwartsbewegung 
der Nadel des Aneroids fast mit den Augen verfolgen. 
Der Wind legt im Jahresmittel in 24 Stunden 90,5 km 
zuriick, seine Schnelligkeit sinkt gelegentlich auf 30 und 
erhebt sich selten iiber 150, nur ausnahmsweise wachst 
sie derartig, daB er 50 bis 90 km in der Stunde durcheilt, 
zum Sturme anschwellend; z. B. im Jahre 1901 gar nicht, 
1902 viermal (Juni, Juli, August) und 1903 nur einmal 
(Juni).

Die mittlere relative Feuchtigkeit betragt 
73,5 Prozent. Im Sommer ist die Luft so wasserarm, daB 
ein langeres Wort wahrend des Schreibens trocknet, im 
Winter hat man gegen das Verschimmeln zu kampfen. 
Hagel und Schnee (der sofort schmilzt) kommen nur ganz 
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ausnahmsweise vor. Ich habe in Santiago nur einmal in 
8 Jahren ein Schlackerwetter erlebt.

Das Sommerwetter zeichnet sich durch groBe Be- 
standigkeit aus, Tag fiir Tag gliihende Sonne, trockene 
Hitze, Das Firmament verharrt Woche um Woche absolut 
wolkenlos in reinster Blaue.

Die starken Temperaturschwankungen bleiben natur- 
gemaB nicht ohne Folgen fiir die Atmungsorgane, Winters 
und sommers wird man zwischen 7 und 8 Uhr morgens 
ein fórmliches Konzert der hustenden, rauspernden, 
riilpsenden und expektorierenden Nachbarschaft hóren, 
und man selbst wird nach wenigen Jahren einstimmen ais 
Opfer einer Bronchitis. Die riistigsten Personen jeden 
Alters sind ihr tributpflichtig, Aber auch ernsteren 
Lungen- und Kehlkopfleiden ebnet das Klima die Wege 
in Verbindung mit dem ungeheuren Staub und dem tuber- 
kulós verseuchten Vieh, 1901 wurden in Santiago, dessen 
Bevólkerung man damals auf 330 000 schatzte (was wesent- 
lich zu hoch war), 11795 Todesfalle angemeldet, Die 
Todesursache war bei 2716 Lungenentziindung und Bron
chitis und bei 1402 Tuberkulose, Gleichwohl betont 
Westenhoffer, daB die Tuberkulose, wenigstens in San
tiago, mehr in Form einer akuten Infektionskrankheit 
auftritt, daB sie sicherlich soviel Menschenleben ais in 
Europa koste, aber nicht halb soviel Personen von ihr 
befallen wurden, Auch vermifite er die ais ,habitus 
phtisicus' bekannte Toraxform und folgert ein verhaltnis- 
maBig junges Bestehen der Krankheit fiir Chile, Nach 
Martin sind ihre verschiedenen Formen im Siiden (z. B. 
auf Chiloe und den kleineren Inseln) haufiger ais im 
Norden,

Die heiBe Zeit mit ihrem Reichtum an Friichten 
erhóht wesentlich die Erkrankungen des Darmes, vor- 
ziiglich an Dysenterie, Hygienische Mangel sind auch fiir 
die Beharrlichkeit typhóser Fieber verantwortlich zu 
machen, welche den Auslander mehr ais den Chilenen 
bedrohen. Der Krebs ist ziemlich haufig, ebenso der an 
und fiir sich harmlose Kropf, nicht minder Echinokokkus- 
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erkrankungen und Milzbrandinfektionen. Dagegen ist die 
Kulturkrankheit unserer Zeit, die Arteriosklerose, fast 
unbekannt, und die gefahrlichste Geschlechtskrankheit, 
die Syphilis, zieht bei den Chilenen, im Gegensatz zu den 
Auslandern und dereń Abkómmlingen, selten Paralyse und 
Riickenmarksschwindsucht nach sich. Lepra, in Argen- 
tinien verbreitet, kommt in Chile nicht vor, ebensowenig 
das Gelbe Fieber. Die Malaria beschrankt sich auf Tacna. 
Leider fordem aber die Blattern — Viruela — standig 
Opfer und schwellen in manchen Jahren zu das Leben hin- 
mordenden Epidemien an.

Von den 11795 in Santiago 1901 registrierten Todes- 
fallen betrafen iiber 3900 Sauglinge bis zu einem Jahr 
und etwa 1400 ein- bis funfjahrige Kinder. Zwischen fiinf 
und zehn sind es kaum 500; es ist das Lebensalter der 
geringsten Sterblichkeit, die sich nunmehr wieder erhóht 
und bei dem Alter von 20 bis 30 nahe an 1000, bei 30 bis 
40 an 1200 hinanreicht, um alsdann abermals zu fallen. 
Die Tuberkulose veranlaBt das erneute Anwachsen. Unter 
dem jugendlichsten Nachwuchse raumen Keuchhusten und 
Brechdurchfall schrecklich auf. Auch die Masern fordem 
viele Opfer.

1901 kamen also in der Hauptstadt 38,4 Beerdi- 
gungen auf 1000 Einwohner, 1900 sogar 50°/oo. Nur aus- 
nahmsweise iibertrifft die Zahl der Geburten jene der 
Todesfalle. 1901 ergaben letztere ein Mehr von 1107 und 
1900 sogar von 4385, und da handelt es sich um normale 
Jahre, nicht um solche wie 1905 und 1906, wo die 
Schwarzen Blattern die Republik durchzogen und viele 
Tausende hinmahten. Die Sterblichkeit steigt in den 
Sommermonaten und erreicht ihren Hóhepunkt im 
Dezember und Januar. Im Winter geht sie auffallend 
zurtick, April bis Juli diirfte die giinstigste Zeit sein. 
Dieser Rhythmus wird durch die sich je nach der Jahres- 
zeit iiberaus verschieden verhaltende Mortalitat der 
Kleinsten bedingt.

Die groBe Kindersterblichkeit ist eine der 
traurigsten Erscheinungen unter den vielen beklagens- 

Burger, Acht Lehr- und Wanderjahre in Chile. 22 
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werten in Chile. Mehr ais ein Drittel (34,6 Prozent) aller 
Todesfalle betrifft in Santiago Sauglinge bis zu einem 
Jahr. In Talcahuano sogar 46 Prozent. Dagegen im 
Norden und Siiden, entfernt von der typisch chilenischen 
EinfluBsphare, bessert sich, wie so manches andere, auch 
dieses Ubel. In der Botschaft, mit welcher der Prasident 
am 1. Juni 1904 den Kongrefi eróffiiete, wurde hervor- 
gehoben, daB die Kindersterblichkeit in der gesamten 
Republik von 75 Prozent aller Todesfalle auf 50 Prozent 
gesunken sei. Das enthiillt noch Argeres, ais wir, dem 
.Boletin de Hijiene* folgend, berichteten. In Santiago 
beobachtete man 1903 den niedrigsten Stand der Kinder
sterblichkeit im Juli (26,8 Pr oz.), der sich bis September 
(28,3 Proz.) allmahlich und im Oktober (36,9 Proz.) 
gewaltig verschlechterte, um im Dezember mit 44,6 Proz. 
zu kulminieren, sehr langsam bis Februar (39,6 Proz.), 
schneller im Marz (35 Proz.) und am jahesten im April 
auf 28,5 Prozent zu fallen.

Die groBe Hitze, die Friichtezeit, die haufige tlber- 
schwemmung der StraBen durch die Kloaken sind die 
Ursachen, weshalb der chilenische Somnjer ein Vernichter 
des kindlichen Lebens ist.

Von der Art, wie man in Chiles Hauptstadt, dem 
Zentrum chilenischer Kultur und Wissenschaft, gegen 
Krankheit und Sterben ankampft, bekommt man einen 
Begriff bei der Behandlung der Tollwut. Nicht etwa, daB 
man das Ubel an der Wurzel anfafite: der Legion von 
Hunden zu Leibe rtickte, Leine und Maulkorb einfuhrte, 
kurz, prophylaktische Mafiregeln ergriffe, nein, der Ge- 
bissene wird geimpft, und so impft man jahrlich zwischen 
300 und 400!

Genau so ohnmachtig steht man den Pocken gegen- 
uber, welche den Europaern bald nach der Konąuista 
folgten. Man verschwendet jahrlich Unsummen fur Des- 
infektion, kann sich aber nicht entschlieBen, Impfzwang 
einzufuhren, weil das gegen die personliche Frei- 
heit geht, wie die Konservativ-Klerikalen behaupten! 
Dabei sind von 1879 bis 1902 56 498 Personen von den 
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Blattem hingerafft, eine Zahl, die sich nach der Epidemie 
von 1904 bis 1906 — sie wiitete 1905 am fiirchterlichsten 
in Valparaiso — um etwa 15 000 erhóht hat. So erlagen 
im Bereich der Republik im Jahre 1880 7254, 1886 7341 
und 1890 bis 1892, wo sie von den Revolutionsheeren ver- 
breitet wurden, 17 000 Personen. 1904 starben in Santiago 
allein im Lazarette 792 an dieser Seuche, namlich 
53,6 Prozent der Erkrankten, und in der ganzen Republik 
1678; viele der Gesundenden verloren das Augenlicht. 
Aber das war erst der Vorlaufer. In den Wochen der 
hóchsten Not, im Juni 1905, lieB die Regierung zahlreiche 
Schiiler der Escuela de Medicina nach Valparaiso trans- 
portieren, um mit dem Geistlichen voran (ais der Person 
der hóchsten Autoritat!) zu impfen, was nur stillhalten 
wollte; aber die Leute flohen zu Hunderten vor solcher 
plótzlichen und befremdlichen Nachstenliebe, trotzdem 
jeder Geimpfte ein Los fur eine Lotterie 
zur Belohnung bekam! Vom 1. Januar bis August 
1905 wurden in Santiago 1200 Blatternerkrankungen an- 
gemeldet und in Valparaiso 10000. 1909 schatzte man die 
Zahl der Blatternkranken allein in Santiago auf 8000 bis 
10000, und 1913 raffte sie 1687 Personen,. davon 748 in 
der Hauptstadt, hin. In den Salpeterhafen erscheint von 
Zeit zu Zeit die Beulenpest. 1886 bis 1888 wiitete die 
Cholera, welche iiber den UspallatapaB eingeschleppt 
wurde.

Fassen wir zum Schlufi, das Gesamtgebiet der 
Republik beriicksichtigend, die Haupttodesursachen zu- 
sammen, so ergibt sich fur 1916 folgendes Bild:

Typhus ..................
Auf 1000 Todesfaile 
15,31 Kinderkrampf . . .

Auf 1000 Todesfaile
37,2 (unter 1 Jahr)

Influenza.............. 32,08 Herzerkrankungen . 44,24
Keuchhusten .... 25,19(1—9. Lebens- Lungenentziindung . 149,85

jahr) Bronchial-Pneumonie 14,20
Krebs...................... 13,37 Diarrhóen .............. 51,2 (1.-9. Lebens-
Hirnhautentziindung 30,64 (1.—9. Lebens- jahr)

Haemorhajia cerebral
jahr)

25,31 (unter 1 Jahr)
Angeborene Sch wachę 90,74 (unter 1 Jahr)

Wie in anderen Landem tiefer Kultur, ich erinnere 
an die Balkanstaaten, kontrastiert auch in Chile mit der

22* 
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ungeheuren Kindersterblichkeit iiberraschende Lang-
I e b i g k e i t. Gelegentlich des Zensus von 1854 wurden 
bei einer Bevólkerung von 1,5 Millionen 588 Personen 
namentlich aufgefiihrt, welche das 100. Jahr iiberschritten 
hatten. Die alteste war 134 Jahre alt. (Ochsenius.) 1907 
sind von 90jahrigen und Hóherbetagten 1465 gezahlt 
worden.

Krankheit und Elend meiden in Chile die StraBe. Am 
haufigsten begegnet man Blinden. Die Jugend macht einen 
robusten, wohlgenahrten Eindruck. Unsere Kinder sind 
im allgemeinen zierlicher. Zweifellos spielt hier die Aus- 
lese eine Rolle: der Saugling, welcher chilenische Des- 
hygiene und Verwahrlosung iiberstanden hat, muB kern- 
gesund sein und sich infolgedessen besonders stark und 
kraftvoll entwickeln.

Die Chilenen heiraten — wenn sie diesen Schritt 
tun — friihzeitig. In Santiago wurden 1901 1428 Ehen 
geschlossen, 1902 1336, im allgemeinen sind es 4°/oo. Die 
Zahl der lebend Geborenen halt sich zwischen 10 000 und
II 000. Die Knaben iiberwiegen um knapp 200. Die Tot- 
geburten machten 1903 5,4 Prozent aus. Die legitimen 
Kinder erreichten im selben Jahre 49,72 Prozent, also 
nicht einmal die Halfte der insgesamt lebend Geborenen. 
Eine nicht geringe Anzahl lebt namlich im Konkubinat, in 
welchem sie aber vielfach treuer zusammenhalten ais in 
der rechtlichen Ehe.

* *
*

In den letzten Jahrzehnten haben die Stadte auBer- 
ordentlich durch Zuzug vom Lande zugenommen. San
tiago und Valparaiso beherbergen tiber 1/o der Bevólkerung. 
Rechnen wir die Ortschaften bis zu 1000 Seelen ais Stadte, 
so gehórt heute mehr ais 4/io zur stadtischen Bewohner- 
schaft gegen 1la um 1875. Zurzeit gibt es 32 Stadte mit 
mehr ais 10 000 Einwohnern, 13 mit mehr ais 20 000, 
neun uberschritten 30 000 und sechs 40 000. GroBstadte 
sind Santiago mit iiber 400 000 und Valparaiso mit nahezu 
208 000 Seelen geworden.
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Von Dórfem in unserem Sinne kann im allgemeinen 
nicht die Rede sein. Wenn gleichwohl den 213 Stadten 
an 5000 dorfliche Gemeinwesen mit 1)4 Millionen Be- 
wohnern gegenubergestellt werden, so versteht man 
darunter weitzerstreute Siedelungen, welche aus poli- 
tischen Griinden zu Comunas rurales zusammengefaBt 
wurden.

EheschlieBungen, Geburten und Todesfalle 
im Gesamtgebiet der Republik.

Provinzen

1913—17 wurden ermittelt 
auf 1000 Einwohner:

1917 
waren 

unehelich 
von 

1000 
Geborenen

Ehe
schlieBungen Geburten

Todesfalle 
im 

allgemeinen

Todesfalle 
von Kindern 

unter 
einem Jahr

Tacna.................... 7,6 37,2 34,6 9,0 428
Tarapaca . . . 5,1 27,2 26,5 6,7 423
Autofagasta. . . 5,7 32,9 26,1 8,2 435
Atacama .... 4,0 36,0 24,3 6,9 554
Coquimbo . . . 4,0 39,0 26,5 8,8 556
Aconcagua . . . 4,5 36,7 24,7 8,6 457
Valparaiso . . . 6,1 36,2 29,5 10,2 409
Santiago .... 6,6 38,1 34,6 12,9 428
O’Higgins . . . 4,7 38,6 26,8 11,1 386
Colchagua . . . 5,6 39,1 27,1 10,2 205
Curicó .... 4,5 37,2 26,0 . 9,3 315
Talca.................... 5,1 41,4 33,3 12,5 363
Maule.................... 5,8 41,6 25.1 8,4 300
Linares .... 5,6 3$,8 28,3 10,6 324
Nubie . . . . . 5,6 38,7 28,2 10,9 336
Concepdón . . . 5,6 42,3 31,4 11,2 437
Arauco .... 5,2 38,1 24,5 11,3 387
BioBio .... 5,9 40,1 25,6 10,3 379
Malleco .... 6,6 38,4 25,4 10,6 300
Cautin.................... 4,7 34,7 21,3 7,6 354
Valdivia .... 5,4 39,5 20,7 7,4 384
Llanquihue . . . 4,0 41,5 22,2 8.8 485
Chiloe .... 5,1 41,0 24,0 8,9 261
T. Magallanes . . 8,5 41,8 18,4 5,8 206
Im Miftel . . . | 5,5 38,1 27,9 10,0 391

61 Personen starben 1901 in Santiago an plótzlicher 
Alkoholvergiftung und 22 543, darunter 2335 Frauen, 
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wurden 1902 wegen óffentlicher, argerniserregender 
Trunkenheit in Haft genommen. Unter ihnen befanden 
sich nur 596 Auslander. Die Trunkenbolde gehóren durch- 
weg der Roteria an; nur 10 464 konnten schreiben und 
lesen, 393 wenigstens lesen, aber 11 686 weder das eine 
noch das andere.

Die Gier nach der Kneipe steigt am hóchsten im 
Herbst (Marz bis Mai), der Zeit der Chicha, des Wein- 
mostes, und sinkt im Winter. Die Besinnungslosen werden 
von der Polizei mittels Tragbahre in das Cuartel (Polizei- 
revier) geschafft, diejenigen, welche noch aufzuriitteln sind, 
an den Sattel eines berittenen Schutzmannes gekniipft und 
fortgeschleift. Derartige Schauspiele kann man tagtaglich 
genieBen, die sich gelegentlich wesentlich beleben, wenn 
die Frau oder das Kebsweib ihren Gemahl, mit reichlicher 
Unterstiitzung des Volkes, den Pacos (Schimpfname fiir 
Polizisten) entreiBen will.

Alkohol und Kriminalitat sind auch in Chile treue 
Gefahrten, Aber in wenigen Landem haben es die 
Damonen der berauschenden Getranke so leicht, den Ver- 
fiihrer zu spielen, ais im ,Letzten Winkel der Welt‘, wo 
die Bevólkerung dem Verbrecher wie einer fastnachtlichen 
Ausschweifung entgegentaumelt. Wir diirfen von jenen 
Bestien nicht zimperlich schweigen, an denen Chile so 
reich ist, die morden, um zu morden, nur aus Lust am 
Blut. Der chilenische Roto gehórt unter den zweibeinigen 
Raubtieren der Schópfung zu den gefahrlichsten (Midden- 
dorf). „Wehe dem, der sich einen Chilenen zum Feind 
gemacht hat, zumal einen aus der Hefe des Volkes; furcht- 
bare Bluttaten mit entsetzlichen Verstiimmelungen er- 
zahlen von der Wildheit des chilenischen Blutrausches.** 
(Oberpfarrer Ende.)

In der Calle Puente reiht sich Chicheria an Chicheria. 
Eines Tages stiirzte aus einer ein Mensch und rannte einem 
alteren Herrn das Messer in den Leib. Vor den Richter 
gebracht, wurde der Verbrecher verhórt, was er mit dem 
Herrn gehabt habe. „Nichtsl" — „Nichts?" fragt der 
Richter. „Wer war denn der Herr?" Er kannte ihn nicht. 
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„Aber warum rannten Sie ihm denn das Messer in den 
Baućh?" Antwort: „Porque me lo dió la gana!" „Weil es 
mir Spad machte!“ .... In San Vincente, einem kleinen 
Seebade bei Concepción, machte ein Roto morgens um 
8 Uhr die Wette um eine Rundę Chicha, er wolle den 
ersten, der ihm beim Verlassen des Ausschanks begegne, 
niederstechen. Ein Knabe, der mit Medizin aus der 
Apotheke kam, war das Opfer!

Ubrigens hat der Roto den Alkohol nicht nótig, sich 
zum Yerbrecher aufzuschwingen, er ist dazu geboren. 
Betrachten wir einmal eine amtliche Listę auf die U r - 
sachen hin, welche die Leute in vorlaufigen Polizei- 
gewahrsam fiihrten. Wir lernen dabei auch ihre Speziali- 
taten kennen. Mir liegt eine Aufzeichnung vom Dezember 
1904 vor. Also im Weihnachtsmonate, in Chile der erste 
Sommermonat, in dem die Luft noch angenehm ist, wurden 
in Santiago eingesperrt: 50 wegen Asalto, d. h. Uber- 
fall. Man asalteart jemanden am liebsten zu mehreren. 
Ein beliebter Trick besteht darin, den Angriff auf einer 
Briicke zu bewerkstelligen und das Opfer in das tiefe 
Flufibett des Mapocho (wo es ausgetrocknet ist) zu werfen, 
alsdann nachzuklettern und ihm alles, selbst das Hemd, 
zu nehmen. Mit einigen Kieselsteinschlagen wird es be- 
taubt, wenn das nicht schon der Sturz besorgte. 64 wegen 
einfachen Raubes, Unterscheidet sich dadurch vom 
Asalto, daB man das Opfer nicht betaubt und ihm auch 
sonst nichts zuleide tut, wenn es still halt. 3 wegen Ver- 
dachts des S a 11 e o. Der Salteo kommt seltener in der 
Stadt, dagegen ganz allgemein auf dem Lande zur Aus- 
fiihrung. Eine Rauberbande, meist mit geschwarzten Ge- 
sichtem, stiirmt ein Landgut. Dabei werden nach Art der 
rómischen Widder die Torę mit schwebenden Baum- 
stammen berannt und erbrochen, Man dringt, wie im Ge- 
fecht, mit Feuerwaffen vor. Diese etwas umstandlichen 
und einen gróBeren Apparat erfordernden Raubereien 
sind dennoch uberaus beliebt und ungemein haufig. 44 
wegen schweren Diebstahls, bei dem Tiiren und Schlósser 
gesprengt werden muBten. 19 wegen Beraubungs- 
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yersuches. Je 1 wegen Mordes und Kindesmordes und 
2 wegen Mordversuches. 762 wegen leichten Diebstahls. 
15 wegen Verdachts der Brandstiftung und 3 wegen ver- 
suchter usf.

Kurz, insgesamt wurden im Christmond 1904 in der 
Hauptstadt 3072 von der Polizei wegen der aufgeftihrten 
und anderer Ubeltaten eingefangen. Aber das diirfte nicht 
ein Drittel, vielleicht nicht ein Viertel der Tater jener im 
gleichen Zeitraum wirklich vorgekommenen Vergehen und 
Verbrechen sein, denn Mórder und Rauber werden nur 
selten gefangen und die Diebe im allgemeinen nicht an- 
gezeigt. Welchem Geschaftsmann oder Hausherrn wiirde 
es einfallen, einen ungetreuen Dienstboten oder Ange- 
stellten dem Gericht zu iiberliefern? Er verlauft mehr 
Zeit und Stiefelsohlen, ais dabei herauskommt.

Nach einer Statistik, welche ich einer Landeszeitung 
entnehme, werden in Chile jahrlich 850 Personen 
ermordet, d. h. von 100000 Einwohnern verlieren 
28,33 ihr Leben durch Verbrecherhand, wahrend in 
Deutschland nach demselben Artikel das gleiche Ver- 
haltnis 1,25 und in England nur 1 ist. In Wirklichkeit ware 
Chile gliicklich, wenn es eine solch niedrige Zahl hatte 
wie 850; indes wurden, wie amtlich feststeht, 1902 1032 
und 1904 1008 Individuen ais Mórder festgenommen, so 
daB sich die Verhaltnisziffer auf 30 erhebt. Leider ist 
sie indes sehr viel hóher, denn wie viele Verbrecher ent- 
schliipfen dem Arme der Gerechtigkeit in diesem dunn 
bevólkerten, gebirgigen und groBen Lande mit der so 
nahen Grenze, den leichten Lebensbedingungen und dem 
perversen Volke, das den gemeinsten Ubeltater aus Angst 
oder Vorurteil verbirgt. Man meint, daB t agi ich 
30 Mordtaten sich ereignen; vielleicht diirfte das etwas 
zu hoch gegriffen sein, aber ohne Frage sind es im Jahre 
nicht etwa Hunderte, sondern Tausende. In der Tat, der 
,Mer curio' vom 20. Mai 1902 schrieb in besserer Er- 
kenntnis, der Beweis sei erbracht, daB die Ziffer der 
jahrlichen Mordę in Chile 2900 (und nicht 850) 
betrage und die Proportion 95,66 auf 100 000 (anstatt 
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28,33) sei. Er fiigte hinzu: „Kein europaischer Staat kann 
uns diese traurige Suprematie bestreiten, mehr, wir be- 
sitzen sogar einen solchen Uberschufi, um in siegreichen 
Wettbewerb mit irgendwelchem asiatischen oder afrika- 
nischen Lande zu tretem"

Wann entfaltet man je eines der Santiaguiner Morgen- 
blatter, ohne von mehreren raschen, frivolen Mordtaten 
nur im Weichbilde der Stadt zu lesen? Wann gingen aber 
drei Tage voriiber, ohne daB sie nicht einen besonders 
sensationellen Mord zu beschreiben hatten, etwa wie das 
Opfer gebunden auf einen Stuhl gesetzt, mit Petroleum 
iibergossen und dann angeziindet wurde — Schauertaten, 
wie sie mehrfach hintereinander aus Rengo heriiber- 
hallten — oder wie ein Landeskind aus ,Familie* das ent- 
setzliche Schicksal ereilt hat, von seinem eigenen Diener 
erdrosselt zu werden, oder wie zu grausiger Rache ein 
ungliickliches Menschenkind in einen Hinterhalt gelockt 
und dort gesteinigt wurde. Man kónnte einwerfen, uberall 
kommen rohe Verbrechen vor, gewiB, aber bei weitem 
nicht in jener Fiille und zynischen ScheuBlichkeit wie in 
Chile. Der chilenische Roto belustigt sich, wenn er 
mordet, er schlachtet mit derselben Wollust ab, wie seine 
Vater die Gefangenen verstiimmelten und tóteten.

Man mache sich nun ein Bild, wie sich diese Horden 
bei einem Feldzuge in Feindesland verhalten! Man wird 
den peruanischen Schilderungen, denen ich oft auf meinen 
Fahrten an der Kiiste zuerst mit unglaubigem Entsetzen 
lauschte, schliefilich kaum mehr widersprechen. — Ais ich 
mit etlichen Landsleuten nach Chile reiste, wurden wir 
bekannt mit einer auslandischen Damę, die in Peru be- 
heimatet war. Wir hatten schon wochenlang keine schónen 
Friichte mehr gehabt, und da, in Coronel, erschienen Kórb- 
chen mit chilenischen, iippig und lieblich anzuschauen. 
Ein Herr kaufte der Damę eines; aber unvergeBlich wird 
mir die Gebarde sein, mit der sie ablehnte: „Friichte 
Chiles, aus diesem Lande, nimmermehr!" Sie hatte sich 
bisher niemals iiber ihre Gefuhle geaufiert, so daB wir 
von ihrem HaB uberrascht wurden. Er ist dem Peruaner 
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zur zweiten Natur geworden, etwas Selbstverstandliches, 
von dem man kein grofies Aufheben macht, und der nur 
gelegentlich eruptiv hervorbricht. —

1902 haben 70182 Personen die Gefangnisse be- 
vólkert, darunter 6734 Frauen. Das ist 2,3 Proz. der Ge- 
samtbevólkerung. Ziemlich genau die Halfte waren An- 
alphabeten. Sie verteilten sich auf 1003 Mórder, 3273 
Kórperverletzer, 2475 Rauber, 7600 Diebe usw. Nicht 
uninteressant ist es, daB sich unter den Straflingen 11 429 
Personen befanden, die das 20. Lebensjahr noch nicht voll- 
endet hatten. Man sollte meinen, die Regierung hatte an- 
gesichts solcher Tatsachen ernstliche MaBnahmen zur Ab- 
schreckung getroffen. Das Gegenteil ist der Fali: „der 
Staat, weit davon entfernt, die Gesellschaft gegen die 
Angriffe der Verbrecher zu schiitzen, zieht geradezu das 
Verbrechen heran mittels seiner Strafanstalten und anti- 
quierten Gesetzgebung" x. Leider sind der neue, 1906 ein- 
gefiihrte Strafkodex und die moderne ProzeBordnung noch 
sehr viel giinstiger fiir die Verbrecherwelt, da mehr Zeugen 
verlangt werden, das eigene Gestandnis nichts gilt und nur 
die ,a la luz del dia‘, bei Tageslicht begangene Delikte, 
fiir den Richter in Frage kommen sollen. So erklart es 
sich, daB jiingst ein gestandiger Kassenbote, der 
Gelder unterschlagen hatte, nicht verurteilt werden konnte, 
weil Zeugen fehlten! Die Zeitungen bewitzelten dieses 
unglaubliche Vorkommnis laut und derb genug2.

Nur in einem Verbrechen ist der Auslander dem 
Chilenen iiber: in dem der Brandstiftung. Der Chilene ver- 
sichert im allgemeinen seine Habe nicht, und einnurWohn- 
zwecken dienendes Haus brennt kaum je ab. Dagegen 
pflegen die Geschaftsleute und besonders die Italiener sich 
gern durch ein Feuerchen zu sanieren. Aus diesem 
Grunde sind in Santiago Dezember und Juni (der Inventur 
vorausgehend) die Monate der Feuersbriinste, welche sich 
dank der Bauart, Windstille und guten Wehr in der Regel 
auf das angeziindete Objekt beschranken.

1 Mercurio, 13. Dez. 1905. » Diano llustrado, 19. Januar 1907.
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Aus der Kriminalstatistik, das Gesamtgebiet betreifend.

Es wurden bestraft 
1917

Zahl
Verhaltnis 

zur Einwohnerzahl

V. : E. °/oo

lnsgesamt.............................. 49 364 1:77 13,0
Wegen Trunkenheit . . . 20974 1 : 184 5,4

Diebstahls .... 8 395 1:460 2,2
„ Raubes ..... 2 599 1 :1500 0,7
„ Korperverletzung 3562 1 :1078 0,9
„ Mordes.................... 1 308 1 : 3000 0,3

Die Bevólkerung nimmt sich im a llgemeinen
jedes Delinąuenten an und sucht ihn dem Polizisten 
zu entreiBen. Sehr hiibsch schilderte einen solchen Vor- 
gang der seriose .Mercurio’. Der Guardian will einen 
Betrunkenen, welcher sich lastig gemacht hat, festnehmen. 
Dieser weigert sich. Alsbald sind ein Dutzend Zuschauer 
versammelt und geben dem Widerspenstigen gute Rat- 
schlage: „Mensch, gib dem Paco einen ttichtigen Faust- 
schlag!" — „Tritt sie in den Bauch, die Kanaille!'1 — 
„Zieh’s Messer und gib ihr einen kraftigen Stich!" — „Hol’ 
ihm den Menudo1 heraus, diesem Paco!" — SchlieBlich ent- 
steht ein Kampf; der beinahe iiberwaltigte Schutzmann 
ruft durch schrille Pfiffe berittene Gendarmen herbei, 
welche sich mit blanker Waffe Geltung erzwingen. Der- 
artige Szenen spielen sich irgendwo in Santiago taglich ab. 
Aber sogar Angehórige besserer Stande mischen sich in 
solche widerwartigen Handel; denn nichts ist dem Chilenen 
verhaBter ais Gesetz und Ordnung und dereń Organe. 
Darin empfinden hoch und niedrig gleich.

1 „Sacale luego el menudo al sol a este paco!" Obszone Redensart.

Die Aburteilung erfolgt erst nach einem lang- 
wierigen Prozesse, bei schweren Verbrechen selten vor 
einem Jahr. Wird die Todesstrafe verhangt, welche der 
Hochste Gerichtshof zu bestatigen hat, so entscheidet sich 
dennoch der Staatsrat, unter Vorsitz des Prasidenten, in 
der Regel fiir Begnadigung. Beharrt er indessen ganz aus- 
nahmsweise auf Yollstreckung der .Letzten Strafe*, so 
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organisieren sich die verschiedensten Bevólkerungskreise 
vom Arbeiter bis zu den Damen der Aristokratie, um die 
Begnadigung, den I n d u 11 o, durch Meetings und Adressen 
zu erzwingen. Mir liegt ein solcher Aufruf vor. Der drei- 
fache Mórder wird darin nicht anders ais I n f e 1 i z, Un- 
gliicklicher, genannt und die Justiz ais gesetzliche Mórderin 
bezeichnet. „Arriba los corazones! Hoch die Herzenl" 
schlieBt er. Und sicherlich, fiir einen solchen Auswurf 
der Menschheit finden sich Herzen genug zusammen. Der 
Todesqualen der Opfer gedenkt niemand. Will die Masse 
nicht fruchten, so werden einzelne, besonders distinguierte 
oder populare Personen vorgeschickt. Einmal erbat sich 
ein argentinischer Gesandter, der Santiago verlieB, ais 
letzte Gunst das Leben einer chilenischen Hyane; ein 
anderes Mai wurde die Primadonna der Oper zum Staats- 
oberhaupte geschickt, um die Erhaltung eines Bluthundes 
fiir die Mitwelt zu erflehen. Der .Infeliz* wird dann vor- 
laufig zu lebenslanglichem, spater zu zwanzigjahrigem 
Zuchthaus begnadigt, und meistens erlangt er in noch 
kiirzerer Frist seine Freiheit, um sich unfehlbar abermals 
auf die Gesellschaft zu stiirzen. Dann wiederholt sich 
der geschilderte Vorgang.

Im Z u c h t h ause selbst braucht der chilenische 
Strafling seinen beliebtesten Freuden nicht zu entsagen; 
dennhier massakrieren sich die Verbrecher untereinander. 
Ein besonders heftiger Kampf tobte am 17. Oktober 1903 
im Zuchthause (Presidio) zu Santiago. Die Schlacht 
dauerte eine Viertelstunde. Bei der Unmóglichkeit, sie 
zu inhibieren, lieBen ihr die Wachter freien Lauf. Ais sie 
sich ausgetobt, waren auf dem Kampfplatz geblieben vier 
Tote: namlich vier Mórder, welche zu 7, 15 und 19 Jahren 
begnadigt worden waren, und acht Verwundete.

Es gibt kein Gefangnis oder Zuchthaus, wo nicht die 
Zahl der Verbrecher die der Zellen ganz bedeutend iiber- 
trifft; mitunter um das Doppelte und Dreifache. Im Carcel 
von Valparaiso kamen sogar 598 auf 32 Zellen.

Die Todesstrafe, welche nur hóchst selten, ein- 
oder zweimal im Jahre, zur Ausfiihrung kommt, voll- 
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strecken uniformierte Polizisten, die sich vorher zwei Tage 
im SchieBen iiben. Der Verbrecher wird von einem halben 
Dutzend fiisiliert. Die letzten drei Tage verbringt er in 
der Capilla, um sich vorzubereiten und zu sammeln; 
leider sieht er sich aber darin durch ein Heer von Zeitungs- 
reportern gestórt, welche seine Psyche zu erforschen 
suchen und ellenlange Artikel iiber ihre interessanten 
Befunde bringen. Auch Geistliche verschiedener Orden 
besuchen ihn, von denen einer mit ihm — ich glaube, die 
Franziskaner haben das Vorrecht — die letzte Nacht 
durchwacht und zu seinem letzten Sitze, dem Banąuillo 
(Schemel), begleitet.

Die Kriminalitat ist in den verschiedenen 
Z o n e n Chiles sehr ungleich. Im Norden, in den Salpeter- 
provinzen Tarapaca und Autofagasta, wo die Bevólkerung 
hauptsachlich aus gewalttatigen Mineros besteht, betrug 
sie (1913 bis 1917) 35,4 bzw. 28,8 °/oo der Gesamt- 
bevólkerung, in Santiago 17,6, in Talca 28,5, in den 
Magallanes nur 7,6 °/oo und auf Chiloe1 sank sie auf 2,7 °/oo, 
weil dort ein strenger Intendant durch ein Vierteljahr- 
hundert Ordnung hielt. In den (deutschen‘ Sudprovinzen 
hat sich das Banditenwesen letzthin stark vermehrt; es 
sind ganze Kolonistenfamilien bis auf einige weibliche 
jugendliche Angehórige, die den Mórdern nach getaner 
Arbeit Kaffee kochen muBten, niedergemetzelt worden, 
wie beim Mordę von Gorbea. Trotzdem weist die 
Statistik von Arauco ab mit 8 bis 10°/oo ein freundlicheres 
Bild auf.

1 „Das im Langstal so verbreitete entsetzliche Banditenwesen mit 
den damit verbundenen Raubmorden ist in Chiloe geradezu unbekannt" 
(Martin, Landeskunde v. Chile.)

* *
*

Die Westkiiste Siidamerikas gilt ais erdbebenreichstes 
Gebiet der Welt. Die unterirdischen Gewalten, welche so 
fiirchterlich in Ekuador und Peru wuten, pflanzen sich auf 
Chile fort, steigern sich vielleicht sogar noch zwischen 
Arica und Iquique, beruhigen sich aber im aufiersten 
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Siiden. Punta Arenas hat niemals ernstlich unter ihnen 
gelitten. Den Erdbeben folgen haufig Seebeben. Der 
Ozean erhebt sich ais ungeheurer, turmhoher Wall iiber 
den Strand, stiirmt landeinwarts und reiBt zuriickflutend 
alles Menschliche mit sich. 1868 versetzte er ein Kanonen- 
boot der Union aus dem Hafen von Arica auf die ziemlich 
entfernte Plaża dieser Stadt. Seit der Konquista leben 
ais verheerendste Bebenskatastrophen — Terremotos — 
die folgenden in Geschichte und Erinnerung fort: der 
26. November 1605, 28. Oktober 1746, 13. August 1868 und 
9. Mai 1877 ais verhangnisvolle Tage fur Arica, Pisagua 
und Iquique, an denen Erde und Meer sich verbiindeten. 
Am 8. Juli 1730, 27. Mai 1751, 29. November 1822 und 
16. August 1906 wurde Valparaiso nebst benachbarten 
Ortschaften heimgesucht. Der 13. Mai 1647 verwandelte 
Santiago in Schutt und Asche und begrub iiber 1000 seiner 
Bewohner. Besonders erscheint Concepción verfolgt. 
Zweimal im 18. Jahrhundert ais Kiistenstadt vernichtet, 
fiel es nach seiner Verlegung ins Tal von Mocha am Nord- 
ufer des Biobio am 20. Februar 1835 abermals einem 
Terremoto zum Opfer. Am 4. Mai 1633 und 7. November 
1837 war die Erde in der Breite von Chiloe in Aufruhr. 
An jenem Tage verschwand Carelmapu (an der Meeres- 
straBe von Chacao), an diesem gerieten die Isla Granda 
und das gegeniiberliegende Festland bis nach Valdivia in 
entsetzliche Bewegung. Damals soli sich an vielen Orten 
die Erde aufgetan haben, „so daB die Menschen, um nicht 
in die klaffenden Spalten zu versinken, sich platt mit 
gespreizten Armen und Beinen auf den Boden legten". — 
Der OstfuB der Anden ist keineswegs bebenfrei. Eines 
der furchtbarsten Erdbeben der Neuzeit fiihrte am 20. Marz 
1861 zur vólligen Zerstórung von Mendoza.

Die Wirkung jener von NNO nach SSW gerichteten 
Bodenbewegungen, welche vor 18 Jahren ganze Viertel 
Valparaisos vertilgten, vermag ich aus eigener Anschauung 
zu schildern.

Am 16. August 1906, einem Donnerstage, setzten fast 
genau 8 Uhr abends jene Erderschiitterungen 
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(Temblores) ein, an die sich jemand, der seit Jahren in 
Chile ansassig, langst gewóhnt hat: der Boden bewegt sich 
wie schwankend, die Móbel tanzen leise und besonders 
die Tur en zittern und riitteln nervós in SchloB und Angeln. 
Dabei knattert und achzt das Holzwerk der Decke. Einige 
Sekunden horchte und beobachtete ich — man wird ab- 
gestumpft —, ohne meinen Sitz zu verandern, dann aber 
war es, ais ob sich der FuBboden emporheben wollte, die 
Wandę schienen sich auf und nieder zu schieben und Ttir- 
und Fensterrahmen zu verzerren; die Móbel begannen, 
der leichte Tisch, welcher die Lampe trug, voran, mit 
rasender Schnelligkeit zu hiipfen. Nun drang ich hinaus 
auf ein enges Hófchen. Der Untergrund ging auf und 
nieder, die dicke Adobesmauer, welche mich vom Nach- 
bargrundstiick schied, flackerte wie das Leinenlaken eines 
Zeltes, die langen, spróden Schafte des Bambus, den ich 
in machtigen Kiibeln zog, peitschten die Erde. — Eine 
Pause. — Zuruck ins Zimmer. Die Lampe war schon aus- 
gelóscht worden, aber der Petroleumofen brannte noch; 
ich riB die Schraube herunter. — Der Aufruhr setzte von 
neuem ein. Schwankend, links und rechts an die Flur- 
wande prallend, erreichte ich die StraBe. Hier war es 
nun, ais wenn iiber ein Getreidefeld der Wind fahrt; der 
gepflasterte Boden wogte, und so stieg man mit weit- 
gespreizten Beinen auf und nieder, gleich einem Equi- 
libristen, und hatte nur den einen Gedanken: wo wird 
sich die Erde auftun? Der Regen spriihte, aber es war 
trotzdem klar, und man sah, daB der nordóstliche Horizont 
wie im Wetterleuchten flammte. Die Baume rauschten 
und bewegten sich, ais wie vom Sturme hin und her 
gerissen; die Frauen, sonst so wasserscheu, lagen in den 
Knien auf den triefenden Wegen, schlugen sich die Brust 
und schrien zur Maria und dem heiligen Antonius. Ein 
Krachen nahe: ein niedriges Haus war zusammengestiirzt; 
ein Donner ferner: die oberen Stockwerke eines massiven 
Bauwerks waren herabgeschleudert. Die Sekunden 
deuchten Yiertelstunden. Endlich trat Ruhe ein.



352

Der Regen wurde starker, aber ich ging hinaus und 
durchpilgerte die Nachbarschaft. Natiirlich blieb alles 
drauBen, jammernd und wehklagend. Die Ziegel der 
Dacher besaten die Steige, hier und dort war eine Wand 
eingestiirzt, indessen vollstandige Ruinen sah man wenig. 
Man versteht das, wenn man bedenkt, daB die meisten 
einstóckigen Hauser aus oft meterdicken Wanden jener 
groBen, plumpen, mit gehacktem Stroh angemengten Lehm- 
tafeln (Adobes) bestehen, welche auBer Fachwerk (mit 
iibersponnener Einlage) die erdbebensicherste Bauart vor- 
stellen. Ubrigens ist der Untergrund Santiagos ein fester. 
Aber wie sah es in den Kram- und Geschirrladen, in den 
Destillationen aus! Die Borde hatten sich oft ihrer ge- 
samten Last an Porzellan, Glaswaren und Flaschen mit 
Weinen und Likóren entledigt, der Boden war ein 
Scherbenchaos, gebadet in Spirituosen, Nun begannen 
auch die Feuerglocken anzuschlagen; Brande sind die 
unausbleibliche Folgę der Erdbeben. Gegen 11 suchte 
ich mein Hauschen wieder auf. Die Wanduhr war auf 
Punkt 8 stehengeblieben. Meine Innenwande zeigten 
einige Risse, ais ob ein Blitz in sie hineingefahren ware, 
einige Nippes waren zerbrochen, auf einem Anbau die 
Ziegel durcheinandergeriittelt, sonst kein Schaden. Das 
Hauschen selbst trug ein Zinkdach. — Genau um 11 
schritt ein junger Chilene, einen Gassenhauer pfeifend, 
an meinem Fenster voriiber, lustig und wohlgemut, ais ob 
er aus einer animierten Tertulia kamę.

Das verheerende Erdbeben, der Terremoto, war vor- 
iiber, aber, wie eine machtige Fiut allmahlich verebbt, so 
erstirbt auch ein gewaltiges Beben erst nach und nach 
in einer Reihe von Zuckungen, Nachbeb en, von denen 
etliche die Hauser und selbst die Baume wieder gehórig 
ruttelten, Noch in den nachsten 4 Stunden bis Mitternacht 
entsetzten die Bevólkerung sechs weitere Erschiitterungen 
und in den folgenden 24 17! Seit der Katastrophe um 
8 Uhr abends des 16. August wurden bis zum Monats- 
schlufi noch 67 Beben beobachtet, und im September 
schreckten noch 25 die verangstigten Bewohner auf. Erst 
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mit dem 26. September trat eine Periode verhaltnismafiiger 
Ruhe ein. Jedoch brachte der Oktober noch 16 kurze und 

. sanfte, der November acht, darunter drei heftigere, und 
der Dezember drei1.

1 Nach dem Bericht des staatlichen Observatorio Astro
nom i c a zu Santiago.

Biirger, Acht Lehr- und Wanderjahre in Chile. 23

Das groBe Beben hatte 7 Uhr 58 plótzlich ohne irgend- 
welche Vorzeichen eingesetzt und pflanzte sich mit 5 oder 
6 Schwingungen (von auffallender Weite) in der Sekunde 
von Norden nach Siiden fort, begleitet von einem unter- 
irdischen Getóse, wie wenn in der Tiefe enorme Massen 
zusammensturzten. Das schreckliche Phanomen wahrte 

Minuten. Nur wahrend jener zweiMinuten der gróBten 
Bebensintensitat dauerten die elektrischen Ausflusse, 
welche die Ebene und den gesamten nordóstlichen Hori- 
zont bis zu einer Hóhe von 300 entflammten. Um 8 Uhr 7 
folgte eine erneute Schwingungsreihe von gleicher Heftig- 
keit in derselben Richtung, aber nur 20 Sekunden lang.

Der Mittelpunikt des Bebens, welches zu den tekto- 
nischen gehórt, wurde nahe der Kiiste zwischen Valparaiso 
und Quillota kalkuliert und seine Ausdehnung von Norden 
nach Siiden kaum geringer ais auf 2800 km und von 
Westen nach Osten in der Breite von Valparaiso auf 
2000 km geschatzt, denn es ist von Arica (18° 43 ) bis 
nach Chiloe hinein (43 °) und von der Insel Juan Fernandez 
bis Buenos Aires gesptirt worden.

Der 17. August brachte einen wolkenlosen, sonnigen 
Tag. Santiago erschien vollstandig verandert. Freilich 
von einer Zerstórung konnte keine Rede sein, Einige 
Dutzend Hauser hatten sich in Trummerhaufen ver- 
wandelt, von monumentalen Backsteinbauten waren die 
iiberschweren Gesimse nebst einigen Mansarden herab- 
gestiirzt; man sah schiefe Turme und Turmkreuze, und es 
gab kaum ein Haus, das nicht geborsten und zerrissen war, 
manche waren auch abgedeckt, aber alles in allem: die 
Stadt stand, wenn es im Augenblicke auch ebensoviel 
schiefe ais lotrechte Mauem geben mochte. Auch der 
Verlust an Menschenleben war nicht so hoch, ais man 
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glauben mochte. 28 Tote und 98 Verwundete meldeten 
die ersten Berichte. Dennoch bot Santiago ein fremdes 
Bild, denn seine Bewohner, reichste und armste, lebten 
auf der StraBe. Die Aristokraten in Zelten oder in ihren 
Kutschen, in denen ein Heiliger aufgehangt wurde, auf 
der Plaża und in der Alameda, die Armen in ihren 
schmutzigen Barrios vor den Pforten der arg zerzausten 
Conventillos. Eine groBe Anzahl Familien hatte sich in 
den Wagen der elektrischen StraBenbahn hauslich ein- 
gerichtet, die stehengeblieben waren, wo sie das Beben 
iiberraschte. Dasselbe Schicksal hatte die Eisenbahnziige 
betroffen. Alle elektrischen Leitungen erwiesen sich zer- 
stórt; Santiago befand sich in vólliger Isolierung. Auch 
nach Valparaiso hatten weder Telephon noch Telegraph 
standgehalten.

Die ersten Nachrichten v o n Valparaiso 
wurden durch Militarpatrouillen gebracht, von der 
Regierung ausgesandt; Hiobsposten schlimmer, ais die 
schwarzeste Phantasie befurchtete. Ein Drittel der Hafen- 
stadt, jenes neue, welches die Palaste der GroBhauser 
enthielt, war wie ein Kartenhaus zusammengesturzt, und 
in den Trummern wiitete das Feuer. Die bedeutendsten 
óffentlichen Bauten, das Gymnasium und Museum, der 
Palast der Feuerwehr, die Intendanz, das Viktoria- und 
Nationaltheater, die riesigen massiven Zollhauser, die 
stolze Gobernación maritima, die prachtige Mercedarier- 
kirche, die Markthallen, die luxuriósen Kollegs der fran- 
zósischen Vater und Nonnen, der Leuchtturm von Curau- 
milla: alles war in ein wiistes Tohuwabohu verwandelt. 
Was widerstanden, mehr oder minder Ruinę. Die Graber 
hatten sich aufgetan und die Leichen hinaus und in die 
Stadt hinuntergeschleudert. Die elegante Totenstadt mit 
ihren zahllosen und kostbaren Mausoleen und Tempelchen 
erschien wie durch und durch gewiihlt. Kaum eine Saule 
war unversehrt, kaum ein Stein in seinem Lager geblieben. 
Es war ein fiirchterliches und grauenerregendes Durch- 
einander von Marmor, Granit, Andesiten und Porphyren 
und zerąuetschten und zerstiickten Leichen und wild um- 
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hergeschleuderten metallenen Sarkophagen. Kolossale 
Bronzestatuen waren von ihren Sockeln gehiipft und 
hatten sich etliche Meter entfernt niedergelassen, die 
gewaltigsten Mauern gespalten und wie Kulissen ver- 
schoben. Schon zahlte man an 2000 Tote; ganze Familien 
waren ausgestorben, und doch hatte man kaum noch daran 
denken kónnen, zwischen den Triimmern zu suchen.

Aber die Schrecken des Erdbebens waren nicht die 
einzigen. Der Póbel suchte sich zum Herrn der Situation 
zu machen. Menschliche Hyanen durchforschten die 
Statten des Zusammenbruchs, ob sich nicht aus dem 
Balkengewirr mit Gold und Brillanten beringte Hande 
hilfeflehend hervorstrecken móchten, und dann schnitten 
sie die Finger ab; andere wandelten mit Werg und Lumpen 
und legten Feuer an, um neue Verwirrung zu stiften. In 
diesen Tagen erstanden Valparaiso zwei Manner, denen 
es zu danken hat, wenn nicht das Feuer verzehrte, was 
die entfesselte Erdrinde stehenlieB: der Major Schóne- 
meyer und der Intendant Larrain Alcalde. Diese 
haben alles niederschieBen lassen, was bei lichtscheuem 
Werke betroffen wurde. Auch die Diebe mufiten vor den 
Flintenlauf. Einige Hundert sollen der raschen, aber not- 
wendigen Rechtspflege zum Opfer gefallen sein. Darunter 
ein Jiingling bester Familie, der einem freiwilligen Hilfs- 
korps beigetreten war, aber auch in diesen Stunden seine 
Begierden so wenig meistern konnte, daB er eine Nonne 
an sich zu reiBen suchte. Der Vater stand dabei, ais er 
gefesselt in irgendeinem Winkel der Avenida Brasil das 
tódliche Blei erwartete, und bot fiir das Leben seines 
Sohnes 100 000 Pesos, das Doppelte und so fort — ver- 
geblich.

Zwischen der Kiiste und Santiago waren ganze Stadte 
von Grund aus vernichtet: das bluhende Limache und San 
Francisco de Limache, Quilpue, Matanzas, Zapallar, La 
Ligua u. a. Bis hoch in die Kordillere hinauf waren die 
Bewegungen derartige gewesen, daB jemand sie verglich 
mit denen im Boot auf starkbewegter See. Im Hafen 
gerieten die ankernden Schiffe in Aufruhr.

23*
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Ein deutscher Dampfer der Kosmoslinie, die ,U a r da‘, 
hatte das merkwiirdige Schicksal, sowohl durch das Erd- 
beben von San Francisco in Kalifornien ais auch dasjenige 
von Valparaiso in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Wir 
verdanken einem seiner Offiziere eine Schilderung, wie 
sich das furchtbare Schauspiel, vom Meer aus gesehen, 
prasentiert hat und in welcher Art und mit welcher Kraft 
das Beben den machtigen Schiffskórper packte:

„Der 16. August war ein regnerischer, lauwarmer Tag. 
Die Tagesarbeit war vollendet, die Schiffsleute safien 
nach dem Abendessen auf den Luken und spannen ein 
Garn. Die Offiziere befanden sich auf dem Bruckendeck, 
und der Kapitan las, auf dem Sofa liegend, ein Buch beim 
Scheine der elektrischen Lampe. Da plótzlich ein Riitteln 
durch das ganze Schiff. Der Kapitan wurde auf seinem 
Sofa fórmlich in die Hóhe geschleudert. Glaser und 
Flaschen hiipften auf dem Tische und dem Biicherschrank 
herum, um dann auf dem Boden zu zersplittern. Mehrere 
Birnen der elektrischen Beleuchtung fielen von der Decke, 
in der Maschine polterte mit lautem Gekrach und Ge- 
donner ein machtiger Flaschenzugblock in den Maschinen- 
raum hinab, er war aus seinem oben im Skylight befind- 
lichen Lager herausgehoben worden. Der Erste Offizier 
kam herbeigesturzt, konnte aber bei den StóBen kaum 
stehen und rief: ,Erdbeben! Wieder ein Erdbebenf Fort- 
wahrend schiittelte sich das Schiff. Es war, ais wenn es 
in kurzeń Rucken in einem fort auf und nieder gestofien 
wurde, Von einem Stehenkónnen war keine Rede. Es 
war eine Bewegung in uns hineingekommen, ais wenn wir 
gezwungen waren, auf einer gliihenden Platte herum- 
zutanzen. Eilig rannte der Kapitan an Deck. ,Lassen 
Sie die Boote klar machen!1 Dann griff er zum Sprach- 
rohr und gab Befehl, den Dampf auf den vollen Druck zu 
bringen, um klar zu sein und in See gehen zu kónnen, da 
eine Flutwelle zu erwarten war. Wenn sie kam, war es 
wahrscheinlich, daB das Schiff von der Vertauung gerissen 
wiirde. Noch immer war das Schiff in Bewegung. Endlich 
trat Ruhe ein. Aber sie dauerte nicht sehr lange, denn 



357

kaum, dafi man sich von dem Schrecken erholt hatte, 
ging die Bewegung von neuem los, fast mit der gleichen 
Heftigkeit. Doch jetzt fing das Schiff an, in seinen Ver- 
tauungen hin und her zu segeln, so daB die Ankerketten 
klirrten, aber hielten."

„Nachdem der zweite StoB vorbei war, begann man 
Umschau zu halten. Auf der Reede schien soweit alles in 
Ordnung zu sein. Aber am Lande sah es schrecklich aus. 
Die ,Uarda‘ lag etwa eine halbe Seemeile vom Lande ab. 
Uber der Stadt ąualmte noch der feuchte Dunst des kurz 
vorher gefallenen Regens. Machtige Blitze schossen in 
die Hóhe. Es waren die Kurzschliisse der elektrischen 
Leitung. Sie haben auch die Veranlassung zu den Be- 
richten gegeben, daB wahrend des Erdbebens iiber Val- 
paraiso ein Gewitter herniedergegangen sei. Erst kaum 
hórbar, dann aber zum Getóse einer Brandung an- 
schwellend, scholl nun das Wehgeschrei der Ungliicklichen 
aus der heimgesuchten Stadt heriiber. Schrecklich hórte 
sich auch das Geheul der Hunde an, das dazwischen 
ertónte. Schaurig klang aus den Dunstmassen heraus das 
Wimmern und Stóhnen und Schreien. Bald loderte es 
hier und dort auf. Flammen schossen prasselnd gegen 
den dunkeln Nachthimmel, der schnell in Glut getaucht 
schien. Die im Hintergrunde liegenden hohen Gebirgs- 
ketten erschienen wie durch bengalisches Licht magisch 
erleuchtet. Die Feuersbrunst ging iiber die ganze Stadt. 
Es brannte an 15 bis 20 Ecken und Enden zugleich. 
Wahrend der Nacht hatten wir keine Ruhe. Vom Lande 
her das Getóse und an Bord das Zittern und die Er- 
schiitterungen des Schiffes durch neue ErdbebenstóBe, 
die sich erst am anderen Tage legten, wo die ersten 
Fliichtlinge an Bord kamen."

Auch ein geordnetes Regiment vermógen derartige 
Naturereignisse voriibergehend zu triiben. Wieyiel nach- 
haltiger miissen Staatswesen und Gemeinden wie die am 
16. August betroffenen erschiittert und verwirrt werden. 
Man stelle sich vor, daB dem Verwaltungsapparate zum 
Teil ein Obdach fehlte. Ausrangierte Eisenbahnwagen 
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wandelte man in Bureaus um. Der Musikpavillon auf der 
Plaża von La Ligua diente ais Gefangnis; an seine Saulen 
angekettet, wurden die Mórder in ihm monatelang wie in 
einem Barenzwinger gehalten. Jedesmal wenn ein an- 
standiger Mensch vorbeiging, brachen sie in eine Fiut von 
unflatigen Schimpfworten aus und stimmten ein bestialisches 
Geheul an.

Ferrier: im allgemeinen erweckt Ungliick Mitleid und 
drangt den Egoismus zuriick. Leider war das damals in 
Chile vielfach nicht so. In den Tagen der hóchsten Not, 
ais es sogar an Trinkwasser gebrach, da die Leitungen 
zerstórt waren, verkaufte der gliickliche Besitzer eines 
Brunnens den Liter Wasser mit einem Peso. Die Eigen- 
tiimer einigermaBen erhaltener Hauser verdoppelten und 
verdreifachten den Mietpreis, was in Chile rasch móglich 
ist, da auch die Hauser fast ausschlieBlich monatsweise 
vermietet werden. Der Zuzug richtete sich naturgemaB 
nach Santiago, wo die Hauseigentiimer geradezu zynisch 
die Lagę ausbeuteten. Aber was soli man anders erwarten 
in einem Lande, wo in nichts mehr spekuliert wird, ais in 
Nahrungsmitteln, und diesem unsauberen Geschaft die 
Regierungsorgane in jeder Weise zu Hilfe kommen!

Wie unglaublich oberflachlich der Chilene ist, wie 
wenig ihm schlieBlich das gewaltigste Elend auch seines 
Landes zu Gemiite geht, solange nur sein eigenes Per- 
sónchen nicht betroffen wurde, lehrt ein Blick in die erste 
Santiaguiner illustrierte Zeitschrift, die den merkwiirdigen 
Namen ,Zig-Zag‘ (Zick-Zack) fuhrt und Sonntags erscheint. 
Die Erdbebennummer vom 26. August enthalt auBer den 
iiblichen, phrasenreichen Jeremiaden eine Fortsetzung in 
6 Bildern jenes Zyklus, in dem in recht plattem Humor die 
Abenteuer eines Deutschen, des Herrn v on Pilsener, 
in Chile geschildert werden. Selbiger hat sich an dem 
verhangnisvollen Abend in Frack und Lacks fiir den Be- 
such der Oper geworfen, wird vom Beben iiberrascht, 
stiirzt auf die StraBe, zieht hier mit ,germanischer Kalt- 
bliitigkeit* das Notizbuch, um die Eindriicke auf der Stelle 
niederzuschreiben, und sieht sich plótzlich von einer 
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Schornsteinhaube wie durch einen allzu groBen Zylinder 
bedeckt!

tlber den Ursprung des Erdbebens konnte 
man sich alsbald in den klerikalen Zeitungen, dem 
,Diario Popular*, dem ,Porvenir* und dem im 
mittleren und niederen Volke am meisten gelesenen 
,C h i 1 e n o*, genau informieren1. Alle drei waren sich 
darin einig, daB es aus Gottes besonderem Erziirntsein 
mit Chile resultiere, Wahrend aber eine Richtung das 
Kapitel der Universitat dafiir verantwortlich machen 
wollte, weil es einen Radikalen zum Rektor gewahlt habe 
(der iibrigens nachher, wenigstens in seinen Amts- 
handlungen, in klerikale Bahnen abgeschwenkt ist und 
sich ais iiberraschend minderwertig erwies), neigte eine 
andere der Ansicht zu, daB der KongreB die Verantwortung 
trage, weil eines seiner demokratischen Mitglieder die 
veraltete, sehr bigotte Eidesformel bei seinem Eintritt 
nicht habe leisten wollen, und schlieBlich fand auch die 
Ansicht Geltung, daB es die himmlische Strafe fur die 
Verfolgung der Christlichen Bruder sei, in dereń Er- 
ziehungsanstalt allerlei passiert war, so daB die Regierung 
sie schlieBen muBte.

1 E1 C h i 1 e n o vom 27. August 1906 und yorausgehende Nummern.



Elftes Kapitel.

Bildungsstatten, Literatur und Wissenschaft, 
Presse und Sprache.

Die ersten Lehrer Jesuiten. — Spottverse auf die Jesuiten. — Geburt 
der Staatsschulen. — Die Universitat. — Drohnen und Arbeiter. — 
Der ordentliche Professor. — Fakultatssitzung. — Clases. — Studien 
und Studenten. — Besuch der Hochschulen. — Mittelschulen. — In- 
stituto Nacional. — Lehrplan der Liceos. — Volksschulwesen. — Der 
Kontraktprofessor. — Staatspensionare. — Die geistlichen Konkurrenz- 
institute. — Analphabeten. — Schreibfreudigkeit des Chilenen. — Die 
Annalen der Universitat. — Uber etliche , Gro Ben'. — Ein wissen- 
schaftlicher KongreB. — Literatur: Hisitoriker, Philosophen, Lyriker 
und Epiker, der Satyriker Joaquin Vallejos, Novellisten, Dramatiker, 
Natur- und Sprachforscher. — Die Zeitungen, — Sprache. — Der 

chilenische Jargon.

Das chilenische Schulwesen verdankt seine Geburt 
religiósen Orden, Franziskanern, Dominikanern und 
Jesuiten. Die beiden letzteren stritten im ersten Viertel 
des 17. Jahrhunderts lebhaft umdas Vorrecht, akademische 
Grade zu verleihen, und damit um den Besitz einer Uni- 
versitat. Die Jesuiten kreierten, gestiitzt auf eine Bulle 
vom 8. August 1621, welche ihnen erlaubte, aka
demische Wurden auszuteilen, wenn 200 Meilen im Um- 
kreis kein bereits berechtigtes Institut existiere, mit groBer 
Feierlichkeit den ersten Bachiller (Bakkalaureus), den 
niedrigsten Grad. Aber die Dominikaner ahmten sie so- 
gleich nach, und beide fuhren damit fort, bis 1756 dank 
koniglicher EntschlieBung die Sankt Philipps U n i - 
versitat zu Santiago feierlichst eróffnet wurde. Die 
Griindung der ersten Hochschule, welche Chile intellektuell 
von Peru befreien sollte und Argentinien, Uruguay und 
Paraguay in ihren Bereich ziehen muBte, stieB auf groBe 
Schwierigkeiten, da die Krone Spaniens sie vom Besitz
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eines eigenen Heims abhangig gemacht hatte. Um dieses 
erwerben zu kónnen, verfiel die Santiaguiner Gelehrten- 
schaft auf die originelle Idee, im voraus alle móglichen 
Grade und Diplome zu verkaufen. Die Nachfrage, nament- 
lich nach dem Doktor, soli iiberaus befriedigend gewesen 
sein, Die ersten Inhaber der zehn vorgesehenen Lehr- 
stiihle, von denen in lateinischer Sprache iiber Theologie, 
weltliches und geistliches Recht, Medizin, Philosophie und 
Mathematik geredet wurde, waren Priester, hauptsachlich 
Jesuiten, welche in Wahrheit schon langst das gesamte 
Unterrichtswesen leiteten, dem die Dominikaner nur eine 
eifersiichtelnde platonische Liebe entgegengebracht hatten.

So erklart.es sich, daB mit der Vertreibung der 
Jesuiten, welche am 26. August 1767 auf Befehl 
Karls III., 335 an der Zahl, Chile verlassen muBten, die 
Instruktion des Landes einen schweren Schlag erhielt. 
Die Jesuiten waren Spanien zu reich geworden. — 1593 
kamen acht dieser Vater nach Chile. Ihre Armut war 
erschrecklich, erzahlt der Chronist, es fehlte ihnen an 
Geld, Logis und Essen zu bezahlen. Die Dominikaner 
nahmen sie auf, bis allgemeine Mildtatigkeit ihnen das 
Notdiirftigste zusammenbrachte. Indes schon 70 Jahre 
spater, fahrt er fort, hatten sie sich auf 300 vermehrt, die 
mit Hilfe von 2000 Sklaven 59 Haciendas bewirtschafteten 
— darunter ,La Compania' in der Provinz Santiago mit 
einem Areał von 1714 qkm (!) —, unzahlige Hauser besaBen, 
kurz, ein Vermógen von vielen Millionen Pesos ihr eigen 
nannten. Und dann kommt ais bitterer Nachsatz: „Der 
grófite Teil ihrer ungeheuren Reichtumer ist ihnen ge- 
schenkt worden." Und: „Es ist wunderbar, daB die 
Chilenen inmitten ihrer Armut sich so generós gegen die 
Vater erwiesen; aber das erklart sich, weil jene Priester 
die gescheitesten, gefalligsten und arbeitsamsten Manner 
waren." Sie predigten an allen Orten, missionierten bei 
den Indianern, waren Lehrer der Jugend, Berater der 
Alten; jedoch auch Prozessionen mit fróhlichen Festen ver- 
anstalteten sie. In den Hafen unterhielten sie geraumige 
Lagerhauser fur ihre Produkte, die sie ohne Zwischen-

erklart.es
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handler auf eigenen Schiffen ausfiihrten. Gerbereien, 
Seilereien, Apotheken, Móbel- und Tuchfabriken (mit an- 
geworbenen auslandischen Meistern), Eisenwerke gróBeren 
Stiles, aber auch Silber- und Goldschmieden wurden von 
ihnen geleitet. Daneben beschaftigten sie sich mit den 
Wissenschaften; Pater Miguel de Olivares, der 
erste Geschichtschreiber des Landes, und Ignac io 
M o 1 i n a , der L i n n e Chiles — beide in Chile geboren —, 
gehórten diesem erstaunlich vielseitigen Orden an, welcher 
aber den Neid nicht zum wenigsten unter den anderen 
religiósen Niederlassungen erregte, dereń Vater, wie der 
satirische Dominikanermónch López, selbst atzende Spott- 
verse nicht verschmahten:

Tres cuartos para las tres 
Ha dado el reló vecino; 
Y k> que me admira es 
Que, siendo reló teatino, 
De cuartos sin interes.

Drei Viertel just aui drei 
Gab kund der Theatiner 
Turmuhr. Was ist dabei? 
Ein Jesuitendiener
Gibt zinslos Yiertel1?! Ei!

1 Yiertel: Cuarto, Cuartillo, kleine Miinze.

Ein Engelsbild der
,satis‘:

Un satis de anior divino
En esa boca se engasta: 
Seras el primer Teatino
Que dandole, dijo ,basta1.

Theatiner enthalt im Munde

,Genug‘ haucht dieses Engelsbild. 
Wie befremdend solche Kunde, 
Wo es um eine Gabe gilt, 
Aus Theatinermunde!

Nach dem Auszuge der Jesuiten, dereń Orden man 
,La Compania* nennt, verwaiste der Unterricht auf dem 
Lande vollstandig; in den Stadten nahm sich seiner die 
Regierung an, jedoch blieb er nach wie vor hauptsachlich 
Geistlichen iiberlassen. Erst die Befreiung leitete einen 
Systemwechsel ein, aber der Laienuntericht bildete sich 
erst Ende der DreiBiger und Anfang der Vierziger des 
verflossenen Jahrhunderts heraus. Das umgestaltete 
Instituto Nacional und das Liceo der Stadt 
San Fe lipę waren die friihesten óffentlichen Anstalten. 
Das Budget von 1842 notierte zum erstenmal eine Summę, 
25195 Pesos (etwa 100 000 M.) fiir die Instrucción publica.



363

Die Griindung weltlicher Staatsschulen wurde be- 
sonders durch den Mangel geeigneter Lehrkrafte er- 
schwert, und so warb die Regierung namentlich im Inter- 
esse des Instituto Nacional eine Reihe fremder G e - 
lehrter verschiedener Nationalitat an, wie den exzel- 
lenten franzósischen Naturforscher Claude Gay, den 
Arzt Lorenzo Sazie (Franzosen), den Mineralogen 
Domeyko, einen Polen, den franzósischen National- 
ókonomen Courcelle Seneuil, dessen freihandlerische 
Grundsatze einen nachhaltigen EinfluB auf die Wirtschafts- 
politik des Landes ausiibten, den Mathematiker G o r b e a 
(Spanier), den Geographen und Geologen Amado Pissis 
(Franzosen), den deutschen Astronomen Karl Wilhelm 
Moesta, den Literaten Joaąuin de Mora (Spanier) 
und die Humanisten V endelheyl und Justus Flo
rian Lobeck (Deutsche). Diese wirkten zugleich ais 
Professoren an der am 17. September 1843 feierlichst 
eróffneten Landesuniversitat, dereń erster Rektor der 
Venezolaner Andres Bello, Grammatiker, Dichter, 
Schóngeist und Staatsmann, war. Erst betrachtlich spater 
trat in dieses Vólkergemisch von Catedraticos unser in- 
zwischen eingewanderter Landsmann, der Arzt und Natur
forscher R. A. P h i 1 i p p i.

Wahrend des verflossenen Jahrhunderts sollen im 
óffentlichen Unterricht Chiles 455 auslandische Professoren 
gewirkt haben. Darunter 291 Franzosen und nur 
35 Deutsche, dagegen 37 Argentinier, 36 Spanier, 24 Eng- 
lander, 22 Italiener, 3 Peruaner, je zwei Bolivianer, Vene- 
zolaner und Nordamerikaner und ein Pole.

Die Universitat zerfallt in fiinf Fakultaten: theo- 
logische, juristische, medizinisch-pharmazeutische, philo- 
sophisch-linguistische und naturwissenschaftlich-mathema- 
tische, dereń Stamm eine bestimmte Anzahl akademischer 
Mitglieder bilden, wahrend die Lehrtatigkeit durch andere, 
die ordentlichen und auBerordentlichen Professoren aus- 
geiibt wird. Die akademischen Mitglieder gehóren der 
Fakultat łebenslanglich an, die lehrenden nur so lange, 
ais sie amtieren, Die theologische Fakultat besteht nur 
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aus Akademikern. Die eigentiimliche Zusammensetzung 
des Universitatskórpers aus Drohnen und Arbeitern er- 
klart seine Entwicklung aus einer Art Akademie, der, mit 
gewissen Vorrechten ausgestattet, Verwaltung und Fórde- 
rung des Unterrichtswesens oblag. Ais solche rief sie 
Hochschulkurse ins Leben, welche geeigneten Lehrkraften 
anvertraut wurden, die nun nicht nur allmahlich mit der 
Fakultat verschmolzen, sondern sich derselben nach jeder 
Richtung hin ausschlaggebend bemachtigten. Indessen 
liest und hórt man noch heute von einem Curso de Leyes, 
de Medicina, de Injenieros, de Matematicas usw. Auch 
ais Behórde waltet die Universitat durch ihren Rektor im 
Verein mit dem Consejo de Instrucción publica fort, da 
ihr das gesamte Mittelschulwesen unterstellt ist. Die Er- 
nennung von Lyzealrektoren und -professoren hangt in 
erster Linie vom Rektor der Universitat ab. Derselbe ent- 
sendet auch inspizierende Delegados zur Examenzeit in 
die Provinzen. Dem Rektor steht der Secretario Jenerał 
zur Seite. Oftmals aber ist dieser der tatsachliche Leiter 
des ganzen Hoch- und Mittelschulwesens, wie Jahre hin
durch der selten begabte und ideał veranlagte Dr. L u i s 
Espejo V a r a s. — Die auberordentlichen Professoren 
entsprechen unseren Privatdozenten, sind bei allgemeinen 
Wahlen jedoch nach zweijahriger Mitgliedschaft stimm- 
berechtigt.

Die Universitat setzt sich aus einer sehr stattlichen 
Mitgliederzahl zusammen. Theologische Fakultat 14 A1, 
juristische 14A und 24O2, medizinische 13A und 27 0, 
philosophisch-linguistische 13 A und 50, naturwissen- 
schaftlich-mathematische 15A und 22O3. Das Claustro 
pleno, die volle Versammlung des Universitatskapitels, 
z. B. zur Rektorwahl, fiillt einen geraumigen Saal, da nicht 
weniger ais 143* (Extraordinarien nicht gerechnet) zu- 
sammenstromen, unter denen die ordentlichen Professoren 
ein geringes Ubergewicht iiber die Akademiker haben. 
1917 lehrten einschlieblich Privatdozenten Rechtswissen- 

1 A, Akademiker. 2 O, ordentliche Professoren. — AuBer-
ordentliche nicht beriicksichtigt. 3 4 O sind zugleich A. 4 1904.
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schaften 30, Ingenieurwesen 55, Architektur 22, Medizin 
108 (!), Pharmazie 5, Zahnarznei 45, Schóne Ktinste 12 und 
am Instituto Pedagójico 21.

Der Rektor wird auf 4 Jahre gewahlt, die Dekane der 
Fakultaten auf 3.

tibrigens ist das Hochschulstudium nicht auf die 
Hauptstadt beschrankt. Mit den Lyzeen von Valparaiso 
und Concepción ist ein Curso de Leyas verkniipft, durch 
dessen Besuch man die nótigen Kenntnisse zu der in 
Santiago abzulegenden Staatspriifung erwerben kann.

Die ordentlichenProfessoren besorgen, wenn 
wir von den kontrahierten Auslandern abgesehen, dereń 
die philosophische und mathematische Fakultat die meisten 
zahlt, nur im Nebenamt die hohe Aufgabe, der Jugend 
den Born der Wissenschaft zu óffnen. In der juristischen 
sind es Advokaten, Richter oder sonstige Staatsbeamte, 
in der medizinischen Arzte, in der mathematischen Inge- 
nieure, z. B. der Eisenbahn und Beamte des Ministeriums 
fiir óffentliche Arbeiten, und in der philosophischen auch 
Leute ohne geregelten Bildungsgang. In der medizinischen 
Fakultat lehrt ein vielbeschaftigter Arzt dreimal wóchent- 
lich Histologie seit bald einem Menschenalter. Derselbe 
hat in seiner Jugend etliche Jahre in Deutschland studiert. 
Die praktischen Ubungen leitet ein Student, der Wissen 
und Technik wiederum einem Studenten verdankt und 
wieder einem anderen vererben wird. Physiologie tragt 
ein Spezialist fiir Ohr, Nase, Kehlkopf vor. Zur Chemie 
rast in letzter Minutę — dreimal wóchentlich zur an- 
organisch-organischen und drei andere Małe zur biologi- 
schen — ebenfalls ein Arzt, der eine Buchdruckerei besitzt 
und ihren Gang in allen Einzelheiten (inklusive Korrek- 
turen) leitet. Derselbe hatte vor wenigen Jahren ein 
kleines Malheur. Damals schuf die Regierung Alkohol- 
inspektoren, die aber vor der Ernennung ein Examen ab- 
legen muBten, zu dem sich auch der Herr Professor der 
dreifachen Chemie und friiher auch der Physiologie 
meldete, unter vielen anderen zusammen mit einem 
Medizinstudenten, Herm Alfredo C., denn die neuen 
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Posten sollten gut bezahlt werden; da aber ereignete es 
sich, daB der besagte Professor, ordentliches Mitglied 
der Fakultat, durchfiel und der Student brillant 
bestand! Die Anatomie wird ebenso behandelt; das 
Kolleg besorgt ein praktischer Arzt, die Ubungen leiten 
altere Studenten. Etliche Professoren lehren, ohne ein 
Zimmer, geschweige denn einen Apparat zu besitzen, und 
einer, Herr P., schickte meistens seinen Diener mit einem 
Zettel, auf dem den Studenten anbefohlen wurde, diesmal 
an Stelle des Kollegs von Seite 251—273 eines franzósi- 
schen Lehrbuches auswendig zu lernen! — Anfangs halt 
man das alles fur unmóglich, man ist geblendet durch den 
Ernst und die Pose, mit welchen ein nationaler Profesor 
von seiner hehren Mission redet, dann wird man baff und 
schlieBlich gewóhnt man sich daran, die Studenten in 
Haufen stundenlang vergeblich warten zu sehen. Wenn 
sich diese Gelehrten wissenschaftlich betatigen, 
handelt es sich meistens um zwar recht breite, aber ziem- 
lich wertlose Ergiisse. Zur Entschuldigung sei gesagt, daB 
die Professoren ihre Wahl in den Lehrkórper in der Regel 
nicht ihrer vermutlichen Fahigkeit verdanken, sondern 
ihrer politischen Farbung. So sind in die medizinische 
Fakultat seit Jahren nur Angehórige der radikalen Partei 
gewahlt worden.

Die Fakultaten versammeln sich hin und wieder zu 
einer Beratung. Gut besucht sind nur diejenigen Sitzungen, 
wo es sich um Wahlen handelt. Jahre hindurch spielte in 
der medizinischen die Reform des Studiums eine Rolle; 
naturlich blieb es bei Projekten. Es wird endlos geredet 
mit monotoner, einschlafernder Stimme und, tief in die 
schweren Ledersessel gesunken, die Wolken der Zigarette 
verfolgend, gelauscht. Man kann aber chilenische 
Professorenlogik kennenlernen, Vor Jahr und Tag 
war die Regierung Chiles mit mehreren anderen siidameri- 
kanischen Republiken iiber die wechselseitige Giiltigkeit 
der medizinischen Staatsexamina iibereingekommen. Unter 
anderen auch mit Bolivien. Eines Tages betritt nun ein 
deutscher (in Deutschland approbierter) Arzt Chile, um 
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hier auf Grund seines auch in Bolivien erworbenen Titels 
und der Konvention Praxis auszuuben, Erstaunen und Ent- 
riistung chilenischerseits. Nein, so ware das nicht ge- 
meint, die Vereinbarung gelte nur para los hijos del pais, 
fur die Landessóhne! Ich hóre noch den Sekretar der 
Fakultat, welcher sich dadurch auszeichnete, daB er all- 
mahlich die verschiedenen Professuren durchprobierte, sich 
iiber solch unerhórtes Ansinnen ereifern. Und jeder gab 
ihm recht. — Man erfahrt auch gelegentlich, wie gering 
die Herren im Grunde fremde Bildungsstatten einschatzen 
und wie sie ,zum wenigsten' heute dasselbe leisten wie 
ihre europaischen Kollegen. Ganz erstaunlich ist es, mit 
welcher Kaltbliitigkeit sie sich gegenseitig von Angesicht 
zu Angesicht beweihrauchern. Handelt es sich um eine 
Wahl, so pflegen sich die Interessenten mittels eines 
wissenschaftlichen Lebenslaufes zu empfehlen und auszu- 
fiihren, weshalb sie sich besonders fur das Fach geeignet 
glauben. Da entstehen Perlen unfreiwilligen Humors. Ein 
Anwarter fiihlte sich berufen, weil er eine Bibliothek habe, 
weil ihm der fortwahrende Rat eines alteren Freundes zur 
Seite stehe und seine Verbindungen in Europa es er- 
warteten, daB er Professor werde!

Das Universitatswesen leidet an einer auBerordent- 
lichen Zersplitterung der Fach er. 27 oder 28 
ordentliche Professoren der medizinischen Fakultat, welche 
1907 232 Schiiler zahlte! „Was lehren denn die alle?“ wird 
man entsetzt fragen. Nun, die Medizin hat den Vorteil, 
daB sich fast jedes Fach in auBeres, inneres und allgemeines 
zerlegen laBt; das ist auch geschehen, damit móglichst viele 
der Gloriole teilhaftig werden, die das Profesor de la 
Universidad ausstrahlt. Natiirlich kónnen die meisten 
Zweige nur eine kummerliche Existenz fristen, zumal sie 
raumlich sehr beschrankt sind, denn die gróBere Anzahl 
ist in demselben Gebaude, der Escuela de Medicina, zu 
Hause.

Die Lehrkurse der Fakultaten sind in vielem Col- 
leges zu vergleichen; ein jeder ist sehr selbstandig, besitzt 
auch fiir nebensachliche und propadeutische Zweige eigene 
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Professoren und mitunter besondere Gebaude. Alles ist 
darauf zugeschnitten, móglichst viel Beamte anzustellen. 
Die Medizinschule zahlt an Verwaltungsbeamten: den 
Delegado, den ersten und zweiten Inspektor, den Admini- 
strador und den Mayordomo. Trotzdem starrt sie vielfach 
in Schmutz, denn zum Reinmachen fehlt es an Leuten. 
Jeder Professor hat 1 oder 2 Adjutanten, Studenten, die 
nichts tun wollen und dafiir 80 Pesos monatlich bekommen, 
aber den Diener, der nur 40-—50 erhalt, muB er mit 
4 Kollegen teilen. Im Anfang des Jahres bleiben die 
Mozos (Diener) 3 Monate ohne Bezahlung. Das ist ihre 
Pramie von Staats wegen. Man mag danach ihren Eifer 
ermessen. — Das Kolleg bzw. Fach wird ais Clase be- 
zeichnet, z. B. Clase de Zoolojia, de Patolojia interna usf.

Auslander kontrahiert man fur hóhere Lehrer- 
stellen auf 5 oder 6 Jahre. Chilenen werden entweder von 
der Fakultat gewahlt, indem sie eine Terna bildet, der 
Regierung drei Kandidaten in der Erwartung vorschlagend, 
daB sie den erstgenannten wahlt. Um sie zu pressen, setzt 
man an die zweite und dritte Stelle politisch oder sozial 
unmógliche Personen. Oder sie erobern die Lehrkanzel 
ais Sieger eines óffentlichen Concurso. Schreibt man einen 
solchen, einen Wettstreit, aus, wie es z. B. mit der Pro- 
fessur fur einen geburtshilflichen Zweig geschah, so wird 
eine Kommission eingesetzt, welche die beiden Bewerber 
coram populo priift. Unter den Studenten bilden sich zwei 
Parteien. Wetten werden abgeschlossen und bei jedem 
Punkte, den die um das hohe Amt mit Einsatz ihres ge- 
samten Wissens Streitenden gewinnen, von irgendeiner 
Seite Beifall geklatscht, mit siidlicher Glut, jauchzend und 
anfeuernd. Der damals Unterlegene wurde spater ais 
Akademiker gewahlt und getróstet.

Die S t u d i e n sind langwierig und miissen bei Medi- 
zinern 6, Juristen, Minen- und Bauingenieuren 5, Pharma- 
zeuten und hóheren Lehrern 3 und Zahnarzten 2 Jahre 
betragen. Gepriift wird so oft ais móglich. Den SchluB 
eines jeden Jahres — das Jahr hat nur ein ,Semester‘ — 
bildet ein Versetzungsexamen, das im Marz wiederholt 
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werden kann. Ferner ist in Medizin und Jurisprudenz 
noch eine Zwischenstufe, der Bachiller de Leyes oder 
Medicina, und schlieBlich der Licenciado zu erwerben, 
letzterer durch eine Abhandlung. Dann erst gibt das 
Staatsexamen dem monumentalen Bau der Kenntnisse die 
hóchste Weihe, und der Kandidat ist nach 6 oder 7 Jahren 
Medico und Cirujano, Abogado, Injeniero civil, und de 
minas oder nach 3 oder 4 Farmaceutico oder Profesor de 
Estado.

Besuch der Staatsuniversitat im Jahre 1917.

Fach Manner Fraucn Fach Manner Frauen

Rechtswissenschaften 903 8 Angewandte Kunst . 461 —
(EinschlieBlich der Kursę Hoheres Lehrfach . . 267 319
von Concepción und Val- Medizin.................... 793 62
paraiso.)

Pharmazie . . . . 106 106
Ingenieurfach . . . 265 1 Zahnheilkunde . . . 172 56
Baufach/.................... 86 — Ausbildung von Heb-
Schone Kiinste . . . 82 135 ammen................... — 125

Auf der chilenischen Universitat wird sehr v i e 1 
g e 1 e r n t und wenig begriffen. Die hastige Art, mit 
welcher die Vorlesungen abgewickelt werden, die eigene 
Unsicherheit mancher der Vortragenden in ihren Lehr- 
domanen, der Mangel an Demonstrationsmaterial und das 
vorziigliche, so ganz und gar auf Auswendiglernen gestellte 
Gedachtnis der dortigen Jugend fiihren zu Produkten, die 
man am besten ais lebende Grammophonautomaten be- 
zeichnet. Man tippt, es schnurrt. Ich habe 8 Jahre hin- 
durch die Beobachtung gemacht, daB man den jungen 
Chilenen zu nichts mehr zwingen muB ais zum Sehen. 
Schwarz auf weiB die gehórten oder diktierten Worte 
nach Hause tragen und dort mit allen Unds und Alsos 
memorieren, das behagt ihm. So bemerkt man sie denn 
auch namentlich von Oktober bis Dezember iiberall in 
Universitat und Medizinschule auf Banken und Treppen 
oder in die Ecken gelehnt, auf óffentlichen Platzen und 
Spaziergangen und in nicht geringer Zahl auf den Kirch- 
hófen, die Lippen bewegend, lernen und lernen.

Burger, Acht Lehr- und Wander jahre in Chile. 24
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Die Examenleistungen sind haufig verbliiffend; man 
wird beangstigt durch den stiirmischen Strom, den eine 
Frage entfesselt, noch mehr freilich, wenn er plótzlich 
stockt und der Ungliickliche ihn mit romanischer Leb- 
haftigkeit mit Mund, Handen und FiiBen wieder zum 
FlieBen bringen will. Um ,versetzt‘ zu werden, sind 
mindestens so viel Punkte nótig, daB auf jedes Fach drei 
kommen. Erhalt der Schiiler aber gar keinen oder nur 
einen Punkt in einem Fache, so hat er die Priifung fiir 
alle Facher zu wiederholen; zwei Punkte kann er kom- 
pensieren.

Die Lehrfreiheit wird der unseren ebenbiirtig sein; 
von Lernfreiheit dagegen kann man kaum reden. Der 
Verlauf und das Wie des Studiums sind durch die Jahres- 
examina in einen ganz bestimmten Rahmen gezwangt; 
auBerdem werden Prasenzlisten gefiihrt und die Alumnos 
fleiBig zum Repetieren aufgerufen.

Die chilenischen Studenten sind keineswegs 
kindlich, wie haufig gottlob noch unsere ersten Semester, 
oder ritterlich wie die folgenden, dagegen kindisch, albern, 
arrogant, heimtuckisch, feige, streberhaft, liignerisch und 
immer zu Balgereien geneigt, kurz, in ihrer Gesamtheit 
eine Hordę ohne Benehmen und Ideale und ohne hóhere 
Ziele ais: Wie bestehe ich mein Examen und wie verdiene 
ich móglichst rasch und leicht viel Geld? Die meisten 
haben sogar schon ein Amtchen. Ubrigens will ich 
bemerken, daB meine Erfahrungen sich wesentlich auf die 
Mediziner beschranken, und daB kaum 2 Prozent der 
Sóhne guter Familien dies Studium ergreifen. Sie 
rekrutieren sich aus dem Mediopelo, und ein kleiner Teil 
entstammt fremden Familien. Letzterer hebt sich all- 
gemein sehr giinstig gegen das riipelhafte Gros ab, ebenso 
wie die gutartigen Bolivianer, dereń stets etliche von den 
mageren Briisten der chilenischen Alma mater zu pro- 
fitieren suchen. Hinsichtlich ihrer Leistungen sind nach 
meinen Wahrnehmungen die besten Schtiler die Italiener. 
Recht gute finden sich unter den Chilenen. Dem Deut- 
schen liegt wohl das Btiffeln ferner und darum glanzt er 
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weniger durch besonders auffallende Erfolge. Ein tiber- 
triebenes MaB von Bescheidenheit legten die Sóhne 
Boliviens an den Tag.

Ein Studentenleben, dem unseren vergleichbar, 
gibt es nicht, Die auswartigen Musensóhne wohnen in 
Familien in voller, sehr billiger Pension. Das diirftige 
Meublement ihres einzigen Zimmers bringen sie mit. 
Meistens sieht man sie vor dem Hause mit einem Buche 
in der Hand auf und ab schlendern. Der chilenische 
Student huldigt weniger dem Bacchus ais der Venus, 
Wenn einige sich zusammentun, ein Fest zu feiern, so 
geschieht es mit einer iibersuBen Bowle in einem jener 
tóchterreichen Hauser, wo die Tóchter keine Tóchter sind, 
Ein ZusammenschluB zu Vereinen irgendwelcher Art fand 
nicht statt; neuerdings hat sich die gesamte Studenten- 
schaft zu einer Fóderation organisiert, die bisher aber nur 
durch ihr demagogisches, rohes Treiben die Aufmerksam- 
keit auf sich lenkte. Eine Zeitlang fanden sich die 
Herm Studiosen allabendlich auf óffentlichen Platzen zu- 
sammen, um in unflatigen Liedern einige Senatoren zu 
schmahen, die nichts anderes ais ihre politischen Uber- 
zeugungen und Rechte zum Ausdruck gebracht hatten. 
Der Student ist bereits leidenschaftlicljer Politiker. Er 
begluckwiinscht das Parlament zu irgendwelchen Be- 
schliissen oder stellt ihm Tadelsadressen zu. Auch sein 
Lehrer ist ihm weniger eine Person des Respektes und 
der Verehrung ais schmahsiichtiger Kritik.

Hat irgendein Dozent Schwierigkeiten mit der 
Studentenschaft, so wird er gemeiniglich den kiirzeren 
ziehen, denn der Rat des Óffentlichen Unterrichts pflegt 
sich auf die Seite der unerzogenen Jiinglinge zu stellen. 
So wurden letzthin der langjahrige Delegado und 
Psychiater der Medizinschule, ein ebenso verdienstvoller 
wie vielseitig gebildeter Mann, und der Professor fur 
Pathologie, welcher besonders fur diesen Zweig auf Staats- 
kosten in Europa ausgebildet worden war (beides Chile- 
nen), aus ihren Amtern gedrangt, weil sie in Ungnade bei 
den Herren Medizinern gefallen waren.

24
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Das staatliche Mittelschulwesen wurde 1917 
durch 42 Lyzeen fiir Knaben und 45 fiir Madchen reprasen- 
tiert. Die Konstitution verlieh jeder Provinz das Recht 
auf mindestens ein Knabenlyzeum, und so kommt auf die 
23 Provinzhauptstadte beinahe die Halfte. Santiago be- 
sitzt jedoch sechs. Die iibrigen verteilen sich auf volk- 
reichere Stadte. Die meisten Anstalten sind halbe, d. h. 
sie haben nur 3 Humanidadesjahre, und nur etwa ein 
Drittel Vollanstalten mit 6; aufierdem sind verschiedene 
z. T. oder ausschliefilich Alumnate.

Insgesamt waren in den hóheren Knabenschulen 1917 
17 213 Zóglinge immatrikuliert, von denen 14196 leidlich 
regelmafiig erschienen. Die Freąuenz der verschiedenen 
Lyzeen zeigt sehr bedeutende Differenzen. Am starksten 
besucht war 1917 (wir lassen die vorbereitenden Klassen 
auBer acht) das Instituto Nacional in Santiago mit 617 
(541) \ das Liceo von Valparaiso mit 400 (294) und das 
von Concepción mit 321 (303) Schiilern; dagegen zahlte 
jenes von Ancud, das einzige der groBen Insel Chiloe, nur 
46 (42). Den Humanidades gehen bei allen Anstalten drei 
mit diesen verkniipfte Vorbereitungsjahre, La Praepa- 
ratoria, voraus. Die hóheren Madchenschulen besuchten 
12 670 (10 009) Schiilerinnen.

Der Unterricht der Knabenlyzeen lag 1907 in den 
Handen von 559 Profesóres, von denen diesen Charakter 
142 ais Volksschullehrer hatten, wahrend 134 das Instituto 
Pedagójico besuchten; die iibrigen waren Arzte (34), 
Advokaten (43), Leute mit dem Abgangszeugnis eines 
Lyzeums (27) oder Ingenieure, Zahnarzte und Beamte 
irgendwelcher Art (39) oder aber einfach Menschen ohne 
Titel und Antezedenzien (117), denn in Chile ist der 
Lyzeallehrer oft genug eine allerletzte Zuflucht. 1917 
hatte sich die Zahl der mannlichen und weiblichen Lehr- 
krafte auf 900 und 739 erhóht.

Nur 22 Lyzeen funktionierten damals in fiskalischen 
Gebauden, die iibrigen in Miethausern, welche sich ófter 
in grófiter Yerwahrlosung befanden, da weder der Eigen-

Offene Zahl Immatrikulierte, geklammerte Assistierende. 
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tiimer noch der Staat fiir ihre Erhaltung sorgen wollte. 
Bei den Madchenlyzeen ist das MiBverhaltnis sehr viel 
gróBer: nur sechs besaBen ein eigenes Heim. Noch arger 
machte sich dieser Ubelstand bei den Elementarschulen 
geltend: nur fiir 337 standen óffentliche Gebaude zur 
Verfiigung, 1877 hausten zur Miete.

Ais Musteranstalt unter den Lyzeen erhielt sich das 
Instituto Nacional, an welchem noch heute meistens Uni- 
versitatsprofessoren, darunter eine Reihe Deutscher, unter- 
richten. Chiles hóchste Richter, gesuchteste Arzte und 
bedeutendste Gelehrte verschmahen es nicht, an dieser 
Anstalt Biirgerkunde, Hygiene, Geschichte und Geographie
— wie der grófite Historiker des Landes, Diego Barros 
Arana — zu lehren. Schónschreiben erteilte der Pro
rektor der Universitat. Die Schiller scheiden sich in 
Mediopupilos und Externos, d. h. solche, welche ihr 
Mittagsbrot, Almuerzo, in der Anstalt nehmen, und solche, 
die es zu Hause verzehren. Beide werden getrennt unter- 
richtet. So erreichte man, trotz der Schulgeldfreiheit, eine 
reinliche Trennung nach sozialen Gesichtspunkten, die nun 
einmal in Chile notwendig ist, will man die Eltern der 
Bessersituierten fiir die Staatsanstalten gewinnen. Das 
Instituto Nacional wird nachst dem mit dem Instituto 
Paedagójico verkniipften Liceo de Aplicación gerne von 
Deutschen besucht.

Balmaceda, der Schópfer des modernen Unterrichts- 
wesens, Berufer und Gónner deutscher Lehrkrafte, hatte 
im Westen der Stadt einen riesigen Bau fiir ein Lyzeał- 
internat begonnen, welcher aber erst 1902 seiner Be- 
stimmung iibergeben wurde. Jedoch — tempora mutantur
— mit franzósischen Schweizern ais Professoren und ais 
Pflanzstatte franzósisćher Sprache und Lebensart. Fiir die 
Beamtensóhne sorgen zahlreiche Freistellen.

Die Knaben pflegen in das erste Jahr der Humanidades 
zwischen dem 10. und 12. Lebensjahr einzutreten, so daB 
sie das ,Gymnasium‘ zwischen dem 16. und 18. absolviert 
haben. Den Abschlufi bildet die Bakkalaureuspriifung vor 
einer Universitatskommission in Santiago. Dieselbe be- 
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rechtigt zu samtłichen Studien; bei manchen aber, wie z. B. 
Zahnarznei und Pharmazie, sind nur 4 bzw. 5 Jahre hóherer 
Schulbesuch notwendig.

Die Lyzeen lassen sich am ehesten mit unseren latein- 
losen Realschulen vergleichen. Es werden zwei fremde 
Sprachen gelehrt, von denen Franzósisch obligatorisch ist, 
die andere aber nach Wahl Englisch oder Deutsch sein 
darf. Der 1892 festgelegte, 6 Jahre wahrende Lehrplan 
ist folgender:

I. II. III. IV. V. VI.

Kastilianisch . . . . • 5 5 5 5 3 3
Franzósisch.................... 2 2 2 2 1 1
Englisch oder Deutsch . 3 3 3 3 2 2 '
Mathematik .................... 5 5 5 5 4 4
Buchfuhrung.................... — — — — 2 2
Naturgeschichte .... 3 3 2 2 — —
Physik.............................. — — } 2 2 2 2
Chemie ......................... — — J 2 2
Biologie und Hygiene — — — — 2 2
Geographie und Geschichte 3 3 3 3 4 4
Philosophie.................... — — — — 2 2
Gesang.............................. 2 2 2 2 2 2
Zeichnen ......................... 2 2 2 2 2 2
T urnen.............................. 2 Z 2 2 2 2
Religion ......................... 2 2 2 2 — —
Oesamtstundenzahl . . . 29 29 30 30 30 30

In der Biologie wird den Schiilern auch Darwinismus 
verzapft. Vom Religionsunterricht, den in der Regel ein 
Geistlicher gibt, kónnen alle diejenigen dispensiert werden, 
welche einen schriftlichen Wunsch des Vaters oder Vor- 
munds beibringen. Der Mangel an Latein macht sich 
spater bei den Studenten der Medizin sehr fuhlbar; wissen- 
schaftliche Namen vermógen sie kaum auszusprechen und 
auffallend schwer zu behalten. — Bei manchen Lyzeen 
sind Handarbeitsstunden eingefiihrt, wo die Jungen Papp- 
arbeiten herstellen, Kristallformen und anderes.

Die Madchenlyzeen berechtigen nur ausnahmsweise 
zum Studium.

Die Chilenen sind allen Studien, die nicht im prak- 
tischen Leben von unmittelbarem Wert sein kónnen, 
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abhold und haben deshalb die Institutos Comerciales, die 
Handelsschulen, stark (auf 11) vermehrt, welche an die 
Stelle der letzten drei Humanidadesjahre treten. Wahrend 
des Krieges, im Banne der plótzlich so erstarkten indu- 
striellen Entwicklung, wandelten sie 5 Lyzeen und etliche 
Handelsschulen in Industrieschulen um, dieselben mit ent- 
sprechenden auslandischen Lehrkraften versehend. — In 
Copiapó gibt es eine Bergschule, in Iquique und Auto- 
fagasta bluhen Salpeterindustrieschulen.

Das staatliche Volksschulwesen verfiigte 1917 
iiber 2992 Schulen mit 343 314 eingeschriebenen Zóglingen, 
von denen 209798 einigermaBen regelmaBig erschienen. 
In Santiago von 57 761 sogar nur 32 225! An den An- 
stalten wirkten 6580 Lehrkrafte, von welchen jedoch nur 
ein Teil ein Lehrer- oder Lehrerinnenseminar absolvierte. 
1906 war das Verhaltnis: 1225 mit, 3414 ohne ent- 
sprechende Vorbildung. Mehr ais die Halfte aller niederen 
Schulen sind Escuelas mistas, in welchen sich beide Ge- 
schlechter vereinigen, jedoch nur von weiblichen Personen 
unterrichtet werden darf. Der Lehrplan der chilenischen 
Elementarschule enthalt Anschauungsunterricht, Lesen, 
Schreiben, Grammatik, Diktat, biblische Geschichte, 
Rechnen, Geometrie, vaterlandische und Weltgeschichte, 
Zeichnen, Gesang, Turnen und Handarbeiten; aber den 
meisten Fachem widmet man nur eine Stunde wóchentlich, 
lediglich den praktischen Arbeiten mehrere. Ubrigens 
gibt es in den gróBeren Stadten auch gehobene Volks- 
schulen, in denen Naturwissenschaften und selbst die 
Elemente der Hygiene und Kosmographie gelehrt werden 
und Instrucción civica, Biirgerkunde, hinzutritt.

Alle staatlichen Lehranstalten, die Universitat nicht 
ausgenommen, sind frei. Vielfach werden sogar die Biicher 
geliefert.

Die Bezahlung der nationalen Universitats- 
professoren war (1908) im allgemeinen gering: 2000 Pesos 
p. a., mit Riicksicht auf die wenigen Stunden, die sie 
wóchentlich opfern, Die Lyzealprofessoren dagegen sind 
Akkordarbeiter und erhalten fiir jede Stunde wóchentlich 
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in einem Fache der Humanidades (Sprachen, Mathematik, 
Naturwissenschaften) 150 Pesos jahrlich und vom 7. Dienst- 
jahr ab eine Alterszulage von elw, mit jedem Jahre um 
1lto steigend, ihres akkordmaBig verdienten Einkommens. 
Mit 24 Wochenstunden erwirbt demnach ein Lehrer bis 
zum 6. Dienstjahr (einschlieBlich) 3600 Pesos jahrlich, im 
7. aber 4140, nach 20 5400 und nach 40 7200 Pesos. Als
dann kann er mit seinem vollen Gehalt abziiglićh der 
Alterszulagen (Premios), also 3600 Pesos, pensioniert 
werden.

Bekanntlich kontrahierte die chilenische Regie- 
rung unter Balmaceda um 1888 eine groBe Anzahl 
(etwa 80) studierter deutscher Lehrer fur eine be- 
stimmte wóchentliche Stundenzahl in Goldpesos. Nach 
Ablauf der ersten fiinfjahrigen Verpflichtung wandelte sie 
das Gehalt in Papier um und bezahlte fiir 18 Stunden 
4000 Pesos, aber ohne das Recht auf Alterszulagen. Da- 
mals ging die Mehrzahl derselben, welche sich Derartiges 
nicht bieten lassen wollte, nach Deutschland zuriick. Die 
Verhaltnisse anderten sich nicht bis 1903. Alsdann be- 
nutzte die Regierung die Vollendung der dritten Kontrakt - 
periode zu einer neuen Repressalie: sie nahm den fremden 
Lyzealprofessoren die Kontrakte und stellte es in ihr Be- 
lieben, unter den Bedingungen der heimischen weiterzu- 
arbeiten, also fiir 18 Stunden anstatt 4000 Pesos nur 2700 
zu beziehen, indessen machte man ihnen Hoffnung auf 
die Pramien. — Nicht viel besser sind die Professoren 
vom Instituto Pedagójico behandelt worden, denen nach 
Ablauf der ersten Kontrakte das Recht auf Pramien 
genommen wurde, und die wahrend der dritten auf Papier 
gesetzt waren. — Die Elementarfacher, ferner Singen, 
Turnen, Zeichnen, Handarbeiten werden nur mit 100 Pesos 
die Stunde honoriert.

An Lyzeen unterrichtende Volksschullehrer empfangen 
wie jeder andere die dem Fache entsprechende Bezahlung. 
Diejenigen der Elementarschulen beziehen ein stabiles 
Gehalt:
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Lehrer 1. Klasse: 1800 Pesos Hilfslehrer 1.K1.: 1200 Pesos
,< 2. ,, 1200 „ „ 2. „ 1020 „
H 3. ,, 1080 „ „ 3. „ 900 „
„ 4. 960 „ „ 4. „ 720 „

Das Land besitzt 6 Lehrer- und 9 staatliche Lehre-
rinnenseminare mit 865 (728) Schiilern und 1378 (1209) 
Schiilerinnen, ferner das Instituto Pedagójico fur hóhere 
Lehrer und Lehrerinnen. 1917 waren dort 586 Studierende 
beider Geschlechter eingeschrieben.

Ein groBer Segen fur Mittelstand und kleine Leute 
sind die Escuelas Professionales de Ninas, dereń es 1917 
27 gab, groBztigig angelegte Handarbeitsschulen fur 
Madchen. Was sie in denselben erlernen, ermóglicht 
vielen ein gutes Fortkommen ais Schneiderinnen, Putz- 
macherinnen, Stickerinnen, Naherinnen. Solche Lehr- 
statten der reinen Praxis gibt es auch fiir Knaben in den 
Escuelas de Artes e Oficios, die dort zu Elektrotechnikern, 
Mechanikern, Schlossern, Maschinisten und anderen Be- 
rufen herangebildet werden.

Nicht uninteressant sind die Berechnungen, was die 
Ausbildung seiner Sóhne und Tóchter dem Staate kostet. 
Es kamen 1917 auf den

Besucher der Lyzeen, Knaben . 247
11 „ „ Madchen 213
11 „ Handarbeitsschulen

fiir Madchen . . 1257
11 ,, Volksschulen . , 49
11 „ Seminarien . . . 996
11 „ Handelsschulen 282

Berufe mit wissenchaftlicher Vorbildung (1907):
Es bestehen die

Jahresaufwandi 
in Papierpesos:

SchluSprufung 
jahrlich:

Es kostet jeder 
einzelne jahrlich:

Advokaten: 95 000 60 1583
Ingenieure: 98 000 8 12 250
Mediziner: 150 000 28 5357
Zahnarzte: 15 200 15 1013
Hóhere Lehrer: 59 619 17 3507
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Das Gratisstudium lockt alle Welt wenigstens zum 
Probieren. Infolge der fortgesetzten Priifungen lichten 
sich die Reihen mehr und mehr. Von den 200 bis 300 
jahrlich neu eintretenden Medizinern z. B. gelangt nur 

bis x/6 ans Ziel. Von den Juristen ‘/s, den Aspirant en 
des hóheren Lehramts % den Ingenieuren und Pharma- 
zeuten ^/s,

Die Fonds der wissenschaftlichen Anstalten sind nach 
unseren Begriffen sehr bescheidene. Sie stehen in argem 
Mil3verhaltnis zu dem, was die Gehalter verschlingen. So 
konnte das Museo Nacional nur iiber 8000 bis 10 000 M. 
disponieren, ein Zweig der Medizinschule iiber wenige 
Hundert.

Verschwenderisch aber gebardet sich der Staat ais 
Mazen mehr oder minder hoffnungsvoller Jiinglinge, welche 
nach Europa zwecks weiterer Ausbildung móchten. Jahr 
fiir Jahr sendet er Mediziner, Ingenieure, Maler, Bildhauer 
und selbst Musiker, vor allem aber zahlreiche Offiziere ais 
seine Pensionare iibers Meer, besonders nach Paris und 
Berlin, die manchmal erst nach langer Zeit ais grund- 
gelehrte Herren zuriickkehren, wo dann oftmals, wie ein 
gemachtes Bett, bereits ein fettes Amt ihrer harrt. Frei- 
lich klammern sich Minister, Deputierte und Senatoren 
bei der Auswahl nicht angstlich an Zeugnisse und 
Examenleistungen, sondern sehr viel mehr wiegt auch 
bei ihnen die Kinderstube.

Der verhaltnismaBig schwache Besuch der hóheren 
Staatsanstalten (mit Ausnahme der hauptstadtischen) er- 
klart sich aus der groBen und gliicklichen Konkurrenz, 
welche ihnen private und hauptsachlich g e i s 11 i c h e 
K o 11 e g s machen. In Chile herrscht im Unterrichtswesen 
ein Dualismus; namentlich ist es der streng katholische 
Unterricht, welcher den des Staates bekampft und 
vielfach in den Hintergrund drangt. An der Spitze die 
erzbischófliche Universidad Católica — mit vor- 
laufig je einem Kursus fiir Juristen und Ingenieure —, das 
erzbischófliche Knabengymnasium (El Semi- 
nario), das Colejio San Ignacio der Jesuiten, und zu 
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den Heiligen Herzen der Franzósischen Vater, ferner 
jenes Pedro de Nolasco genannte der Mercedarier, 
el Patrocinio San Jose der Salesianer, jenes des 
heiligen Hyazinth der Christlichen Briider und viele 
andere in der ganzen Republik verteilte fur Knaben und 
Madchen. AuBerdem ais Elementarschulen die zahl- 
reichen des heiligen Thomas v on Aqu in o, Viele der 
klerikalen Etablissements werden vom Staate gleichwohl 
betrachtlich subventioniert und die an den Seminarios 
von Serena, Santiago, Concepción und Ancud, in welchen 
auch Schiiler Aufnahme finden, die sich nicht dem geist, 
lichen Stande widmen wollen, bestandenen Examina 
haben Gultigkeit, wahrend sie sonst vor Universitats- 
kommissionen abgelegt werden miissen. Alle diese An- 
stalten folgen der franzósischen Lehrmethode, ein Fach 
auf das andere bauend, wahrend in den fiskalischen das 
deutsche (konzentrische) System herrscht, wo die Aus- 
bildung in den verschiedenen Disziplinen nebeneinander 
herschreitet. — Der .Kindergarten Católico' (unser Wort 
ging unverandert in den chilenischen Sprachschatz iiber) 
ermóglicnt es heute dem SproB frommer Familien, sich 
wahrend seiner gesamten Ausbildung der Beriihrungs- 
gefahr mit liberał angekrankelten Lehrern zu entziehen.

Der Staat spendete 79 privaten Mittelschulen 1917 
351723 Pesos. Da dieselben an 11000 Schiller hatten, 
kostete jeder dem Sackel der Republik jahrlich 31 Pesos. 
Die angesehensten geistlichen Kollegs, San Ignacio und 
Sagrados Corazon e s, stehen aber nebst 31 anderen, 
von etwa 6000 Schulern besuchten Anstalten ganz auf 
eigenen FiiBen. Sie sind die Erziehungshorte der Kinder 
der guten chilenischen Familien. Ein Kenner der Ver- 
haltnisse schatzte die Zahl der Sóhne erster Kreise auf 
den Staatslyzeen auf nur 2 Prozent ihrer Besucher. Man 
darf getrost behaupten, daB in */5 der Provinzlyzeen (die 
ich aus eigener Anschauung kenne) nicht eineinziger 
Knabe aus der Jente vorhanden ist, „son para la roteria", 
„sie dienen dem Gesindel", habe ich manchmal zur Ant- 



380

wort erhalten, wenn ich in einer .Familie' nach dem Gruncie 
fragte,

Trotz der vielfachen Anstrengungen, welche gemacht 
worden sind, den Elementarunterricht zu verallgemeinem, 
veranschlagte die philanthropische Gesellschaft derEscuelas 
de Proletarios in Santiago die Zahl der ohne Unterricht 
aufwachsenden Kinder im Gesamtterritorium der 
Republik 1900 auf 83 und in Santiago auf 73 Prozent, 1917 
soli sie sich auf 37 bzw, 47 Prozent verringert haben, 
Tarapaca und Valparaiso marschierten mit 53 und 51 Pro
zent an der Spitze. — Ein gesetzlicher Schulzwang wird 
sa lange in Chile nicht festgelegt werden, ais die Konser- 
vative Partei etwas gilt.

* *
*

Der C h i 1 e n e jeden Standes ist ganz erstaunlich 
schreibfreudig. Sobald ein Mozo (Diener) einiger- 
maBen das Alphabet beherrscht, was schneller ais bei uns 
geht, da er auf die groBen Buchstaben verzichtet, beginnt 
er Briefe zu schreiben, nichtigsten Inhalts natiirlich, nach 
Hause, an Verwandte und Freunde. Die Marken zur 
Frankierung sucht er in den Korridoren der Postanstalten, 
Niedere Werte, 1 und 2 Centavos, liegen dort ungestempelt 
umher; denn die Verwaltung, wenigstens in Santiago, macht 
sich bei Casillenempfangern nicht die Muhe der Ent- 
wertung; hohere reinigt er so gut es gehen will. Hat 
jemand seinem Hausknecht oder Institutsdiener einmal 
den Standpunkt klargemacht, so kann er damit rechnen, 
von selbigem alsbald ein schriftliches Expose zu emp- 
fangen, worin er iiber seine Ungerechtigkeit aufgeklart 
wird, Das niedere Volk schreibt Briefe, das hohere 
Zeitungsartikel, ,wissenschaftliche‘ Aufsatze und Gedichte. 
Es ware sonst auch unmóglich, daB sich in einer Stadt 
von 330000 Einwohnern mit iiber 50 Prozent Analphabeten 
sieben groBe und mehrere kleine Tageszeitungen, darunter 
der ,Mercurio‘, welcher abends und morgens oft mit zwólf 
und mehr Seiten erscheint, und eine Anzahl schóngeistiger 
Journale fiillen kónnten.
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Der Chilene hat ein unleugbares Talent, mit 
v i e 1 e n Worten nichts zu sagen. Er variiert 
gerne paraphrastisch irgendeinen Gedanken. Er hórt, 
daB ein Englander aus irgendeinem Mixtum Lebewesen 
erzeugt haben will, und nun vermag er, ohne Einzelheiten 
zu kennen oder in Chemie, Botanik, Zoologie bewandert 
zu sein, Bandę zu fullen. Seine Zeitungsartikel ermangeln 
selten der biblischen Vergleiche; namentlich das Buch 
Hiob wird oft angezogen, was besonders in der 
atheistischen ,L e i‘ seltsam anmutet. Springt er mit seinen 
Parallelen in die Tier- und Pflanzenwelt, so verirrt er 
sich in krassen Unsinn, indes klingt es melodisch.

Die Bildung der Chilenen steht durchschnittlich auf 
niederster Stufe und fallt nach der Schule ais auswendig 
gelernter Kram von ihnen ab wie schlecht verbundener 
Firnis1. Jiinglinge der Aristokratie, mit 18 oder 19 Jahren 
am Ende ihrer Schiilerlaufbahn, kennen mitunter nicht die 
Namen der Kontinente; einer, den seine Abstammung 
zweifellos zum Senator der Republik pradestiniert — sein 
Vater war es auch —, hielt Krebse und Pilze fiir dieselbe 
Sache. Es gibt Jiinglinge, welche man ihrer eleganten 
Tracht nach fiir wohlgebildete Leute halten sollte, die iiber 
die Einteilung des Jahres in Monate und Wochen die aller- 
verschwommensten Vorstellungen haben.

1 Hugo Kun z (Chile und die deutschen Kolonien, S.250) ist der 
Ansicht, daB 14—lójahrige Herrchen, die sich Reitpferde und Matresse 
halten, nicht durch eine dreistellige Zahl zu dividieren wissen.

Aber trotzalledem schriftstellern sie spater und 
dringen selbst in die Anales der Universitat vor. 
Das ist die Fackel, mit welcher chilenische Bildung, 
Wissenschaft und Kultur in die Welt hineinleuchten will; 
das Organ, mit dem Chile seinen Platz in den Biblio- 
theken von London, Paris, Berlin ausfiillt. Die Anales 
sind die geistige Reprasentation der Republik. Den 
Kiinsten und den Wissenschaften wurden sie geweiht. 
Das verraten schon die Vignetten, wo sich einmal zwei 
Amoretten auf einem Federkiel schaukeln, und das andere 
Mai eine wohlgenahrte Kuh beschaulich weidet. Die 
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Heiterkeit der Kunst, der Ernst der Forschung, kónnten 
sie trefflicher versinnbildlicht werden?

Novellen und Gedichte, recht lange Gedichte, unter- 
brechen historische, philosophische, literarische, natur- 
wissenschaftliche und mathematische Abhandlungen. Aber 
nicht selten wird Poesie und Wissenschaft lieblich ge- 
mischt. Da bringt Don Ramon Briseno ein Vokabu- 
larium indianischer Worte in der chilenischen Sprache 
und kommt auch auf die Etymologie von Chile, die ihm 
dunkel blieb, wie auch anderen nach ihm. Aber was 
macht das, er ersetzt das Manko durch einige schwung- 
volle Verse:
„El Paoifico al sur i occidente, „Den Ozean im Siiden und Westen, 
Al oriente los Andes i el sol, Im Osten Anden und Sonne, 
Por el norte un inmenso desierto Im Norden unendliche Wiiste, 
I en el centro Libertad i Union.“ Im Herzen Freiheit und Einigkeit.“

Und ais er in der Einleitung kurz die geographische 
Lagę Chiles skizzieren will — er rechnet offenbar auf einen 
rein chilenischen Leserkreis, dem sie in der Tat grófiten- 
teils fremd ist —, bricht er nach wenigen Zeilen ab mit 
der 5. Strophe der Nationalhymne:
„Puro Chile es tu cielo azulado“ „Rein ist, Chile, deines Himmels 

usw. Blaue“ usw.

In solchem Gewande schreitet die chilenische Wissen
schaft anmutig einher. Die Annalen gewannen zeitweise 
Ansehen durch die Aufsatze auslandischer Gelehrter, 
welche sie Anfang der 90er weit iiber ihr eigentliches 
Niveau hinaushoben. Spater haben sich dieselben auf das 
Brotverdienen beschranken miissen, da die chilenische 
Regierung ihre kontraktlichen Einnahmen kiirzte.

Der Chilene dilettiert in allem und glaubt als- 
bald auch etwas zu leisten. Da hatte einer auf einer 
Auktion ein Fernrohr erworben, einen Dachziegel aus- 
gehoben, gliicklich einen Stern ins Gesichtsfeld bekommen 
und ihn Freunden gezeigt: der Astronom war fertig und 
wurde óffentlich anerkannt ais solcher, indem die Regie
rung ihn ais Mitglied des Aufsichtsrates iiber die Staats- 
sternwarte ernannte. Diese, Juntas de Yijilancia ge- 
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nannten, aus 3 oder 5 Chilenen oder auch Chileninnen ge- 
bildeten Ratę existieren fur beinahe alle óffentlichen An
stalten und erfreuen sich groBen Einflusses. Man kann sich 
die tJberraschung vorstellen, wenn ein ais Direktor kon- 
trahierter fremder Gelehrter sich in Chile mit einem Małe 
einer solchen .fachmannischen Behórde unterstellt findet.

Der Chilene schreibt vor allem dicke Biicher. 
Unsere Historiker verblassen vor denen Chiles. D i e g o 
Barros Ar a n a, welcher die Geschichte der Nation zum 
letztenmal vollstandig niedergeschrieben hat, ist mit 
16 Banden nur wenige Jahrzehnte iiber die Unabhangig- 
keitserklarung hinaus gelangt. Das Zeitalter M o n 11 - 
Varas (1851—1861) bildet bereits einen Anhang. Ein 
anderer publizierte iiber die giftige Spinne (Latrodectus 
formidabilis) einen Walzer; dabei ist das Interessanteste, 
ihre Biologie, erst spater, aber nicht von demselben, ge- 
schildert worden. Wieder andere fiillen Regale mit 
Banden iiber die Majorate des Landes oder lassen 1500 
Seiten mit einer Geschichte des Instituto Nacional von 
1813—45 bedrucken. So entwickeln sie sich zu ,Colosos‘ 
und ,Eminencias* der Wissenschaft und halten sich selbst 
dafiir, obwohl sie haufig nur zahllose Erlasse abschreiben 
und lose aneinanderreihen.

Trotzdem befleiBigt sich der Staat noch einer Anreiz- 
politik. Er pramiiert die Autoren durch lebenslangliche 
Remunerationen, die sich nach dem Umfang des Opus be- 
messen. Solch eines, wie der Leser vor sich hat, wurde 
wohl eine Rente von 600 Pesos erzielen.

Recht charakteristisch ist die Vorliebe fiir móglichst 
dem Beruf fernliegende Dinge. Ein Oberst iiberreichte 
dem eucharistischen KongreB von 1904 eine Denkschrift 
iiber die Form, in welcher die Sakularen der Aussetzung 
des Allerheiligsten Sakramentes beiwohnen sollten; der 
Biirgermeister Santiagos eine Arbeit iiber die Nachtliche 
Anbetung \

Wer es versteht, unter allen Umstanden ernsthaft zu 
bleiben, kann auch mai die Eróffnungsfeier eines w i s s e n -

1 Mercurio, 24. November 1904. 



384

schaftlichen Kongresses mitmachen, ein buntes 
Chaos von Musik, Gesangen und Gedichten. Die Original- 
poesien tragt der damit beauftragte Universitatsdichter 
S. L. selbst vor. Man muB ihn gehórt haben, wenn er 
seine Ode ,Der Schulmeister1 deklamiert, und wissen, wie 
der chilenische sein ,hohes Ministerium* auffaBt; man muB 
dabei gewesen sein, wenn er in seiner Verse Glut den Ent- 
wicklungsgang der Wissenschaft von der Griindung Roms 
bis zum Dezember 1902, der Schulausstellung von San
tiago, schwungvoll, aber reichlich ausfiihrlich feiert. Dann 
singen Damen, es wird geredet, blumig, siiB mit schmelzen- 
dem Pathos, wieder in Rhythmen und Reimen geschwelgt, 
einerlei, was auch inauguriert wird. Dasselbe Programm 
pflegt sich verschiedene Małe im Jahre beim Schein der 
Kerzen abzuwickeln, wenn man in einer V e 1 a d a einen 
beriihmten Toten feiert.

Der schriftstellernde Chilene ist, wie wir bereits an- 
deuteten, vornehmlich Historiker. Die Gebriider Amuna- 
tegui und des einen Sohn ftillen unermiidlich Band auf 
Band um die Wette mit Benjamin Vicuńa Mackenna 
(1831—86), gegen den sie alle unterlagen, denn er hinter- 
liefi iiber hundert, handelte er doch samtliche chilenischen 
Heroen von Lautaro und Caupolican bis auf Prat und 
Baąuedano ab! Don Benjamin, der Lope de Vega Chiles, 
ist aber weit beredter, interessanter und anregender ais 
jene, und manche seiner Werke, wie das iiber die Insel 
Juan Fernandez, den Tyrannen Diego Portales, das 
Scherbengericht der Carreras, sind begehrte Seltenheiten 
geworden. Den vielfach hier und dort aufgenommenen 
Faden der chilenischen Geschichte spann Diego Barros 
Arana (1830—08) gemachlich, aber beharrlich 20 Jahre 
lang fort. Man denkt an „Luischen Muhlbach sitzt und 
strickt am weltgeschichtlichen Strumpfe” . . . Natiirlich 
ein ungeheuer gelehrtes, griindliches, detalliertes Werk, 
aber ohne Schwung. Der Leser bleibt kalt. Er irrt durstig 
wie der Wiistenwanderer durch dieses miihselig zusammen- 
getragene Archiv, er spiirt vergebens nach einer bunten 
Blume, einem erfrischenden Hauch, einem belebenden 
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Dufte, So ahnlich klagte ein Chilene iiber dieses Riesen- 
monument nationaler Intelligenz. Der alte Herr, Auto- 
didakt, machte ganz den Eindruck eines vertrockneten, 
pedantischen europaischen Buchgelehrten aus vergangener 
Zeit. Er war tibrigens auch der Geograph Chiles. Cre- 
scente Errazuriz, der Dominikanerpater Raimundo, Bruder 
des verstorbenen Prasidenten Federico, bearbeitete die 
Anfange der chilenischen Kirche, Ramon Sotomayor 
Valdes die Administration des Generals Prieto und damit 
die Epoche der wehenreichen Geburtszeit des heutigen 
chilenischen Staatswesens, Gonzalo Bulnes den peruani- 
schen Feldzug von 1838, Julio Banados Espinosa die Pra- 
sidentschaft des ungliicklichen Balmaceda. Carlos Walker 
Martinez fiihlte sich ais klerikales Parteihaupt berufen, 
iiber die Jahre des Kulturkampfes unter Santa Maria zu 
berichten, und Toribio Medina gedachte der altesten 
Zeiten des Landes in einem recht niitzlichen Buche iiber 
die Ureinwohner. Hervorragendes Interesse besitzt fiir. 
uns Deutsche das Memoirenwerk ,Recuerdos del Pasado’ 
(1814—60) von Vicente Perez Rosales, denn der Verfasser 
schildert die von ihm geleitete fruheste deutsche Koloni- 
sationsepoche im Siiden des Landes. Wir bekommen einen 
Einblick in die zahllosen Widerstande, welche das offizielle 
Chile und die Bewohner der zur Besiedlung ausersehenen 
Landstriche seiner Mission entgegensetzten, nebst einem 
lebendigen Bilde der deutschen Einwanderer.

GroBe Anziehungskraft hat auf den Chilenen stets die 
Philosophie ausgeiibt, welche er auf alle móglichen Ge- 
biete, insbesondere Nationalókonomie, Rechtswissen- 
schaften, Erziehung und Politik iibertragt. Ais philoso- 
phierender Politiker gewann durch Wort und Schrift 
(,Lecciones de Politica positiva‘) um die Mitte des ver- 
flossenen Jahrhunderts neben dem arg verfolgten Frei- 
denker Francisco Bilbao der Professor und Parlamentarier 
Jose Victorino Lastarria vornehmlich unter der Jugend 
bedeutenden EinfluB, ebenfalls in der undankbaren Rolle 
eines liberalen Vorkampfers. Er war der Schópfer einer 
literarischen Gesellschaft und gehórt nebst seinem Kol-

Biirger, Acht Lehr- und \V2nderjahre in Chile. 25 



386

legen, dem Venezolaner Andres Bello (f 1865), einem un- 
gemein vielseitigen Mannę, zu den Begriindern der 
modernen Schónen Literatur des Landes.

In Santiago verspiirt man nicht das eigentiimliche 
poetische Fluidum Bogotas. Der Chilene ist im Durch- 
schnitt ein zu niichterner Beobachter, Beurteiler und Ge- 
nieBer des Lebens, um sich in den Spharen der Poesie zu 
verlieren. So waren denn wohl jene Zeiten des Sturmes 
und Dranges Anfang der 40er hervorragend geeignet, die 
an und fur sich mehr zur beschaulichen Betrachtung 
neigenden sudlichsten Amerikaner aufzuriitteln und dich- 
terisch zu beschwingen. Jedenfalls zahlte die 1842 ge- 
griindete .Sociedad literaria’ Eusebio Lilio, Joaąuin Val- 
lejos und Salvador Sanfuentes, ein sehr verschieden- 
artiges Poetentriumvirat, zu den ihren. Lilio war der 
fruchtbarste und insofern auch gliicklichste, ais er ein 
hohes Alter erreichte und sogar zum Nationalheros wurde: 
schuf er doch die Nationalhymne. Man wird ihm groBe 
Fruchtbarkeit, glatt rollende Strophen, aber weder Ori- 
ginalitat noch Tiefe nachriihmen kónnen. Indes Altwerden 
gilt auch in Chile ais Verdienst. Sanfuentes pflegte das 
Epos (.Ricardo und Lucia oder die .Zerstórung Imperials*, 
ein Sang von 17 626 Versen aus den Araukanerkriegen), 
Drama (.Juana de Napoles') und Legenden (,E1 Campa- 
nario' aus der Kolonialzeit). Am nachhaltigsten wirkte der 
ziemlich jung verstorbene V a 1.1 e j o s unter dem Pseudonym 
Jotabeche durch seine Bilder aus dem chilenischen Volks- 
leben. Der chilenischen skeptischen und sezierenden 
Eigenart liegen jene Interieurs, jene skizzenhaften Aus- 
schnitte des Alltags, die Einblicke in die Volksseele ge- 
wahren, am besten, wie sie groBziigiger Daniel Barros 
Grez in .Pipiolos y Pelucones', einer Geschichte aus der 
Zeit Portales’, und neuerdings Januario Espinoza in ,La 
Vida Humilde1 malten. Obwohl das Milieu vom .Leben 
der Enterbten' kein sonniges sein kann, ist diesen Bildern 
doch jene sentimentale, weltschmerzliche Notę fremd, in 
welcher Antonio Soffia (.Hojas de Otono', .Herbstblatter1), 
Guillermo Blest Gana (Sonette) ahnlich dem jiingeren 
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Maximo Jara ihre Gefiihle ausstrómen: „Me duele el cora- 
zon como una herida.“ „Gleich einer Wunde schmerzt 
mein Herz", und Jose Manuel Rivera unter Zypressen 
seufzt und weint. Eine kampfeslustige Leier schlugen 
Guillermo Matta und Eduardo de la Barra. Das waren 
streitbare Sanger und leidenschaftliche Polemiker. Letz- 
terer beschloB sein Erdenwallen mit einem geharnischten 
und recht persónlichen Angriff auf die kontrahierten Aus- 
lander, insbesondere die deutschen Professoren. Die 
Meisterschaft der Novelle wurde einstimmig dem in Paris 
residierenden Aristokraten und Diplomaten Alberto Blest 
Gana zuerkannt. Der heute sehr gefeierte S. J. Vallejos 
erblickte 1811 zu Copiapó in diirftigen Verhaltnissen und 
recht bescheidener Familie — der Vater war Silber- 
arbeiter — das Licht der Welt. Er starb 1858 nach einem 
Leben ais Literat, Politiker und Tinterillo. Vallejos ge- 
buhrt das Verdienst, der erste echt chilenische Schrift- 
steller gewesen zu sein, und es ist zweifellos, daB auf 
seinen .Articulos de Costumbres1, Land und Leute schil- 
dernden Skizzen, alle Nachfolger bis auf Mont-Calm 
fuBen. Jotabeche liebt Kurze. Seine Ausschnitte sind scharf 
begrenzt. Sein Stil ist knapp und besitzt eine eigentiimlich 
ernsthafte Art, die auch uns anzieht. Ebenso ernsthaft gibt 
sich sein Humor. Man weiB oft nicht, spottet er? Darf 
man seinen Worten trauen? — Sein Herz gehórte seiner 
Geburtsstadt. Seine Bilder malen mit Vorliebe das damals 
erbliihende Silberland: Copiapó, Chanarcillo, Pampa Rica. 
die Entdeckung Chanarcillos, Karneval und Korpus Christi 
der Minenstadt, zu dem man damals, wie heute in Anda- 
collo, tanzte. Mitunter wird er Moralist. So in ,Los 
Tontos1 den Dummkopfen, ,Los Cangalleros" den Silber- 
erzdieben, ,Los Chismosos' den Klatschbasen, wo er den 
hiibschen Satz pragt: „Sie sind ebenfalls eine Art Dichter, 
nur, daB ihr Apoll der Teufel ist.“ Jotabeche, dessen an- 
scheinend kuhler Natur man Ideale und Begeisterungsfahig- 
keit abgesprochen hat, schuf politische Karikaturen, die 
den seltenen Vorzug, nicht zu altern, in sich schliefien. Ich 
fiir mein Teil wenigstens habe bei seinem .Doctor Raguer1 

25* 
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und ,Tio Abraham Asnul' heli auflachen miissen. In letz- 
terem zeichnet er den Prasidenten Joaąuin Prieto ais so 
geizig, daB er nicht einmal den Strick bezahlen will, mit 
dem ihn seine .Freunde', die Pipiolos1, hangen wollen. — 
Sein Pseudonym, auf dessen Erfindung Vallejos ein wenig 
eitel gewesen zu sein scheint, leitet sich aus den 
Namensinitialen eines in Copiapó ansassigen argentinischen 
Essayisten her, Derselbe hiefi Juan Bautista Chenao: Jota- 
be-che.

1 Pipiolos (Neulinge), Spottname fiir die Liberalen, Pelucones 
(Periickentrager) fiir die Konservativen.

Der auf der Sonnenseite des Lebens aufgewachsene 
Alberto Blest Gana begann 26jahrig seine dichterische 
Tatigkeit in der ,Voz de Chile' mit der Novelle .Enganos 
y desengafios', ,Betrug und Enttauschung', und sah sich 
bereits zwei Jahre darauf seitens der Universitat preis- 
gekrónt durch seine Erzahlung ,La Aritmetica en el amor', 
die ais wirklich nationale Schópfung nicht allein, was den 
Schauplatz und das Drum und Drań anbetrifft, sondern 
vornehmlich in Erfindung und Charakter der Personen 
gefeiert wurde. Auf heimatlicher Scholle erbliihten denn 
auch seine spateren Kinder und sein Meisterstiick .Martin 
Rivas‘ (1862), welches die chilenischen Kritiker den Schóp- 
fungen des Spaniers Ibanez, der Franzosen Balzac und 
Daudet an die Seite stellen. Dann schwieg der Dichter 
iiber ein Menschenalter. Erst ais Greis nahm er zum 
zweitenmal das Wort in ,Los Implantados' und ,E1 Loco 
Estero’ (1910). Sie verstarkten seinen Ruhm ais uniiber- 
troffenen Maler chilenischen Empfindens, chilenischer 
Typen und Sitten.

Der chilenische Dichter offenbart seine Phantasie, 
Gestaltungskraft, Sprach- und Formgewandtheit mit Gliick 
und Erfolg in lyrischen Ergiissen, Stimmungsbildern und 
knappen Erzahlungen —den Roman, das Drama vermochte 
er ebensowenig iiber den Augenblick hinaus zu bezwingen, 
wie sich einer seiner Musiker zu einer bedeutenden Ton- 
schópfung aufschwang.

Dabei fehlt es nicht an Versuchen, mit Thalia und 
Melpomene ein innigeres Verhaltnis zu kniipfen. Carlos 
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Walker Martinez, der ófters genannte klerikale Politiker, 
verfafite das historische Drama .Manuel Rodriguez' (1865). 
Das war ein verwegener Freischarler aus den Tagen der 
Rekonquista, welcher mit Gliick die Unabhangigkeit er- 
streiten half, jedoch nach Abschiittlung des spanischen 
Joches eines der ersten Opfer der neuen Freiheit wurde. 
O’Higgins lieB ihn ermorden. Welche Tragik! In Walkers 
Drama bezahlt ein Liebespaar den tragischen Tribut. 
Manuel Rodriguez aber halt das Banner aufrecht und ent- 
flammt in der SchluBszene die Menge mit groBen Worten 
zum feierlichen Schwure, das Vaterland bis zum letzten 
Blutstropfen zu verteidigen. Noch leerer bleibt man nach 
der Lektiire von Daniel Calderas .Tribunal del Honor' 
(1877). Die niichternste Ehebruchsgeschichte, in welcher 
schlieBlich der betrogene Gatte in langatmigem, nieder- 
geschriebenen (!) Exposee seiner uberfiihrten Frau aus- 
einandersetzt, daB er sie tóten miisse, weil sie seine Ehre 
verletzt habe. Sie soli sich mittels eines Giftbechers ins 
Jenseits befórdern, was Donna Maria aber nicht pafit, so 
daB Don Juan sich gezwungen sieht, sie zu erdolchen. Der 
Autor hatte geglaubt, in seinem Drama ein erhabenes 
Gegenstiick zum Othello zu schaffen: dort niedere Eifer- 
sucht, hier hóchster Ehrbegriff ais Racher.

In wohlkleidenden Reimversen schreitet die Hand- 
lung des historischen Dramas ,La Conjuracion de Almagro' 
(1858) von Guillermo Blest Gana. Der sympathische Held 
ist der jugendliche Sohn des ersten Konąuistadors Chiles, 
Diego de Almagro el Mozo genannt. Er verschwor sich 
mit Genossen gegen Franzisco Pizarro. Der Eroberer 
Perus verlor sein Leben. Seine tiberragende Figur ge- 
mahnt in dem Trauerspiel an Wallenstein. Wie man 
diesem nachsagt, eine Krone zu erstreben, soli es auch 
den kiihnen Spanier geliistet haben, sich ais Konig der 
neuen Welt huldigen zu lassen.

II. Akt, 5. Sz., Pigarro, Monolog:
„Una corona, reinar 
Ser el amo, ser el dueńo, 
Dulce, nacarado ensuefio

„Eine Krone, der Konig sein, 
Herr und Oebieter ich allein. — 
Wie schtneichelt sich gleifiend solch

Begehren
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Que me es grato acaridar!

No han de poder alcanzar 
Mi constancia y mi valor 
Tania gloria, tania honor ?“

Mir ins Herz! Ich mag ihm nicht 
wehren.

Meine Siege, mein Eeldheirenblut, 
Erstritten sie nicht solch’ hohes Gut?
Strahlt eine Krone mehr Ehre und Ruhm, 
Ais es meine Taten tun?“

Gleich Rodriguez sollte Almagro der Jiingere die 
Friichte seines Triumphes nicht genieBen. Er und sein 
Anhang, den man verachtlich ,los de Chile1, ,die aus 
Chile1, nannte, wollten den neuen, von Spanien gesandten 
Gouverneur nicht anerkennen, wurden indes von diesem 
im Kampfe geschlagen, Almagro gefangengenommen und 
auf dem óffentlichen Platz von Cuzco hingerichtet, wo 
wenige Jahre vorher die Leiche seines Vaters, der ihn 
abgottisch geliebt hatte, enthauptet worden war. — Wie 
absonderlich! Zwei chilenische Dramatiker bringen einen 
Stoff, den die Geschichte tragisch ausreifte, der tragische 
Verkettung, Schuld und Siihne greifbar in sich schlieBt, 
auf die weltbedeutenden Bretter, versperren der Nemesis 
den Weg, nicht um das tragische Moment auszuschalten, 
sondern es durch ein Surrogat zu ersetzen, dort durch ein 
schwachliches, hier freilich durch den Untergang einer 
ehemen Persónlichkeit.

Das weibliche Element schwieg bisher. —
Zu den altesten Mannern der Wissenschaften zahlt 

der Jesuitenpater Ignacio Molina. Er wurde zum Linne 
Chiles durch seinen 1787 zu Bologna erschienenen .Saggio 
sulla Storia Naturale del Chili*. Das moderne natur- 
wissenschaftliche Fundament errichtete der Franzose 
Claude Gay in seinem groBartigen, 1867 abgeschlossenen, 
26bandigen, von iiber 300 Tafeln begleiteten mono- 
graphischen Werke iiber Chile. An dem Fortbau arbeiteten 
auch in der Folgę hauptsachlich Auslander. So suchte 
Domeyko die geologischen und petrographischen Merk- 
wiirdigkeiten in zahlreichen Walzern festzulegen. Unser 
Landsmann R. A. Philippi hat ebenfalls eine ganze Biblio- 
thek durch seine botanischen, zoologischen und palaonto- 
logischen Entdeckungen geschaffen (allein die chilenisch- 
botanischen Arbeiten umfassen 85 Nummern), in der jener 
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schmachtigere Quartband, welcher die Reise in die Wiiste 
Atacama (1860) enthalt, der wertvollste sein diirfte. Dann 
folgten um 1889 die neuen deutschen Professoren, unter 
dereń biologischen Studien F. Johows schónes Werk iiber 
die Insel Juan Fernandez und mancherlei Essays iiber die 
Wechselbeziehungen von Tier und Pflanze neue Bahnen 
erschlossen. H. Steffen nahm teil an der wissenschaft- 
lichen Erforschung des aufiersten Siidens, R. Lenz drang 
tiefer ais je ein anderer in die Kultur und das intellektuelle 
Yermógen der Araukaner ein, F. Hansen schiirfte auf dem 
kastilianischen Boden des chilenischen Idioms, wahrend 
sich Lenz mit seinen indianischen Wurzeln und Gerank 
befaBte.

Der chilenische Schriftsteller bedarf zur Veróffent- 
lichung seiner Werke entweder eigener Mittel, oder er ist 
genótigt, an die allgegenwartige Staatshilfe zu appellieren. 
Unvermógende Dichter suchen Mazene und Freundes- 
kreise zu interessieren, Verlagsfirmen gibt es nicht. Die 
Buchhandlungen befassen sich gegen 20—25 Prozent 
Nutzen nur mit dem Vertrieb. Unter diesen war die 
deutsche Libereria J. Ivens am riihrigsten. So sind auch 
alle Lehr- und Schulbiicher im Selbstverlag erschienen.

In Santiago erscheinen regelmafiig sieben Zei- 
t u n g e n, von denen vier den konservativ-klerikalen 
Interessen dienen, eine radikal ist und zwei einen ge- 
maBigten Liberalismus zum Ausdruck bringen, ohne aber 
darum konsequent zu sein. Im allgemeinen zeigen diese 
Organe dem Auslande gegeniiber keine besonderen Ten- 
denzen — heute schimpfen sie iiber ein Land, welches sie 
morgen loben — mit Ausnahme des gróBten, des im eng- 
lischen Solde stehenden ,Mercurio‘, der einen zur 
Schau getragenen deutschfeindlichen Charakter 
besitzt. Er brachte um 1907 u. a. Telegramme, nach denen 
die Deutschen wiederum soundso viel Hunde verzehrt 
haben, mit solcher Haufigkeit, daB dort tatsachlich die 
Meinung Platz griff, ais ob wir intensiv am Hungertuche 
nagten. Uns besonders schadigende Nachrichten setzt er 
an die Spitęe, und etliche Małe sind seine Auslassungen 
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derart gewesen, daB unsere Vertretung eingriff. Wahrend 
des Krieges war er ententefreundlich bis zur Verhetzung. 
Dagegen ist die Presse durchweg franzosenfreundlich. 
Wenn die Franzosen ihren 14. Juli feiern, gerat sie mit in 
Enthusiasmus; nur bei den klerikalen Blattern, die zum 
Teil von Geistlichen redigiert werden, trat eine starkę 
Abkiihlung nach dem Trennungsgesetze ein, und im 
schwarzen ,Porvenir‘ oder seiner Nachfolgerin, der ,Union‘, 
wurden wir dagegen verdachtig herzlich gefeiert. Der 
Chilene singt seine Freude und weint seinen Schmerz in

Der Forschungsreisende Don Federico de Pilsener 
starkt sich nach Ankunft in Vaiparaiso. ,

(Der Deutsche in der chilenischen Karikatur.)

die Tagesblatter. Die Zeitungen spiegeln die hundert- 
faltigen Triebe und Regungen des Volksempfindens viel 
lebhafter wider ais bei uns. Dabei huldigen sie einem 
unerhórten Personenkultus, Man wiirde die Biographien 
óffentlicher Personlichkeiten bis in die Tiefen ihres psy- 
chischen Erlebens nur aus den Gazetten zusammenstellen 
kónnen. Auch von der Kultur des Landes geben sie einen 
umfassenderen Begriff ais die unsrigen, ersetzen sie doch 
noch immer in hohem MaBe die Fachschriften. IhrVerhalt- 
nis zu den heimatlichen Zustanden erinnert oft an das 
,enfant terrible'. Das Zeitungslesen bildet ein Stiick 
Tageswerk. Es existiert geradezu ein Zeifungshunger.
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Ohne Ansehen der Partei wird jede verschlungen und 
liaufig der Kauf der verschiedenen Blatter auf die einzel- 
nen Familienglieder verteilt.

Die spanische Sprache, oder wie man zu sagen pflegt, 
das Idiom Kastiliens, hat sich in Chile zu einer recht
eigenartigen Abart umge- 
bildet, einesteils durch eine 
nicht geringe Lassigkeit in 
der Aussprache, sodann 
durch eigentiimliche Phrasen, 
auffallige und sehr beliebte 
Umgestaltung der Worte, 
namentlich durch Anhangsel 
und vor allem durch In- 
korporation zahlloser in- 
dianischer Bęzeichnungen, 
welche die Sprache geradezu 
wie ein Sauerteig durch- 
setzen, nach Siiden zu starker 
und mehr ais irgendwo 
anders auf der Insel Chiloe, 
wo sie sich mit einem alter- 
tiimlichen Spanisch ver- 
mengen, das sich nur hier 
erhielt.

Eine Probe, wie das 

Don Federico beginnt seine 
Entdeckungsfahrt im ,wilden‘ 

Chile.
(Der Deutsche in der chilenischen 

Karikatur.)

chilenische Volk
spricht, brachte das Lied vom Huaso Perąuenco (S. 271) 
und geben die folgenden Zeilen aus einem (fingierten) 
Briefe (Zig-Zag 1906), den ein Bursche nach dem Erdbeben 
an seine Mutter schrieb:

Manparaiso, Setiembre 12 de 1906.
Valparaiso, Setiembre 12 de 1906.

Ihora ona Austina Mimo.
Senora Dofia Agustina Muńóz.

Mi mas aprecia mamita: Insolamente hoi le ei 
Mi mas apreciada mamita: I solamente hoi le he
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poio escrebir pa contale lo que ha pasao eon el 
podtdo escribir para contarle lo que ha pasado eon el 
terrumoto, se ha queio too, se ha quemao too, se han 
terremoto, se ha caido todo, se ha quemado todo, se han 
muerto casi toos, ha sio una caldmias de lo mas grandę. 
muerto casi todos, ha sido una calamidad de lo mas grandę. 
Asupóngase que ya era mas de loracion cuando vino el 
Supóngase que ya era mas de la oracion cuando vino el 
terrumoto y segun me han contao ha sio intencional, y 
terremoto y segun me han contado ha sido intencional, y 
otros dicen quiubo una gran pelea entre un hombre 
otros dicen que hubo una gran pelea entre un hombre 

que lo mientan Supiter y la Luna y que de la guantd 
qiuen lo mientan Jupiter y la Luna y que de la guantada 
que le ajustó se descompajinó toa la tierra, y mas de
que le ajustó se descompajinó toda la tierra, y mas de
algun peazo le debe diawer sacao a la Luna porąue

alguno pedazo le debe de haber sacado a la Luna porque
el ciel o se puso too colorao i habia un ruido como si
el cielo se puso todo Colorado i habia un ruido como si
estubieran descargando una carreta de choclos que
estuvieran descargando una carreta de choclos que
solamente se dejaba oir las lamentaciones de los muertos 
solamente se dejaba oir las lamentaciones de los muertos 
y los ques taban pa morirse que jueron muchos..........
y los que estaban para morirse que fueron muchos..........
A mi, a Dios gracias, na miapasao, insolamente el 
A mi, a Dios gracias, nada mi ha pasado, i solamente el 
susto .... Saludeme puaya a la comaire Rosa lo 
susto .... Saludame para alla a la conmadre Rosa lo 
mesmo al maria y a toos los que predunten por mi, 
mismo al marido y a todos los que preguntan por mi, 
lo mesmo le igo adios a uste. Su hijo Seronimo Tapia. 
lo mismo le digo adios a usted. Su hijo Jeronimo Tapia.

Man beachte, wie alles Hartę verweichlicht wird: das 
todo in too, das soldado in soldao und das Conmadre gar 
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in comaire erschlafft. In der Tat, das Chilenische 
klingt we ich, einschmeichelnd; wer langer in 
seinem Banne gelebt hat, schreckt auf, wenn er das 
gutturale, wie geschrieben gesprochene, wie eine Stahl- 
klinge federnde Kastilianisch eines Einwanderers von der 
Iberischen Halbinsel oder selbst Kolumbianers und Boli- 
vianers hórt. Der Chilene verschluckt und zieht zu- 
sammen, wo es angeht. Am meisten veranderte das 
Landvolk.

Der Huaso sagt verschluckend juar (jugar), aujero 
(agujero) und zusammenziehend pal (para el), ei (ahi). Ge- 
legentlich schiebt er aber auch zwecks bequemerer Aus- 
sprache ein, wie in mujier (mujer), oder versetzt 
Buchstaben, z. B. naide (nadie), delen (den le), verwandelt 
u in ii, b und v in g: gtieno (bueno), agiielo (abuelo), oder 
ersetzt f durch j, 1 durch r, so in juimos (fuimos), juerza 
(fuerza), sordao (soldado), 'gorpe (golpe).

Uberaus charakteristisch fiir den Volksjargon ist der 
angehangte Diminutiv ito und die VergróBerung azo, z. B. 
Huaso, Huasito und Huasazo oder ladron (Dieb), ladron- 
cito, ladronazo. Sie sind bei den Adjektiven noch 
gangiger ais bei den Hauptwórtern. Una cosa buena (eine 
gute Sache) hórt man kaum, sondern una cosa bonita oder 
bonaza, oder anstatt cara (teuer) carita oder caraza; nicht 
sentada (sitzend), sondern sentadita; ja, selbst nicht todos 
los dias (alle Tage), sondern toditos (das Volk sagt tuitos) 
los dias oder gar todiitos los dias. Das ist uniibersetzbar.

Von indianischen Wórtern sind es nicht allein 
Pflanzen-, Tier- und Ortsnamen, sondern alle móglichen 
im taglichen Leben gebrauchlichen — sehr viele fangen 
mit ch an — Ouechua-1 oder Mapucheursprungs: Chaucha, 
das Zwanzigcentavostiick (Quechua), Charqui, gedórrtes 
Fleisch (Quechua); Chacra, kleines Landgut (Quechua); 
Huahua, Saugling (Quechua); Huaso, Landmann, Viehhirt 

1 Die Quechuas waren ein peruanischer, von den Incas beherrschter 
Volksstamni. Diese nahmen anstatt ihres wenig schmiegsamen Aimara- 
dialektes die gefalligere Sprache der Ketschua an und verbreiteten sie 
zugleich mit ihrer Machtentfaltung.
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(Quechua); Laucha, Maus (Mapuche); Huata, Eingeweide, 
Bauch, Huatón, dickbauchiger Mensch, Huatero, Verkaufer 
von FiiBen und Eingeweiden (alles Mapuche); Laque, Tot- 
schlager (Mapuche) und viele andere.

Der niedere Chilene ruft seine Mutter mama oder 
mamita (von mama = Brust) und seinen Vater taita oder 
taitita (indianisch). In den hóheren Schichten franzósisch 
Mama und Papa. Aber auch zu Gott wird ais taita ge- 
betet: „Senor Taita Dios, dele licencia a mi hermana 
Teresita, para que venga del cielo a cuidar a nuestro 
querido papa“ (Vallejos). „Herr Gott-Vater, erlaube 
meinem Schwesterchen Theresa, daB es vom Himmel 
kommt, unseren lieben Papa zu beschiitzen.“



Zwólftes Kapitel.

Von Valparaiso nach Zapallar.

Ouillota. — Limache. — Quilpue. — Valparaiso: Eindruck von der See 
aus. Ein Gang durch die untere Stadt. Die Cerros. Vom Hochhandel. 
Klima. — Zweimal feindliche Kriegsschifie. — Vifia del Mar. — Die 
chilenische Palmę, Palmenhacienden und Palmenhonig. — Weinbau. — 
Zapallar, eine jungę Villenkolonie. — Chahual und Tordo. — Vegetation 

der Kiiste. — Die chilenische Pflanzen- und Tierproyinz.

„Wer nur immer Valparaiso zuerst Valle del Paradiso, 
das Tal des Paradieses, genannt haben mag, er muB an 
Quillota gedacht haben." Diese Worte schrieb Darwin 
am 15. August 1834 nieder. Wir werden ihm nicht wider- 
sprechen, sondern glauben mit ihm, daB es in der Tat das 
Aconcaguatal gewesen ist (in dem Quillota liegt), zumal 
die Spanier dasselbe zu Land, von Peru iiber Copiapó 
kommend, nach endlosen Wanderungen durch die Wiisten 
betraten. Da mógen ihnen die Palmen und Lucumas und 
die Mais- und Kartoffelfelder der Indianer am FuB der 
Campana in der Tat paradiesisch vorgekommen sein.

Meine erste Friihlingsfahrt galt Q u i 11 o t a , wo ich 
den September 1900 verbrachte. Nach dem ungewóhnlich 
regenreichen, naBkalten Winter Santiagos begriiBte ich 
die Sonne des Aconcaguatales wie eine Erlósung. Der 
Zug rastet halbwegs zwischen Hauptstadt und Valparaiso 
in Llaillai, um den Passagieren Gelegenheit zu geben, sich 
in der Bahnhofsrestauration zu starken. Ich habe davon 
immer gern Gebrauch gemacht, zumal sie mich an das alte 
Kreiensen erinnerte und das iibliche Alumerzo nebst dem 
guten Wein ein billiger GenuB war.

Quillota besitzt 10 000 Seelen und ist vielleicht die 
schmuckste und wohlhabendste Landstadt Mittelchiles und 
dazu wundervoll nahe der Campana im weiten Tale des
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Aconcaguaflusses 128 Meter hoch am FuBe des Mayaca- 
hiigels gelegen, dessen Auslaufer die verfallenen Fried- 
hófe und dessen Gipfel ein riesengroBes Kreuz tragt. Man 
genieBt dort oben einen schónen Blick tiber die saubere 
Stadt, in welcher sich die gradlinigen StraBen genau von 
Norden nach Siiden und Osten nach Westen orientieren, 
ein Schachbrett von ungefahr fiinfzig Hauservierecken 
bildend, vor allem aber auf die Campana, das malerische 
Glockengebirge. Der steile gezackte Grat, dessen hochste 
Spitze sich 1850 Meter erhebt, ist kahl, aber aus den 
Falten quillt der Wald. — Die anmutige Plaża mit 
Statuetten von Faust und Gretchen — sie zupft das 
Ganseblumchen: „Er liebt mich . . — und einem
pittoresken Brunnen wurde gegen Abend schon recht 
belebt. Die stattliche Kapelle der Polizei konzertierte. 
Bewehrte Jiinger der heiligen Hermandad gab es nur 
wenige. Aber das ist so Landesbrauch oder, um Fontane 
zu variieren: Musik muB sein, Sicherheit kann sein. Auch 
zahlreiche Stadtsitze sind Quintas. Welch ein Bluhen! 
Welch ein Rusten auf Sommer und Herbst! Die lange 
StraBe bis La Cruz (bekannt durch Zementfabrikation) 
saumen lauter Quintas und Chacritas, alle voll von edlen 
Fruchtbaumen: Cherimoyas, Paltas, Lucumas, Orangen, 
Mispeln, Pfirsichen, hochstammigem Wein und selbst 
Banan en und prachtigen Gemiisen. An den Wegen 
Rabatten mit Hunderten bliihender Kallas.

Etliche Ausfliige schlossen sich an. Eines Tages ein 
Ritt an den FuB der Campana in eine Waldschlucht der 
Edwardschen Hacienda ,San Isidro‘. Das Gut, wie alle 
Besitzungen dieser Familie, ein Musterbetrieb, widmet 
sich vornehmlich der Viehzucht, von der die grofien, mit 
Alfalfa bestandenen Flachen, die vielen weidenden Rinder 
und Pferde ein beredtes Zeugnis ablegen. Die Milchwirt- 
schaft bliiht. Man halt 800 Kiihe, 600 werden taglich ge- 
molken. Der Ertrag findet hauptsachlich zur Bereitung 
von Kasę Verwendung.

Die Natur ist bekanntlich in Mittelchile nirgends frei, 
sondern, wo sie anfangt, mit Stacheldraht verzaunt. Aber 
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wir besaBen Empfehlungen. Um Quillota ersetzen 
Eukalyptushaine den Wald, ein trostloser Anblick, jedoch 
gut verkaufliches Brennholz liefernd. In der Quebrada 
indessen nahmen uns die erąuickenden Schatten vom 
Molle (Schinus latifolius), weiBbltihender Pataguas (Crino- 
dendron), Bellotos, Peumos und Boldos auf. Chusąue und 
Maqui schufen undurchdringliche Bestande; die gelbe 
Dioscorea und dreifarbige Kapper durchwirkte das Ge- 
biisch, von Pantoffelblumen und brennenden Loasaceen 
durchleuchtet. Ein bunter Teppich mit der blauen Iridacee 
Thecophillaea uiolaeflora. — einem hóchst charakteristischen 
Schmuck der Kiistenzone dieser Breite —, von ()xalis, 
Stellarien und Wolfsmilchgewachsen erhóhte die Friih- 
lingsherrlichkeit.

Eine andere Tour fiihrte mich, dank der freundlichen 
Einladung eines Landsmannes, nach dem Fundo ,Lo Rojas* 
jenseits des Aconcagua. Der FluB hatte seinen winterlichen 
Ungestiim wesentlich gemildert, aber ein Unfall beim 
Durchqueren, das mir eine Ewigkeit zu wahren schien 
und auch das typische Drehen der Gegend mit sich 
brachte, konnte immerhin gefahrlich werden — er 
fordert alljahrlich Opfer. Ich befolgte daher den dring- 
lichen Rat, unter allen Umstanden das Pferd gewahren 
zu lassen, aufs gewissenhafteste. ,Lo Rojas* bedeutet ,das 
der Rojas*. Also das Gut war einmal Eigentum einer 
Familie namens Rojas. Bei vielen chilenischen Grund- 
besitzen hat sich der Name eines der fruheren Herren ais 
Gutsbezeichnung erhalten. Der Fundo zog sich an stark 
beholzten, noch vom Puma bewohnten Berglehnen hin, die 
einen umfassenden Blick auf das Aconcaguamassiv er- 
óffneten. Es wurde weniger Feld- ais Milch- und Wald- 
wirtschaft betrieben und viel Brennholz nach Valparaiso 
verschickt.

Ostern, am Karfreitage, hat Quillota seinen groBen 
Tag. Dann fiillen es Tausende, um der Fiesta del Peli- 
cano beizuwohnen, dereń Glanznummer die Prozession 
des Pelikans, dieses Symboles aufopfernder Mutterliebe, 
bildet.
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Valparaiso entgegen treffen wir bald auf Limache, 
jedem Deutschen Mittelchiles durch sein Bier bekannt und 
jedem Freunde des Weines durch die Marken Panąuehue 
und Urmeneta, die aus dem fruchtbaren Limachetale 
stammen. Der schmucke Yillenort , dicht an der Bahn 
heifit San Francisco de Limache. Er verdankt dem 
Schienenstrange seinen Ursprung. Das alte Limache aber, 
zunachst des gleichnamigen Flusses, stammt aus vor- 
spanischer Zeit, ebenso wie das benachbarte Q u i 1 p u e 
aus einer Indianerniederlassung hervorgegangen. Kein 
Wunder, gab es doch einstmals viel Gold in dieser 
Gegend, das erst die Inkas, welche in Quillota einen 
Sonnentempel errichteten, und spater die Spanier anzog. 
Auch Quilpue ist uralter Kulturboden. Es soli AderlaB- 
schnepper bedeuten. Da Steinblócke mit Napfen und in 
ihrer Nahe steinerne Messer gefunden wurden, uberdies das 
Blutabzapfen noch heute im araukanischen Heilverfahren 
eine Rolle spielt, meint man hier eine AderlaBstation von 
panamerikanischem Ruf, wohl in Verbindung mit einer 
vielbesuchten Opferstatte, entdeckt zu haben.

Ehe das Meer auftaucht, wird unser Herz noch durch 
eine offenbar wesentlich deutsche Griindung entzuckt, 
denn eine schmucke Gartenstadt mit vielen Windmotoren 
ais Wasserschopfern nennt sich Villa Alemana.

Der Eindruck, welchen Valparaiso macht, 
wechselt nach der Jahreszeit. An einem hellen Juni- 
oder Julitage, wo die Berge in frischem Griin prangen, 
sieht es sehr viel einladender aus ais im Januar oder 
Februar, wo der einzige Schmuck der vóllig kahlen Hóhen 
ihre eigene Erd- und Felsfarbe ist, die in gelben und rót- 
lichen Tónen ergluht. Freilich nur ais Bild betrachtet. 
Derjenige, welcher wie ich diese grbfite Hafenstadt Chiles 
zum erstenmal im Winter besuchte, erstarrt vor 
Schrecken. Die Regen spiilen dann namlich allen 
Schlamm und Sand von den Bergen in die StraBen hinab, 
der sich so hoch auftiirmt, daB er an manchen Stellen das 
Parterre der Hauser begrabt und die Bewohner, das 
Schmutzgebirge erklimmend, durch die Fenster des ersten 
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Stockwerkes eintreten miissen. Bis zum Sommer hat 
man, falls die StraBenreiniger nicht wegen allzu groBer 
Lohnriickstande streiken, den Schlamm fortgeraumt. Nun 
ist es ganz angenehm, in den StraBen des Puerto zu wan- 
dern, wenigstens morgens; am Spatnachmittag erhebt sich 
ein heftiger Siidwestwind, der, oft mit Sand geschwangert, 
Sehen und Gehen erschwert.

Die Stadt, welche 1917 mit der Vorstadt Playa Ancha 
207 000 Einwohner zahlte, gilt ais eine der hiigelreichsten 
der Welt. Sie klettert an 18 mehr oder minder steil zum 
Meere abfallenden Abhangen eines 300 bis 470 Meter 
hohen Bergriickens empor, hinter dem das Kiistengebirge 
allmahlich terrassenartig ansteigt. Die bekanntesten Ab- 
stiirze Cerro Alegre und Concepción bewohnen die reichen 
Kaufleute, besonders Englander und Deutsche. Valparaiso 
war schon friihzeitig gezwungen, die Berge zu besiedeln, 
denn am Meere stand ihm nur eine schmale Strand- 
schwelle zu Gebote, welche, durch Sprengungen erweitert, 
die Puerto, Almendral und Baron genannten Viertel be- 
decken. Die sehr umfangreiche Stadt baut sich, die Bai 
umfassend, amphitheatralisch auf. Die geraumige, halb- 
kreisfórmige, 4 Kilometer breite Meeresbucht óffnet sich 
nach Norden und wird im Siiden von der Halbinsel Los 
Anjeles begrenzt. Sie ist der gefurchtetste Winterhafen, 
da sie den Nordern schutzlos offen steht. Seit Jahr- 
zehnten spielt die Hafenverbesserung eine Rolle in allen 
Prasidentenbotschaften, Ministerprogrammen und end- 
losen Parlamentsreden. Der gute Wille ging sogar, wenn 
ich so sagen darf, aus dem gasfórmigen in den fliissigen 
Zustand tiber in dem Projekte eines hollandischen In- 
genieurs, das beinahe zur Ausfiihrung gekommen ware. 
Indessen nach sechsjahrigem Hin und Her hat man es 
fallen lassen. Darauf wetzten Chiles Sachkenner und 
Berufsredner ihren Scharfsinn an einem franzósischen.

Das Panorama von Valparaiso entbehrt nicht der 
Grofiartigkeit und Eigenart. Gegen das Griin des hoch 
auf der gebirgigen Halbinsel Los Anjeles gelegenen Parkes 
von Playa Ancha hebt sich das den Hafen beherrschende

Burger, Acht Lehr- und Wanderjahre in Chile. 26 
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Fort, die Ciudadela, ab, und ihm zu FiiBen, aber immer 
noch in imponierender Hóhe, thront der machtige Stein- 
kolofi der Escuela Naval, der Marinekadettenschule. Am 
Strande selbst schieben sich das Fort Valdivia, Esmeralda 
und San Antonio in das Meer hinein und reiht sich die 
lange Flucht der Staatsmagazine fiir die Verteidigung des 
Landes, Dann folgt das malerische Hafenviertel mit dem 
stolzen Gebaude der Gobernación Maritima, an dessen 
Turme Seezeichen flattern — sonst wurde man dasselbe 
eher fiir ein Theater halten —, und das prachtige Prat- 
Denkmal. Der Held steht hoch aufgerichtet mit Fahne 
und Degen in der Hand auf einem griechischen Tempel- 
chen, das einen Sockel krónt, welcher die Gruft ver- 
schlieBt, in der die Gebeine der Martyrer von Iquique 
ruhen. Vor den Eckpfeilern des Tempelchens sind die 
Standbilder von Aide a, Serrano, R i q u e 1 m e und 
eines Matrosen in Angriffs- oder Abwehrstellung postiert. 
Das Ganze von Kanonen bewacht — Marmor und Bronze 
— macht einen sehr kostbaren Eindruck, erhebt sich 
jedoch kaum zu einem wirklichen Kunstwerk. Die 
Bodegas der grofien Kaufhauser umfassen den inneren 
Zirkel der Bai, die wiederum durch ein Fort, das Fuerte 
Andes, abgeschlossen wird. Das ist der halbe Ring, 
welcher dem Strande folgt, aber die groBe Masse der 
Hauser, Hauschen und Hiitten bedeckt die Hiigel und 
hangt oft an ihnen wie Schwalbennester. Alle sind ver- 
schieden getiincht: pompejanischrot, griin, gelb, blau, weiB, 
und ihr buntes Gewirr ist unterbrochen durch das Gelb 
oder Rot der verwitterten Doritfelsen oder die blau- 
griinen Wipfel der Eukalypten, die aus der Tiefe empor- 
schossen, das stumpfe Graugriin der Agaven und auch das 
leuchtende Schwefelgelb der Eschscholtzia californica, die 
sich an die Felsen klammem. Hier und dort reckt eine 
chilenische Palmę ihren massiven Stamm mit der 
buschigen, dichten Kr one empor. Wenn man ein Gemalde 
von Valparaiso sieht und etwas naher herantritt, erblickt 
man nichts ais ein Gewirr grell bunter Flecken. Uber die 
Hiigel hinweg ragt am nordóstlichen Horizont die schnee- 
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bedeckte Kette der Anden, welche in dieser Breite ihre 
hóchsten Erhebungen besitzt, denn es ist die gewaltige 
Masse des Aconcagua, dessen in Fels und Schnee starren- 
des, kegelfórmiges, aber zerkliiftetes Haupt wir erschauen. 
Dieser schon auf argentinischer Seite, von uns aus zur 
Linken des beruhmten Passes von Uspallata gelegene, 
7000 m hohe Bergriese hat langst den Chimborazo ent- 
thront.

Nun ein Blick in die Stadt und ihr Treiben selbst! 
Der Fremde muB sich vom Dampfer mittels Boot zum 
Muelle, der Landungsbriicke, bringen lassen und wird er- 
fahren, daB die chilenischen Fleteros, Bootsleute, minde- 
stens so unverschamt sind wie italienische. Dagegen 
wurde er in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts iiber- 
rascht von der Billigkeit der Hotels, in denen man volle 
Verpflegung fiir 5 oder 6 Pesos erhielt. Das hat sich in- 
zwischen griindlich geandert. Man wahlt eine von den 
wenigen StraBen, die dem Hafen parallel laufen und nach 
chilenischen Seeheroen Blanco, Cochrane usw, ge- 
tauft sind, und wird dann ein Leben finden, das dem euro- 
paischen gleicht. Die Schaufenster sind teilweise ganz uppig 
ausgestattet und drangen sich namentlich in der Calle 
Esmeralda und Condell. In den stilleren Calles Blanco, 
Cochrane und Prat haben die GroBkaufleute ihre Stores, 
befinden sich Bórse, Banken und Wechselstuben. Hier 
wird alltaglich zwischen 12 und 4 Uhr der Kurs fiir Chile 
gemacht, d. h. die Regierung laBt das eingegangene Gold 
gegen Papierpesos versteigern. Die Calle Condell fiihrt 
auf die Plaża de la Victoria mit der Heiligengeistkirche, 
auffallend durch den prunkvollen Saulenvorbau, dem 
Theater, einer verkleinerten Nachbildung der Pariser 
Oper, und dem Palast der Edwards, der Rothschilde 
Chiles, Auch die Tribunales, die Gerichte, liegen dort, 
wohl die meist frequentierten Gebaude der Stadt; wenig- 
stens sah ich tagsiiber so viel Menschen aus- und ein- 
gehen, ais ob es eine Postanstalt ware.

Die Calle Victoria leitet uns dem ,Parque‘ zu, einem 
kleinen Ziergarten, der von Lówen bewacht wird, die 
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ebenso wie der Neptunbrunnen auf dem Platze Anibal 
Pin to einst Lima geschmiickt haben.

Der Bahia entgegen ist dem Meere ein bedeutendes 
Gelande, der Almendral, abgewonnen worden. Es wird 
von der breiten Gran Avenida durchschnitten, welche 
sich in opulenter Raumverschwendung und ihren stolzen 
Bauten wie ein Boulevard prasentierte. Sie fiel dem Erd- 
beben von 1906 zum Opfer. — Alles in allem: die unteren 
Stadtteile von Vałparaiso machen mit ihren unregel- 
maBigen Strafienziigen, den gelegentlich bis zu fiinf Stock- 
werke hohen, oft palastartigen Hausern, dem lebhaften, 
selbst hastenden, aber nicht siidlich larmvollen oder farbig 
belebten Getriebe, den sausenden elektrischen Wagen und 
den zu den Cerros hinaufgleitenden Aszensoren einen 
europaischen Eindruck. Das wird anders, wenn wir jene 
Cerros erklimmen und in jenen Schluchten hinaufkraxeln, 
welche die Chilenen nebst ihren unvermeidlichen Be- 
gleitern, den Italienern und Spaniern, bewohnen. Da wird 
der fensterlose Rancho, die elende, mit einem Wirrsal 
rostiger Bleche gedichtete Baracke, der mórderische Con- 
ventillo zur Wohnung; da erscheinen ganze Quartiere ver- 
wahrloster, regellos zusammengewiirfelter Buden von 
hundert Waschestucken beflaggt. Erst hoch oben, wo der 
aussichtsreiche Camino de Cintura sich gleich Neapels 
Riviera di Chiaja an den Hiigeln entlang schlingt, wird uns 
wieder freier zumute.

Valparaiso ist neben den Kiistenorten Miramar, Vina 
del Mar und Concón einer der beliebtesten B a d e - 
aufenthalte der Santiaguiner. Dem Puerto sich sud- 
óstlich anschlieBend, an der StraBe, welche zwischen den 
schroffen Abstiirzen von Playa Ancha und brandendem 
Ozean dem Engelskap zustrebt, dehnt sich eine malerische 
Riviera, die namentlich bei dem Fischerdorfe Membrillo 
zwischen Fels und Klippen oder in sandiger Bucht gute 
Badegelegenheiten bietet. Sollte man es glauben, daB 
Januar und Februar auch die gesamten Ministerien fur 
6 bis 8 Wochen nach Valparaiso iibersiedeln mit groBen 
Waschekórben voll Akten, die dann niemals jemand 
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wiederfinden kann? Und dennoch ist es eine jahrlich 
wiederkehrende Erscheinung. Wahrend dieser Berufs- 
sommerfrische bekommen samtliche Beamte aufier ihrem 
Gehalt sogar noch Viaticos, d. s. Tagegelder, die zwischen 
5 und 20 Pesos schwanken.

Ubrigens ist die Hafenstadt nur nebenher Badeort, 
vor allem stellt sie das erste Handelsemporium Chiles vor. 
Sie ist Sitz des alto comercio, des Hochhandels, jener 
Hauser, welche mit Millionen arbeiten. Der Handel lag 
anfangs ausschlieBlich in Handen der Englander, und es 
hieBe sich Sand in die Augen streuen, wenn man ihre noch 
andauernde Hegemonie verkennen wollte, obwohl ihnen 
der deutsche Wettbewerb arg zu Leibe riickte.

Die grofien Importhauser spezialisieren sich in solche 
der Textil- und Kurzwarenbranche, der Metali- oder 
Kolonialwaren, der Drogen und Medikamente, der Papier- 
oder Tabakeinfuhr u. a. Sie stehen nicht nur auf eigenen, 
von Europa unabhangigen Fundamenten, sondern unter- 
halten dort haufig eine Einkaufszentrale. Das Land selbst 
suchen sie mittels Filialen von allen gróBeren Platzen aus 
zu durchdringen. Den Angestellten eróffnet sich in diesen 
weitverzweigten GroBfirmen eine bessere Aussicht zum 
Aufstieg ais in der Alten Welt. Sie kónnen sogar an die 
Spitze gelangen, da der Inhaber in der Regel, sobald er sich 
reich genug diinkt, in sein Vaterland zuruckkehrt (sich 
dort vielleicht dem Einkauf widmend) und das Geschaft 
einem oder mehreren seiner Prokuristen iiberlafit, die es 
bereits zu Teilhabern gebracht hatten. Das zu werden ist 
das Ziel eines jeden jungen Mannes, und Tiichtigkeit, Zu- 
verlassigkeit und Sparsamkeit lassen es ihn oft erreichen. 
Die Vererbung vom Vater auf den Sohn — in Europa 
Regel — macht hier einer Auslese unter dem Nachwuchs 
der Angestellten Platz, die auch dann noch nicht um- 
gangen zu sein braucht, wenn das Haus in einem Schwieger- 
sohn fortleben sollte. — Die schónen Zeiten, wo der 
Handelsherr in seinem Kontor thronend die Bestellungen der 
Wiederverkaufer gónnerhaft entgegennahm, gehóren der 
Yergangenheit an. Heute ,liegt das Geschaft auf der 
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StraBe*, d. h. der Kunde muB aufgesucht und animiert 
werden. Reisenden begegnet man in den entlegensten 
Winkeln der Republik; selbst Castro auf Chiloe wird mit- 
genommen, und ein Heer von Agenten vermittelt Angebot 
und Nachfrage.

Der Handel Yalparaisos mit dem europaischen Fest- 
lande verkniipft sich dank der Kosmosdampfer und der 
groBen Laeiszschen Segelschiffe hauptsachlich mit Ham
burg. Nicht selten konnte man die stolzen deutschen 
Fiinfmaster im Hafen bewundern. Valparaiso beherrscht 
auch heute noch kommerziell die pazifische Kiiste von der 
MagelhaensstraBe bis Ekuador, wo es mit dem Einflusse 
San Franziskos zusammentrifft. Ais Sitz der Industrie 
diirfte ihm nur in Valdivia eine ernstliche Rivalin erstanden 
sein.

Valparaiso ist bereits 1543 gegriindet, bestand aber 
noch um 1830 aus nur einer HafenstraBe nebst dem 
Fremdenviertel auf dem Cerro Alegre. Zu seinem Auf- 
schwunge trug auBer den Walfischfahrern in den 50er 
Jahren das kalifornische Goldfieber bei, welches den 
Stillen Ozean mit Schiffen vieler Nationen belebte, die 
reparatur- oder proviantbedtirftig in diesem Hafen vor- 
sprachen. Am 31. Marz 1866 wurde die Stadt von einem 
aus vier Schiffen bestehenden spanischen Geschwa- 
der bombardiert, welches die Zollhauser und ver- 
schiedene StraBen den Flammen iiberlieferte, binnen 
weniger Stunden einen Schaden von 50—60 Millionen 
Mark verursachend. Vom Lande aus konnte das Feuer 
nicht erwidert werden, denn die drei einzigen vor der 
Artilleriekaserne aufgestellten Geschutze waren bloB zum 
SalutschieBen tauglich. Dieser Kampf mit dem einstigen 
Mutterlande war die Folgę eines mit Peru eingegangenen 
Biindnisses, dem Spanien den Besitz der Chincha-Inseln 
streitig machte. Der Krieg hat sich im Sande verlaufen.

Noch ein zweites Mai, etwa zwanzig Jahre spater, ist 
der Hafen trotz der inzwischen angelegten Befestigungen 
von den Kanonen fremder Kriegsschiffe bedroht worden, 
diesmal nordamerikanischer. Die .Baltimore' hatte 
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ihre Feuerschliinde auf die Stadt gerichtet. 
um Genugtuung fiir Matrosen der Vereinigten Staaten 
zu erzwingen, welche die Chilenen vergewaltigt hatten. 
Ungeachtet aller Diplomatie des spateren Prasidenten 
Pedro Montt, damals Gesandter in Washington, blieb 
Chile nichts anderes iibrig, ais seine Flagge in der von 
den U. S. A. geforderten Weise angesichts des Panzers 
der Union zu demiitigen. Jiingst laufen die Chilenen 
wieder allem Nordamerikanischen nach, und ais im 
Februar 1908 die 16 gewaltigen Kriegsschiffe der Staaten 
Valparaiso in Sichtnahe passierten, wanderte halb 
Santiago aus, um sie vorbeifahren zu sehen; des Volkes 
hatte sich ein fórmliches Enthusiasmusdelirium be- 
machtigt. Jedoch ein Witzblatt, der ,Corre Vuela‘ 
(Lauf, fliegl), bildete ein Stiickchen Valparaiso ab, in dem 
die Leute erschreckt fliehen oder betend niedersinken, 
und schrieb in Versen dazu im Sinne des ,Hannibal antę 
portas‘, daB einige das Geriicht verbreitet hatten, die 
.Baltimore’ sei dageblieben. Das letztemal tobte die 
Kriegsfurie am 28. August 1891 in unmittelbarer Nachbar- 
schaft Valparaisos, namlich oben auf der Hochebene von 
Placilla, gegen welche die Cerros der Stadt sich stemmen. 
Balmacedas Heer unterlag im blutigen Ringen den Milizen 
der Revolutionspartei.

Viel mehr aber ais solche Ereignisse haben den Hafen 
Erdbeben und Feuersbriinste, die immer gewaltige Dimen- 
sionen annahmen, und Erhebungen der Hafenarbeiter, 
denen sich der tausendkópfige Populacho anschloB, in 
Schrecken und Aufregung versetzt.

Das Klima ist, weil gleichmaBiger, viel angenehmer 
und gesunder ais dasjenige Santiagos. Nur die Windę sind 
lastig. Im Sommer die Sudwinde, die in den StraBen 
prasselnde Staub- und Sandregen aufwirbeln, im Winter 
die Nordwester, welche ungehinderten Zutritt in die Bai 
haben und den Schiffen auBerst gefahrlich werden kónnen, 
sie manchmal tagelang am Landen der Passagiere und 
Lóschen der Landung verhindern und sie oftmals wieder 



408

aufs offene Meer hinaustreiben. Die Niederschlagssumme 
ist gróBer ais in Santiago, namlich 514 mm.

Wenn man Yalparaiso in nordóstlicher Richtung ver- 
laBt, wandert oder fahrt man fast unausgesetzt im Bereich 
von Hansem, oft villenartiger, die sich an den Bergen hin- 
ziehen, vom Meeresstrande durch die nach Santiago fuh- 
rende Bahn getrennt. Alsdann erreicht man die anmutigsten 
SeebaderChiles, freundlichwieihreNamen: Mira Mar 
und V i n a del Mar, Freilich haben sie sich mehr und 
mehr zu Luxusbadern entwifckelt, dem sommerlichen Stell- 
dichein des in Chile so sehr betonten Highlife. Dort finden 
auch die bertihmten Rennen statt. Diese Orte sind lieb- 
lichster Natur: die Villen der reichen Valparaisaner GroB- 
kaufleute und der vornehmen Haciendados Mittelchiles im 
Schmuck ihrer mit tropischen und subtropischen Ge- 
wachsen angefiillten Vorgarten, dereń Stakete Passions- 
blumen beranken, durch welche neugierig die gezahmten, 
kibitzartigen Queltehues lugen; dann der herrliche, pitto- 
reske Felsstrand, oder die behagliche, weit ausgedehnte 
Playa, auf der leuchtendgelber kalifornischer Mohn 
wuchert. Farbige Berge im Hintergrunde. Dazu die 
nicht oft genug zu riihmende klare, sonnedurchleuchtete 
Luft, die es erlaubt, den landschaftlich tiberaus reizvollen 
Strand iiber Concón hinaus bis zur Halbinsel de los Molles 
zu verfolgen, und in der sich die Andenriesen Aconcagua 
und Mercedario so wunderbar in feinsten Nuancierungen 
abzeichnen. Heute ist Vina mit 34000 Bewohnern eine 
der volkreichsten Siedelungen, aber da man den Strand 
ais Nationaleigentum schiitzte, verblieb ihr das kóstliche 
Juwel.

Bei Vińa del Mar verlaBt die Bahn die Kiiste und 
folgt, siidostwarts biegend, dem QuilpuefliiBchen in einer 
romantischen Schlucht, dereń schónster Punkt El Salto, 
der Wasserfall, ist, den jener Bach dort bildet. Ich ver- 
lebte dort meinen ersten Dieziocho, Friihlingstage von be- 
rauschendem Glanze, die selbst die sonst wenig auffallige 
Tierwelt zu staunenswerter Entfaltung lockten. Ich habe nie 
wieder in chilenischen Landen ein solches Spiel goldiger und 
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malachitblinkender Lazerten und ein solches Gegaukel 
bunter Schmetterlinge, abenteuerlicher Wespen und Hum- 
meln gesehen. Boldo und Bambusdickicht auf den Bergen, 
machtige Palmen und Blicke auf das strahlende Meer. 
Hier schart sich die chilenische Palmę (Jubaea 
spectabilis) im Tale oder auch an den Bergen hinansteigend 
noch zu kleinen Gruppen zusammen. Es ist die einzige 
Palmę des chilenischen Festlandes und die siidlichste 
Amerikas, da sie den 35° erreicht. Indessen dringt sie 
nach Norden nicht iiber den 31. Grad hinaus, so daB ihr Ge- 
biet nur ein kleines ist, zumal es sich auf die Kiisten- 
kordillere beschrankt. In diesem findet sie sich vom 
Meeresstrande bis 700 oder 800 m Hóhe. Es ist ein stolzer, 
massiver Baum, der, immer vóllig gerade aufstrebend, eine 
Hóhe von 25—28 m erreicht. Der aschefarbige Stamm 
iibertrifft an Dicke alle Palmen der Erde, denn sein Durch- 
messer betragt in der Regel 1 m, gelegentlich aber bis 
2 m. Die Krone setzt sich aus 50 bis 60 2J4 m langen 
gefiederten Blattern zusammen. Die Palmę bliiht erst in 
einem Alter von 60 Jahren. Der Beginn der Bliitezeit 
fallt in den Oktober, den chilenischen Fruhling. Dann 
platzt die Hiille, die den Bliitenstand einschieBt, mit 
einem lauten Knall: ein fleischiger Kolben entfaltet gegen 
100 Zweige, die zugleich mit mannlichen und weiblichen 
strohgelben, ein wenig rótlichen Bliiten besetzt sind. Aus 
der weiblichen entwickelt sich eine walnuBgrofie, apfel- 
gelbe Steinfrucht, dereń den Kern umhullendes Fleisch an 
den Geschmack der Mispel erinnert.

,,Die chilenische Palmę ist ein Nutzgewachs 
ersten Rangę s. Es gibt keine zweite Pflanze in der 
einheimischen Flora Chiles, die den Menschen so mannig- 
faltige Vorteile gewahrte wie die Palmę1." Ihr verdickter 
Saft ist der Palmenhonig; die Kerne, Coąuitos ge- 
nannt, von denen ein einziger Baum in einem guten Jahre 
10000 zur Reife bringt, dienen ais Ersatz fiir Mandeln und 
sind namentlich in Peru sehr begehrt; aus den Fasern des 
Stammes wird Pappe gemacht, die sich zur Bedachung von 

1 F. Johow: Uber die chilenische Palmę, Valparaiso 1900.
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Hausern eignet; aus den Fiedern der Blatter verfertigt 
man Korbę oder zerschleifit sie zu einem Polsterungs- 
material; die Mittelrippen dagegen werden nach Europa 
exportiert und dort zu Spazierstócken verarbeitet. Diesem 
Umstande verdankt es die Palmę, daB sie sich noch in 
einigen sehr ausgedehnten Bestanden oder Waldern in den 
sogenannten Palmenhaciendas von Ocóa am FuBe 
der Campana und Las Palmas und Cocalan am Ostabhang 
der Kiistenkordillere in Mittelchile erhalten hat. In letz- 
terer gibt es ein paar Hunderttausend, die, stellenweise 
dicht zusammengedrangt, eine Talsohle fiillen und auch 
an den Berglehnen hinansteigen, indes nicht bis zu den 
Gipfeln. Hier wetteifern sie, zum Himmel strebend, mit 
Litre, Peumo und Quillai; zu ihren Fiifien bilden Trevu, 
Boldo, Retama, Espino und Quisco Gebiische. An feuch- 
teren Stellen wachst der Maqui mit seinen hohen, geilen 
Schiissen und Lingue und Arrayan. Im Friihjahr ist der 
Palmar ein Dorado fiir den Pilzfreund, der den Boden mit 
Champignons bedeckt findet.

Die Palmę lockt auch eine Anzahl Tiere und besonders 
eine schwarze, Cururo genannte Trugratte an (Paephagomys 
ater), welche die Kerne friBt, ferner den Quique, einen 
kleinen Marder (Galictis rittata), und die Chilla (Canis 
azarae), den Fuchs, der ebenfalls an den siiBen Friichten 
Gefallen findet. Aber damit die Cururos sich nicht bei 
so guter Kost ins Endlose vermehren, erscheint der Puma, 
um sie zu jagen. Von den Vógeln ist hier ein brauner 
Specht (Colaptes pitiguus) zu Hause, der einen spitzen 
Schrei ,pitigiie* ausstóBt und nun auch so heiBt.

Um den Saft zu gewinnen, falit man die Palmę 
in der Wurzel, ehe der Fruhlingśtrieb erfolgt, doch so, 
daB sie noch durch einen Teil derselben mit dem Erd- 
reich in Verbindung bleibt. Nunmehr wird das oberste 
Stammende nach Entfernung der Krone gekappt und ein 
GefaB unter dasselbe gestellt; wahrend des 6 bis 8 Monate 
andauernden Saftausflusses sammeln sich 3 bis 4 hl. Von 
Zeit zu Zeit muB fiir eine neue Schnittflache gesorgt wer
den, da sich die alte verstopft. Der Saft wird eingekocht, 
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bis er die Dicke des Sirups hat. Eine Palmę gibt 60 bis 
100 1 Honig. Leider fallt sie dieser Ernte zum Opfer.

Der Miel de Palma ist zu den Konfitur en der haus- 
lichen Kuchę unentbehrlich. — Bestellt man im Restau- 
rant einen Pfannkuchen, so fragt der Kellner, der ihn ge- 
bracht hat: „Mit Zucker oder Palmenhonig?" Der Chilene 
zieht letzteren vor, der sich alsdann aus der angebohrten 
Blechbiichse im dtinnen, gelbbraunen, zahen Strahl auf 
das Geback ergieBt. —

Hinter Limache biegt der Schienenstrang wieder in 
das uns schon bekannte Aconcaguatal, gesegnet durch 
seine Friichte und vor allem durch Wein. Der Weinbau 
Chiles beginnt mit der Eroberung durch die Spanier, 
welche die Rebe von Cuzco in Peru (3520 m) aus der 
Hacienda Marcahuasi, wohin sie von den Kanarischen 
Inseln durch einen Begleiter Pizarros verpflanzt war, in 
den ,letzten Winkel der Welt‘ brachten, so daB bereits 
1551 in Santiago Trauben gegessen und 1555 Wein ge- 
keltert wurde. Er kann aber anfangs nicht billig gewesen 
sein, denn Middendorf berichtet, die Arroba sei (in Peru) 
mit 300 bis 500 Dukaten bezahlt worden. Jedoch am Ende 
des 16. Jahrhunderts war der Saft der Rebe Volksgetrank 
geworden, und zwar in solchem MaBe, daB sich der Kónig 
von Spanien im Interesse der Morał seiner chilenischen 
Untertanen verpflichtet fiihlte, ein Dekret zu erlassen, 
welches die Kultur des Weinstocks untersagte. Es ist 
mehrmals und zuletzt 1767 wiederholt worden. Ohne Er- 
folg: der Fluch edler Bestrebungen.

Der Wein wird im groBen von Copiapó (27°, 22 ) bis 
zum Biobio (37 °) gebaut, erreicht aber in Peru mindestens 
den 13. Grad s. Br. Man pflegt ihn weniger im Bereich der 
Kiistenkordillere, wo er infolge der haufigen Nebel leidet, 
ais im Innern. Von den 64 000 ha seiner Anbauflache 
(1917) kommt der gróBte Anteil auf das Langstal. Man 
zieht weiBen und roten Wein in zahlreichen Sorten und 
von sehr verschiedenem Geschmack. Die weiBen Weine 
des Nordens, von Huasco, Elqui und Copiapó gleichen 
Oporto und Jerez, die roten des Aconcaguatales und der 
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Umgebung Santiagos ahneln dem Burgunder, von dem sie 
z. T. auch abstammen, wahrend die weiBe Traube der 
Kiistenkordillere in der Provinz Maule (mittlere Breite 
36n) einen herberen Wein liefert. Die Weinfelder werden 
kaum gediingt, aber bis zum Rio Maule berieselt. Die 
Rebe wird an niedrigen Stócken oder am Espalier gezogen. 
Im Norden laBt man sie hóher und starker werden ais 
im Suden. Die Vinas zeitigen im allgemeinen ihre besten 
Ernten bis zum 40. Jahre. Chile ist ein angenehmes Land 
fiir den Weinbauer, da die Rebe hier widerstandsfahiger 
und gesunder bleibt ais anderswo, die Reblaus nicht exi- 
stiert und sonstigen Schaden leicht begegnet werden 
kann. Der Weinstock sonnt sich selber aus. Seit Mitte 
des vorigen Jahrhunderts hat die Weinkultur durch fran- 
zósische Einwanderer einen fortschrittlichen Impuls be- 
kommen. Es ist ihr Yerdienst, die kreolische Rebe durch 
Sorten aus Burgund (Pinot) und der Gironde (Cabernet, 
Merlot, Malbeck) ersetzt zu haben.

Die Hauptprodukte der chilenischen Traube, der 
Wein sowie auch der siiBe, aromatische Most, Cha
co li, und die ein wenig sauerliche, gelbbraune, triibe 
Chicha — gekochter, nachtraglich garender Trauben- 
saft von geringer Haltbarkeit — bleiben im Lande; hóch- 
stens geht etwas Wein nach Argentinien und Bolivien, 
1917 im Werte von 184 755 Goldpesos. Der chilenische 
Wein hat leider — wenigstens der rotę — einen Bei- 
geschmack, der sich dem Neuangekommenen in der ersten 
Zeit aufdringlich bemerkbar macht. Man sagt, ohne da
mit zu erklaren, es sei ein Erdgeschmack. Ferner 
besitzt er immer etwas stark Adstringierendes, das bei 
den geringeren Sorten abstoBend wirkt. Trotz der ver- 
haltnismaBig bedeutenden Produktion von 1 759 323 hl, 
d. s. 45 1 pro Kopf der Bevólkerung, war die Nachfrage, 
der Weindurst, śo groB, daB sich die Produzenten fort- 
gesetzte Preissteigerungen erlauben konnten. Die ange- 
sehensten chilenischen Geschlechter, wie Errazuriz, 
Urmeneta, Subercaseaux , Ochagavia, San- 
fuentes, Cousifio, Tocornal u. a., sind ausschlieh- 
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lich oder uberwiegend mit dem Weinbau verkniipft und 
senden ihren Namen auf den Etiketten in die entlegensten 
Aldeas. Eine nicht geringe Menge der Trauben wird zur 
Alkoholfabrikation ausgenutzt. Die Reben der Nord- 
provinzen Atacama und Coąuimbo liefern den Pisco ge- 
nannten Traubenschnaps. Ein kleiner Teil der Wein- 
beeren findet ais Tafelrosinen, Pasas, Verwendung, 
namentlich aus Elqui und dem Huascotale.

Die Weinernte, la vendimia, ein fróhliches Fest, bei 
dem Frauen und Kinder mittun, beginnt im Februar und 
verschiebt sich im Siiden bis in den April. Die in Kórben 
und Bottichen gesammelten Trauben befórdert die Ochsen- 
karrete zur Presse oder Handmtihle. Der Weinimport ist 
naturgemafi zuriickgegangen, indessen sind iiberall gute 
franzósische Marken und auch deutsche erhaltlich. Cham- 
pagner, Rhein- und Moselweine sind eben nicht zu er- 
setzen.

Wir wollen das Aconcaguatal bei dem Stadtchen 
Calera (mit Kalksteinbriichen und Kalkófen — daher der 
Name) verlassen, um iiber bzw. durch die Cuesta del 
Melon, die sich in dem Curichilonco 2200 m hoch er- 
hebt, noch einmal etwas weiter nordwarts an die Kiiste 
zu gelangen und das reizende Z a p a 11 a r , eine ent- 
stehende V i 1 len kolonie, namentlich Deutscher, zu 
besuchen. Wahrend im Tal des Aconcagua die Friihlings- 
sonne heiB herniederscheint, finden wir den Hirnmel auf 
der Nordseite des Melonengebirges bewólkt, die Luft 
feucht. Es herrscht ein ganz anderes Klima. Wir miissen 
den Weg vom Flecken Catapilco, zu dem uns eine 
Sekundarbahn fiihrte, zu Wagen zuriicklegen, aber es ist 
eine abwechslungsreiche StraBe, zunachst iiber Weiden, 
dann durch dichten oder lichteren parkartigen Wald und 
schlieBlich am Meere entlang, in welches das Kiisten- 
gebirge seine granitenen Rippen streckt.

Auf der Fahrt hatten wir ein komisches Intermezzo 
mit einem Fuchs, welcher, anstatt unserem Wagen aus- 
zuweichen, demselben nachlief, sich in naher Entfernung 
hinsetzte und Mannchen machte, dann wieder unserem 
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Gefahrt nachrannte und es zu iiberholen trachtete, die 
Serpentinen unseres Pfades abschneidend. So wieder- 
holte er sein neckisches Spiel mit uns mehrere Małe. 
Spater ersah ich aus dem Gay, daB er wegen seiner 
Neugier bekannt ist, oft vor den Personen herlauft 
oder sich nur 5 oder 6 Schritt von ihnen aufstellt, um sie 
sich mit MuBe anzusehen.

Zapallar baut sich an einer kleinen, etwa keil- 
fórmigen Meeresbucht auf, die durch ein Halbinselchen 
erzeugt wird, das sie gegen die Norder schiitzt. Uberdies 
ist der Ort im Riicken und zur Linken durch hohe Berge 
eingefaBt; nach Stiden aber schweift der Blick frei an 
der felsigen Kiiste entlang. Die moderne Siedelung ver- 
dankt ihre Existenz dem Herrn Olegario Ovalle, 
Besitzer der groBen Hazienda, zu welcher nicht allein 
alles gehórt, was wir sehen, dereń Reich vielmehr weit 
iiber die Berge hinausgeht. Don Olegario schenkte die 
Grundstiicke um die Meeresbucht wohlhabenden Leuten 
unter der Bedingung, ein hiibsches Haus darauf zu bauen. 
So entstand hier im Laufe des vorletzten Jahrzehnts ein 
anmutiger Gartenort, nachdem einige deutsche Lehrer 
und Lehrerinnen ais kiihne Pioniere den Anfang gemacht 
hatten. Die Stroh- und Lehmhiitten der Inquilinos ver- 
schwanden allgemach. An ihre Stelle traten freundliche 
Landhauser mit Tiirmchen und Veranden inmitten ge- 
deihensfreudiger Garten, in denen die vielgestaltigen 
Eukalyptusarten ihr Bestes im schnellen Heranwachsen 
taten. Damals, im September 1903, war es still und 
idyllisch in Zapallar. Vier Jahre spater nannte es ein 
Feuilletonist bereits ein Biarritz en miniaturę.

Die Berge sind hier wiederum bewaldet, so 
reichlich und mit solch machtigen Baumen, daB die Holz- 
kohlenindustrie lohnt. Man trifft allerorten auf die 
schwelenden Meiler. Die Vegetation der Kiiste bietet 
manche Eigentiimlichkeiten. Sie bedeckt noch die sich 
ins Meer senkenden Klippen. Der Brandungsgischt 
spritzt hiniiber zu den Kolonien der zierlichen Pwya, 
wenusta, den Quiscos, den Chahuales und den Dickichten 



415

der kleinbliitigen Fuchsia (lycioides) rósea. Die Cha
li ual es (Puya coarctata) stehen jetzt, im September, im 
Schmuck ihrer gelben Bliiten. Zum 18., dem National- 
feste, wird man die mannshohen Schafte der schweren 
Bliitenkolben fallen und gleich Maibaumen neben die 
Pfeiler der Hiittenpforte pflanzen. Sie gewahren einen 
seltsamen Anblick durch die dornenartigen, sehr langen 
Fortsatze, welche von der machtigen Bliitenahre allseits 
ziemlich wagerecht ausstrahlen, wie etwa die Stangen, 
die man vor einem Taubenschlage um einen Pfahl herum 
den Tauben zur Sitzgelegenheit angebracht hat. Doktor 
Johow ist der Ansicht, daB jene Dornen des Chahuals 
keinen anderen Zweck haben, ais den Tordos (Curaeus 
aterrimus), den chilenischen schwarzen Staren, ais Sitz- 
stange zu dienen, wenn sie den aromatischen Nektar der 
Blumen aufsaugen wollen, der so siiB ist, daB ihn auch 
die chilenische Jugend schliirft. Freilich aus egoistischen 
Motiven kam die Pflanze den Vógeln entgegen: die Tordos 
dienen ais Bestauber und walten ihres Amtes so eifrig, 
daB sie um diese Zeit alle eine gelbe Kappe vom Bliiten- 
staub des Chahuals tragen. — Auch die Quiscos haben 
ihre groBen, schneeweiBen Bliiten aufgesteckt. Sie 
nahmen hier eine seltsame Gewóhnung an, indem sich 
ein Teil ihrer machtigen Zweige in eleganter Schlangen- 
linie zum Boden niederbeugt.

Der Chahual (auch Puya oder Cardon genannt) ge- 
hórt neben dem Saulenkaktus zu den haufigsten Ge- 
wachsen der Kiistengebirge. Man begegnet den ohne 
weiteres die Bromeliacee verratenden bodenstandigen, 
dichten Biischeln der schwertfórmigen, graugriinen, harten 
Blattern mindestens von Coąuimbo bis Concepción. 
Hóher in den Bergen lóst ihn die blau bliihende Puya 
alpestris ab. Die Bromeliaceen gehen, aus den Tropen 
kommend, durch das ganze kultivierte Chile bis zum 
Chonosarchipel und beeinflussen auffallend die Physio- 
gnomie der Landschaft. Die namentlich die felsigen Ge- 
stade der Kuste besiedelnden, aber auch in den Anden 
emporklimmenden Rhodostachys gehoren dank ihrer rosen- 
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roten, leuchtenden Bliitenkópfe zu den schónsten Ge- 
wachsen Chiles.

Dem Meere nahe, zwischen Escallonia-, Lobelia- \ 
Baccharis- und Cćmu/strauchern2, in denen sich die rot- 
gelb-blaubliihende Kapuzinerkresse, der Soldadillo:i, wie 
das chilenische Volk sie nennt, ferner ein Seidenpflanzen- 
gewachs mit purpurnen Bliiten (Cynanchum), und die 
gelbe Granadilla ’, die einzige Passionsblume Chiles, hin- 
aufranken, ist ein griiner Krauterteppich iiber granitenen 
Hiigeln aufgeschossen, in dem eine Anzahl auffallender 
und merkwurdiger Pflanzen wahrend des September 
bliiht: prachtige Amaryllis (Phycella) mit ihren leuchtend 
roten, groBen Kelchen, die im Volke wenig asthetisch 
Chupa-poto heiBen, die schóne Flor del Soldado (Alonsoa 
incisaefolia), mannigfaltige und eigentiimliche Pantoffel
blumen, zierliche Storchschnabel, die feinen Sisyrinchium, 
verschiedene purpurn- und blaubliihende Sauerkleearten 
— darunter auBerordentlich groBblumige — zahlreiche 
blaurote Lupinen (L. microcarpus), Platterbsen (Lathyrus 
petiolaris, Verbena, Waleriana), zarte Sternblumen, Rasen 
der Doca (Mesembryanthemum aequilaterale) mit den 
holzigen, sich auf dem Boden ausbreitenden, verzweigten 
Stengeln, fleischigen Blattern und purpurnen, auffallenden 
Bliiten, ein gelber Enzian (Microcala quadrangularis) und 
eine wundervolle, seltsame Orchidee (Bipinnula my sta
dna), dereń seitliche auBere Blumenkronblatter stark 
verlangert und so sehr gefranst sind, daB ihre Enden wie 
ein Pinsel aussehen. Die inneren Kronblatter sind weiB- 
lichgriin. Diese schóne Pflanze erreicht eine stattliche 
Hóhe und die 4 bis 8 Bliiten eine betrachtliche GróBe.

In dem sich an den Hóhen hinaufziehenden Walde 
vermissen wir manche Baume, die in dieser Breite in 
den Anden wachsen, z. B. den lieblichen Maiten und den 
niitzlichen Quillai, aber es treten zwischen die vor- 
herrschenden Buchen und Peumos andere Gestalten wie 
der Bellóto (Bellota miersii), ein bis 30 Meter hoher

1 L. sahcifolia u polyphylla. 2 C. clusiana. 3 Tropaeolum 
tricolor u. tenuirostra. 4 Passiflora pinnatistipula.
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Lorbeerbaum, dessen knochiges, silbrig schimmemdes 
Astwerk weit ausgreift und weniger von den Blattern 
verhiillt wird wie beim Peumo — hohe Myrten und 
Tiąues. In ihnen klimmt, der Lianę gleich Geflechte und 
Taue erzeugend, der Cóguil (Lardizabala bi temat  a), 
Maqui, Boldo und kleinblattriger Chusąue bilden das 
Unterholz. Auf dem Gipfel der etwa 700 Meter an- 
steigenden Berge iiberrascht uns eine neue Erscheinung: 
die Baume, so die Peumos, hangen hier voll von langen, 
weiBen Barten, Barbones, die wie Flechten aussehen, 
aber in Wahrheit Bromeliaceen (Tillandsia usneoides) vor- 
stellen. Sie kommen nur an Stellen vor, iiber die der 
mit Wasserdunst gesattigte Seewind hinwegfahrt.

Ich móchte diesen, einen unserer letzten botanischen 
Ausfliige, nicht schlieBen, ohne mit einigen Worten der 
chilenischen Pflanzenwelt ais Ganzes gedacht zu haben. 
Dieselbe reprasentiert eine pflanzengeographi- 
sche Provinz von nicht geringer Eigenart. Es sind 
beinahe schon sechstehalb tausend Gefafipflanzen be- 
schrieben worden, indessen diirfte die wirkliche Zahl um 
500 niedriger sein, da das Land durch beinahe zwei 
Menschenalter einem leidenschaftlichen Artenjager 
ais Tummelplatz diente. Sie verteilt sich auf rund 700 
Gattungen, von denen 150 lediglich in. Chile vorkommen, 
freilich ist die Mehrzahl der endemischen Geschlechter 
nur durch eine einzige Art vertreten. Die chilenische 
Flora besitzt ihre Wurzeln in den siidamerikanischen 
Tropen, wurde aber von Einwanderen aus dem Norden 
— Kalifornien und Mexiko —, welche die Anden be- 
nutzten, durchsetzt. Die Krauter zeigten die Tendenz, zu 
verholzen und sich in Stauden umzubilden. Chiles 
Pflanzenwelt hat sich etwas einseitig entwickelt, indem 
gewisse Familien und Gattungen durch eine verhaltnis- 
maBig exorbitante Artenzahl vertreten sind. So begreifen 
die Kompositen, welche 1ho der Phanerogamen uberhaupt 
ausmachen, in Chile llt> aller Bliitenpflanzen. Unter ihnen 
gehórt wiederum ein auffallend groBer Teil zu den 
Labiatifloren, jenen mit zweilippigen Bliiten aus-

Biirger, Acht Lehr- und Wanderjahre in Chile. 27 
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gestatteten — ich erinnere an die herrlichen Mutisien —, 
welche in Europa ganzlich fehlen. Erstaunlich ist es 
dann, wie gewisse Geschlechter der Vereinblutler sich 
iiberschwenglich artenreich entfaltet haben, so Senecio 
mit 256, Haplopappus mit 86, Baccharis mit etwa 65, 
Conyza mit 58, Leuceria mit 49 Spezies; Gnaphalium und 
Mutisia besitzen ebenfalls gegen 50. Und wie sie durch 
Artenfiille weit tiber das gewóhnliche MaB hinaus- 
gegangen sind, so auch an machtiger Entwicklung: es gibt 
Baume unter ihnen; der mit Dornen bewehrte Tayu oder 
Palo-mato (Flotowia diacanthoides), welcher im Siiden 
wachst, ist ein solcher. Sein Stamm kann ubermeterdick 
und haushoch werden. Nachst Senecio gilt das Legumi- 
nosengeschlecht Patagonium ( Adesmia) mit 146 ais arten- 
reichstes. Wundersam beriihrt uns die Fiille der Oxalis 
mit 90 Vertretern, darunter ein dickstammiger, in den 
Minenprovinzen heimischer Strauch der Churco. Ebenso 
iiberrascht die Mannigfaltigkeit des Portulaceengenus 
Calandrinia mit 54 Arten, die den allerverschiedenartig- 
sten Habitus annehmen und darin mit den 53 chilenischen 
Veilchen wetteifern, welche sich ebenfalls zum Teil selt- 
sam in der Hochkordillere veranderten. Auch das Mal- 
vengeschlecht Cristaria und die oft erwahnte Gattung 
Leuceria imponieren mit je 50 Arten. Von bekannteren 
Gattungen sind noch hervorzuheben Astragalus und Phaca 
mit je 75, Solanum mit etwa 70, die der Baldriane 
(Waleriana) mit 52, der Wegeriche (Plantago) mit etwa 50, 
das Saxifragengeschlecht Escallonia mit 25, das der 
Cruciferen Nasturtium mit 27 und der Weidenróschen 
(Epilobium) mit 16 Arten. Unter den Zwiebelgewachsen 
marschiert an der Spitze Alstroemeria dank etwa 50 Spe
zies jener meist orangefeuerfarbenen, Peregrinas ge- 
nannten Amaryllen, dereń Bliitenschaft belaubt ist. Recht 
charakteristisch sind fur Chile die Loasaceen; die Gattung 
Loasa floriert schon im Gay mit 31 Angehórigen. Das 
sind stark brennende Pflanzen, aber mit sehr schónen, 
auffali enden, gelben, ziegelroten oder weiBen Bliiten, die 
oft glockenartig niederhangen — die Kronenblatter sind 
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dann wohl zuriickgeschlagen — und viel von Hummeln 
besucht werden. Ferner die Berberitzen (Berberis) mit 
gegen 40, die Stachel- und Johannisbeeren (Ribes) mit 
etwa 25, die Eisenharte (Yerbena), meist strauch- und 
selbst baumartig, mit iiber 40 Gliedern. An Orchideen gibt 
es nur bodenstandige und seltsamerweise keine roten oder 
purpurnen, sondern nur gelbe, weiBe und griinliche. Sie 
wachsen zerstreut zwischen Gebiisch, nur Pogonią tetra- 
phylla, dereń Stengel eine einzige grofie weiBe Bliite 
krónt, schmiickt gesellig die Wiesen der siidlichen Kor- 
dilleren. Das gróBte Geschlecht Chloraea mit iiber 
80 Arten ist Chile eigentiimlich.

Die chilenische Pflanzenprovinz sondert 
sich in das Gebiet des regenlosen oder regenarmen 
Nordens (18 bis 30^ °), des mittleren, durch trockene 
Sommer und nasse Winter ausgezeichneten Chiles (30^ 
bis 37 °) und des siidlichen mit den auf das ganze Jahr 
verteilten Niederschlagen (370 bis zum Feuerlande). 
Innerhalb dieser Regionen ergeben sich infolge der 
botanischen Verschiedenartigkeit von Kustenkordillere 
und Anden natiirliche Bezirke.

Die Mannigfaltigkeit der chilenischen Flora wachst 
von Norden nach Suden und erreicht ihren Hóhepunkt in 
der Breite von Concepción, wo viele nórdliche und siid- 
liche Formen zusammentreffen. Noch weiter siidlich, vom 
40. Grad ab, mischen sich antarktische Arten unter sie, 
und damit bekommt sie einen neuseelandischen Einschlag.

Ich versuchte von den verschiedenen Pflanzengemein- 
schaften bei Gelegenheit der Reiseschilderungen Bilder zu 
entwerfen. Hier sei nur noch eine Bemerkung gestattet. 
Es ist nicht wahrscheinlich, daB jene iiberaus lichten Ge- 
biische, welche heute Mittelchile bedecken, das urspriing- 
liche Vegetationskleid dieser Gegend sind, sondern alles 
deutet darauf hin, daB mit Einfiihrung der europaischen 
Haustiere, die dort Tag und Nacht frei weiden, eine 
griindliche Metamorphose stattgefunden hat, indem diese 
alles wegfraBen, was ihnen paBte, und nur stark bedornte, 
riechende oder mit giftigen Milchsaften ausgestattete Ge-

27* 
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wachse standhielten. Solche sind heute die vorherrschen- 
den der Strauchsteppe.

Der chilenische Staat gibt seit vielen Jahren eine 
Menge Geld dafiir aus, die halb entblófiten Hóhen, 
namentlich in der Nahe Santiagos, aufzuforsten. Ein- 
mal hat sogar in Gegenwart des Prasidenten die Etn- 
weihung des neuen Waldes von Conchali stattgefunden, 
dessen Baume — Samlinge — erst tagszuvor heran- 
gefahren worden waren. Das Diario Ilustrado brachte 
seinen Lesern einen langen illustrierten Bericht des 
Festes mit den iiberschwenglichen Reden, in welchen der 
Gesang der Vogel in den kiinftigen Wipfeln das Leitmotiv 
bildete, und schloB mit der Entschuldigung, den W a 1 d 
hatte es nicht abbilden kónnen, weil er nicht dagewesen 
ware, man hatte ihn in Blumentópfen herum- 
g e r e i c h 11 Diese Episode erinnert an die phantastische 
Weihe des ersten Spatenstichs der Oroyabahn unter 
Henry Meiggs, welche Middendorf schilderte. Der 
groBartige Impresario lieB einen schon behauenen 
Stein vor die Stadt Lima stellen, zu dem nun alles 
Volk — Erzbischof und Prasident an der Spitze — 
hinauswallte, um das Werk zu segnen und in einem 
glanzenden Bankett (800 Gedecke, jedes 100 Mark!) 
bei einem Regen goldener Denkmiinzen zu feiern mit 
demselben Enthusiasmus, ais ob es bereits vollendet 
ware. — Man wurde kostenlos aufforsten, wenn man 
Flachen vor der Invasion der Rinder und Pferde sicherte. 
Alsdann sahe man sie sich bald von selbst mit Canelos, 
Peumos, Quillaien, Maitenen u. a. zum denkbar schónsten 
Naturpark bewalden. Ubrigens hat die Privatinitiative 
in mehreren Teilen Chiles, z. B. bei Tome und zwischen 
Coronel und Concepción, sehr schóne Erfolge mit der An- 
pflanzung von Kiefern (Pinus) erzielt.

Die chilenische T i e r w e 11 ist eine der armlichsten 
der Welt. Jener durch Wiisten und Anden begrenzte 
Erdenwinkel hat nichts von dem neotropischen Reichtum 
abbekommen, sondem sich selbst ein kiimmerliches 
Surrogat herausgebildet aus dem, was der Zufall dorthin 
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von Peru, Bolivien, Argentinien und selbst Australien ver- 
schlug. So besitzt Chile faunistisch dieselbe Selbstandig- 
keit wie floristisch und auffallend viel Eigentiimliches.

Die chilenische Saugetierwelt ist eigentlich 
mehr dadurch merkwiirdig, daB ihr so manches fehlt, was 
das iibrige Siidamerika hat, ais durch seine Typen selbst. 
So spielen die Edentaten fast gar keine Rolle. Es soli 
gelegentlich nur ein kleines Gurteltier, Quirquincho 
(Dasypus minutus), und die Giirtelmaus (Chlamydophorus) 
vorkommen. Die stattlichsten Geschópfe sind die 
Huanacos, der groBe SpieBhirsch (Furc.ifer chilensis), 
Huemul genannt (das eine Wappentier Chiles), der sich 
aber schon in den auBersten Suden zuriickgezogen hat, 
und der Puma. Zu diesen kommen das Zwergreh oder 
Pudli, der Cóipu oder Sumpfbiber (Myopotamus coypus), 
die Trugratten, die wertvollen Viscachas und Chinchillas 
des Nordens, und eine zierliche Beutelratte, die Comadreja 
(Didelphys elegans)-, ferner kleine Marder wie der Quique, 
welcher sehr zahm wird, und Chingue (Mephitis chilensis), 
ein Stinkmarder, dessen Name vielfach im Sprach- 
gebrauch angewandt wird, z. B. „que no me chingue", daB 
ich mich nicht anriichig mache; zwei Fiichse und Fisch- 
ottern, etliche Wildkatzen und eine Anzahl Fledermause. 
Der Jager muB sich gemeiniglich mit dem verwilderten 
Kaninchen und den im letzten Jahrzehnt des verflossenen 
Jahrhunderts in Mittelchile ausgesetzten Hasen begniigen, 
die recht gut fortkommen. Nach dem Erdbeben von 1906 
sollen sie aus dem Langstal, wo sie unter den zyklopischen 
Wiesenmauern ihre Sasse hatten, durch dereń Einsturz 
erschreckt, in den Buschwald der Kustenkordilłere tiber- 
gesiedelt sein.

Die V o g e 1 w e 11 ist reichlicher entwickelt und 
wiirde noch auffalliger sein, wenn man sie nicht in echt 
romanischer Weise verfolgte.

Chile ist das Reich des Kondors — der Name ist 
Quechua und heiBt eigentlich Kuntur —, des gewaltigsten 
der Geier, der aber immer mehr verschwindet, da ihm 
namentlich die Italiener nachstellen, die seinen Balg 
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exportieren; neben ihm kommen noch zwei kleinere Geier 
vor, Jotę (Cathartes aura) und Gallinazo (C. atratus)- 
Beide leben von Aas und sehen einander ahnlich. Jener 
bevorzugt den Meeresstrand, dieser die menschlichen 
Wohnungen, wo er von den Firsten der Hauser Auslug 
halt. 16 verschiedene Falken, die sich auf elf Gattungen 
verteilen und im allgemeinen eine weite Verbreitung in 
Siid- oder in Sud- und Nordamerika besitzen, und unter 
denen der Wanderfalke, Gavilan genannt, sogar Kosmopolit 
ist, vervollstandigen mit 5 Eulen die Sippe der Raubvógel. 
Unter ersteren sind die haufigsten der braune Peuco, der 
Aguilucho und der rostfarbene Nanque (der Jager der 
Zorzales), alle drei an den Bussard erinnernd, ferner der 
stattliche Traro, die hochbeinigen Tiuąues und der zier- 
liche Cernicalo. Bei letzteren befindet sich auch unsere 
Sumpfohreule (Asio brachyotus), im Chilenischen Nuco, 
aber ófter, selbst am hellen Tage, gewahrt man den 
Pequen, welcher, wie Martin schreibt, dreist und hart- 
nackig die Misthaufen der StraBe durchsucht. Er bewohnt 
Erdhóhlen, z. B. die verlassenen Gange mancher Nager. 
Allbekannt ist auch der Chucho, eine der kleinsten Eulen 
der Welt.

Wenn wir die chilenischen Sperlingsvógel Revue 
passieren lassen, fallt uns zunachst iiberraschenderweise 
der ganzliche Mangei an Prachtfinken (Tanagridae) und 
die sparliche Vertretung der Tyrannen mit nur 18 Arten 
auf, die sich allerdings auf zehn Geschlechter verteilen, 
iiberraschend und sparlich, wenn man bedenkt, daB diese 
rein amerikanischen Familien 300 und 400 Arten zahlen. 
Beinahe die Halfte entfallt mit acht Spezies auf die Gattung 
Muscisa.ricola, dereń Angehórige von den Chilenen ver- 
achtlich Dormilones oder Tontitos, Schlafmiitzen, Dummer- 
jane geschimpft werden, weil sie so wenig scheu sind. 
Diese aschfarbenen Vógelchen kommen im Winter in die 
Nahe der Wohnungen und suchen selbst in ihnen Unter- 
schlupf. Zur gleichen Familie gehórt der reizendste Vogel 
Chiles, der bunte Sietecolor, der Siebenfarbige (Cyanotis 
asarae). Diese zierliche Kreatur besitzt einen schwarzen, 
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rubinfarben eingefaBten Kopfputz, blauen Nacken und 
Schlafe, gelbe Brust, olivenfarbenen Riicken, dunkelbraun- 
graue Fliigel und schwarzen Schwanz mit weiBer Bindę, 
bzw. Saum. Sie bewohnt die Ufer der Lagunen, baut 
ein sehr festes und dichtgefiigtes, trichterfórmiges Nest 
aus Schilf und Binsenresten und verwebt es mit einem 
oder mehreren Stengeln der Totora (Kolbenrohr), die ihm 
ais Stiitze dienen. Chile bevólkern 20 echte Finken (zehn 
Gattungen), und unter ihnen gibt es auch einige Sanger, 
wie den zeisigahnlichen Jilguero (Chrysomitris barbata), 
der haufig seines munteren Gezwitschers wegen im Bauer 
gehalten, noch haufiger indessen en masse gegessen wird, 
und die Diuca. Hierher gehórt auch der Chincól (Zono- 
trichia pileata), der chilenische Spatz, der beim Volke 
ebenso popular ist wie der unsere. Es gibt ein Spiel der 
kleinen Madchen, wobei sie tanzend singen:

„Chincol, Chincol Picale2, Chincol,
Zapato de charol1; Zapato de charol3."

1 Lackschuh. 2 BeiBe iłtn! 3 R. Len z: Diccionario
Etimolójico. Santiago 1904—05.

Die Verse haben ebensowenig Sinn wie bei uns solche 
Kinderreime, die durch endlose, rasche Wiederholung be- 
rauschen. Der Chincol zwitschert: i-tio, schiu, schiu, trri, 
und das Volk interpretiert den Ruf: „Abis visto mi tio tio 
tin o mi tio Agustin?" „Hast du gesehen, meinen Onkel, 
Onkel tin oder meinen Onkel Augustin?"

Die D r o s s e 1 n sind nur in funf Arten in Chile an- 
wesend, von denen drei, die Zorzales, der Gattung Turdus 
und zwei, die Tencas, Mimus angehóren. Der Zorzal (T. 
magellanicus) ist einer der gemeinsten Vógel und ein be- 
liebter Bissen, wahrend die ebenfalls sehr haufige Tenca 
(M. thenca) ihres Gesanges wegeri gezahmt und gehatschelt 
wird. Sie soli auch recht geschickt im Nachahmen anderer 
Stimmen sein. Von den neotropischen Staren, Trou- 
pialen, Gliedern der neuweltlichen Familie Icteridae, hat 
Chile nur einen kleinen SchuB bekommen, vier Arten, die 
aber wie ein Muster sich auf ebenso viele Gattungen ver- 
teilen. Die schóne, rotbriistige Loica (Trupialis militaris), 
einer der auffallendsten Vógel Mittelchiles, der glanzend- 
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schwarze Tordo (Curaeus aterrimus), welcher scharenweise 
die erntereifen Saatfelder heimsucht und besonders im 
Siiden zur Landplage geworden ist, und der muntere, 
buntere, schwarz-weiB-gelbe Trile (Agelaius thilius) sind 
die wichtigsten. Nur eine Bachstelze, der Caminante 
(Anthus correndera), ist hier zu Hause und zeichnet sich 
durch die Schnelligkeit aus, mit der sie iiber den Boden 
hinlauft, den sie kaum verlafit.

Von der amerikanischen Familie Dendrocolaptidae 
haben sich 19 Arten ais Vertreter von neun Geschlechtern 
angesiedelt. Einige heiBen Canasteros (Siptornis), weil 
ihr Nest wie ein Korb aussieht. Dasselbe besitzt an einer 
Seite die Eingangs- und an der entgegengesetzten die Aus- 
gangsóffnung. Ein anderer, Larguicola (Syluiorthorhynchus 
desmursi), verdankt den Namen seinem langen Schwanz, 
der durch sechs Federn gebildet wird, von denen zwei die 
iibrigen bedeutend iiberragen; es ist ein kleiner, rótlich- 
brauner Kerl mit gelblich-weiBer Brust. Besonders auf- 
fallende Erscheinungen sind die der Familie Pteroptochi- 
dae, ebenfalls ausschlieBlich sudamerikanisch, Erdlaufer, 
die immer den Schwanz móglichst steil aufwarts tragen, 
weshalb das Volk ihnen zuruft: „Tapa culol"

Von den Kolibris, den Picaflores, Blumenpickem, 
hat Chile auch nur ein ganz bescheidenes Próbchen er- 
halten. Aus diesem, etwa 550 Arten zahlenden, glanzen- 
den Schatze Amerikas empfing es vier Arten, die aber 
wiederum vier Gattungen angehóren. Keine hat den Vor- 
zug, besonders schón zu sein, jedoch eine (Patagona gigas) 
ist der Riese unter den Schwirrvógeln, namlich die gróBte 
der bis jetzt bekannten. Aber ais der eigentliche Kolibri 
Chiles gilt der kleine Eustephanus galeritus, den man frei
lich in Mittelchile nur zur Winterszeit im Langstale und in 
den Kiistenbergen zu Gesicht bekommt. Dann umschwirrt 
er unermiidlich die nunmehr bluhenden Mispel- und 
Eukalyptusbaume selbst im Herzen Santiagos. Sommers 
besiedelt er die Anden bis zur Schneegrenze, die Bliiten 
der Canelos, Fuchsien und Quintrales revidierend. Er 
nistet auch in der Hochkordillere. Im Siiden des Landes
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hingegen und auf der Insel Chiloe kann man sich des Pica- 
flors das ganze Jahr hindurch bis zum Meeresstrande er- 
freuen. Die Troglodyten, Zaunschltipfer, bemerkt man 
in zwei Arten und Gattungen (Cistothorus platensis und 
Troglodytes magellanicus); die letztere ist der gemeine 
Chercan, ein sehr munterer, kleiner, lebhaft und etwas 
schrill zwitschemder brauner Geselle, den ich jahrelang 
beobachtet habe, da er mich taglich besuchte, um von den 
perennierenden Winden, die ich zog, die Blattlause abzu- 
lesen. Jeden Morgen stellte er sich mit gróBter Piinktlich- 
keit ein.

Vier S p e c h t e und vier Papageien reprasentieren 
die Klettervógel in drei bzw. vier Gattungen. Der haufigste 
der Spechte ist der Pitigiie (Colaptes pitiguus), der seltenste 
der Pito (C. rupieola), welcher die Hochgebirge von 
Tarapaca zwischen 3000 und 4500 m bewohnt und sich auch 
iiber die peruanischen und bolivianischen Anden ausdehnt. 
Dieser nordlichsten entspricht eine ganz sudliche Art, der 
Rere, welchen wir in Villarica kennenlernten (Ipocrantor 
magellanicus). Der vierte, der Carpinterito, ist ein sehr 
kleiner, nur etwa 18 cm langer schwarzbrauner Specht 
(Dendrocopus lignarius) und in ganz Chile und Peru ver- 
breitet. Er nahrt sich besonders von Spinnen. Typisch 
chilenisch sind nur drei Papageien: die kleine, griine Catita 
(Microsittace ferruginea), welche hauptsachlich im Siiden 
lebt — sie ist die beliebteste Hausgenossin und namentlich 
im niederen Volke die standige Begleiterin der Frauen —, 
der Chorói (Henicognathus leptorhynchus) mit einem griin- 
grauen Gefieder (jede griine Feder ist an der Spitze grau 
gesaumt), das ihn sehr gut in den Waldbaumen, z. B. den 
Robles, verbirgt, und der Loro fCyaneZyjewj byroni), den 
wir in der Kordillere beobachteten. Der Chorói ist der 
gemeinste Papagei zwischen Valparaiso und dem fernen 
Siiden und tritt oft in groBen Banden auf, die iiber die 
Apfelbaume herfallen. Im allgemeinen ist er schwer zu 
schieBen, wenn aber einer verwundet zu Boden fallt, kom- 
men auf seine Hilferufe ganze Scharen herbei und um- 
flattern den Jager so nahe, ais ob sie ihn in Schrecken 
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setzen wollten. Er nistet im Innern der Baumstamme, 
wahrend der Loro in Erdhóhlen haust.

Acht Tauben, die sich auf sechs Geschlechter ver- 
teilen, und von denen die Halfte dem Nor den — Tara- 
paca — angehórt, bevólkern die chilenische Subregion. 
Die gróBte ist die Torcaza (Columba araucana), die ge- 
gemeinste im Langstale die Tórtola comun (Zenaida 
maculata), in den Anden die Tortolita (Metriopelia melan- 
optera). Huhner gibt es nicht. Die Rebhiihner Chiles 
stehen den Sumpfvógeln nahe. Das gewohnliche Rebhuhn 
(Nothoprocta perdicaria) lebt im Langstal und in den an- 
grenzenden Hóhen und wird gern gejagt, eine viel groBere 
Art, el Cojon (Attagis gayi), dagegen im Hochgebirge.

An Sumpf - und S chwimmvógeln ist Chile sehr 
reich. Auch diese erweisen sich wie die iibrigen recht 
mannigfaltig. Flamingos, Reiher, Rallen, Wasserhuhner, 
Regenpfeifer, Kiebitze, Bekassinen, Stelzenlaufer (Himan- 
topus), Nachtreiher (Nycticorax) und Austernfischer (Haema- 
topus) beleben die FluB-, See- und Meerufer; ferner 
Schwane und Seeganse (Bernicla), und vor allem zahl- 
reiche Enteri, von denen 18 Arten vorkommen, vornehm- 
lich aus den Geschlechtern Dafila, Mareca, Querquedula, 
Spatula und Merganetta. Die merkwurdigste ist zweifellos 
die Bewohnerin der wilden Sturzbache der Hochkordillere, 
die Corta-corriente (Merganetta armata).

Zahllose M ó w e n , besonders der Gattungen Larus 
und Sterna, verschiedene Pinguine — Pajaros-nińos — 
Kindervógel (Spheniscus humboldti ist der haufigste), 
Fardelas (Puffinus), Pelikane, Scharben — Cuervos 
marinos — (Phalacrocorax), Sturmvógel (Diomedea, Procel- 
laria, Fregatta) und Hualas — Taucher (Aechmophorus, 
Podiceps) tummeln sich an den langgestreckten Kiisten.

Die Reptilienfauna Chiles muB wiederum diirftig 
genannt werden. Es gibt nur zwei Schlangen, harmlose 
Nattern (Dromicus chamissonis und Tachymenis perwuiana). 
Beide sind sich im Aussehen ahnlich — braun mit hellen, 
ófters goldigen Langsstreifen — und haufig. Die erstere 
kann armdick und 2 m lang werden. Unter den Eidechsen
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ist das Geschlecht Liolaemus mit etwa 20 Spezies das 
fiihrende. Von den Arten geht wohl keine einzige durch 
das ganze Gebiet, sie beschranken sich vielmehr auf eine 
oder zwei der vier Hauptzonen (Magallanes, Siid-, Mittel- 
und Nordchile) oder die Hochkordillere. So ist z- B. 
L. magellanicus nur im magelhaensischen Gebiet heimisch, 
L. pictus typisch fiir die Provinzen Lianąuihue und 
Valdivia, L. lemniscatus die haufigste Art zwischen Rio 
Maule und Aconcagua, L. nigromaculatus charakteristisch 
von Coquimbo bis in die Wiiste Atacama, wahrend 
Z,, buergeri ausschliefilich in der Hochkordillere lebt, Die 
Liolaemus halten sich entweder auf dem Boden auf, wie 
die braune, gelbgestreifte, bei Santiago so haufige L. lem
niscatus, oder sie erklettern Straucher, wie L. chilensis, 
eine der gróBten Arten ihres Geschlechtes — olivenfarben 
bis griin mit sehr stark gekielten Schuppen — oder sie 
laufen an den Baumstammen auf und nieder, wie die 
reizende, malachitgriine, in Griin marmorierte L. pictus 
und die in blauen Farben spielende L. tenuis, oder an den 
Mauern, wie L. cyańogaster.

Die stattliche, blaugraue Tropidurus perwuianus gehórt 
der Salpeterwiiste Tarapaca und Peru an; Holocephalus 
nigriceps ist der Atacamawiiste eigentiimlich- AuBerdem 
sind noch die Iguanidengeschlechter Liosaurus mit zwei 
Arten und Urostrophus, Diplolaemus, Saccodeira und Phyma- 
turus durch je eine Art in verschiedenen Teilen der Re
publik vertreten. Phymaturus bewohnt die Hochkordillere. 
Der grófite Saurier Chiles gehórt zu den Teju-Eidechsen 
und wird vom Volke Iguana genannt (Callopistes maculatus). 
Er ist bei Santiago und Coquimbo an steinigen Hangen 
nicht selten. Einige Geckos diirfen wir nicht vergessen: 
die von Mittelchile (Santiago) bis nach Ostpatagonien sich 
ausbreitende Homonata darwini, den in Mittel- und Nord
chile haufigen Gonatodes gaudichaudi und den nórdlichen, 
nach Peru hinuberreichenden Phyllodactylus gerrhopygus.

Um die chilenische Saurierwelt noch kraftiger zu 
zeichnen, sei hervorgehoben, daB sie keine einzige Viper, 
Prunkotter oder Boide enthalt, daB kein einziger Skink
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oder Amphisbaene ihr angehórt, die alle im ubrigen Siid- 
amerika eine bedeutende Rolle spielen. Freilich eine 
Ausnahme bildet zum Teil die Oase Pica in der Salpeter- 
wiiste; dort lebt neben Phyllodactylus heterurus eine Prunk- 
otter (Elaps).

Unter den Fróschen ist neben dem Sapito (Bufo 
variegatus) die Raniła (Paludicola bibroni) die gemeinste. 
Ersterer verbirgt sich unter Steinen an ziemlich trockenen 
Stellen, letztere zieht die Siimpfe vor und gleicht in ihrer 
Lebensweise unseren gewóhnlichen Fróschen. Wie diese 
belebt sie die Landschaft gegen Abend mit einem hundert- 
stimmigen Konzerte kleiner glockenartiger Tóne, die in der 
Ferne wie ein Summen verklingen. Den Siiden bevor- 
zugen die Gattung Borborocoetes, bei der eine Art zur 
Fortpflanzungszeit eine dornige Bewehrung an Daumen 
und Brust bekommt, die Laubfrósche (Hylodes) und der 
merkwiirdige Nasenfrosch, Rhinoderma darwini, dessen 
Mannchen die vom Weibchen gelegten Eier in seinem 
Kehlsack ausbrtitet. In der Rana (Calypto cephalus gayi) 
besitzt Chile einen der gróBten Frósche der Welt, manche 
werden tiber 25 cm lang.

Hervorragend arm ist unsere Provinz an S ii B - 
wasserfischen. Die interessantesten sind einige 
Neunaugen (Mordacia und Geotria), die wichtigsten Trucha 
(Percichthys) und Peje-rei (Atherinichthys). Letzterer ist 
aus manchen Gewassern, wie der Lagunę von Aculeo, wo 
er friiher ihrem Besitzer jahrlich mehrere tausend Pesos 
einbrachte, durch den Goldfisch ausgerottet, welcher, wie 
der gleichfalls eingefuhrte, aber nicht geschatzte Karpfen, 
verwilderte. Der Peje-rei lebt auch im Meere. Um die 
FluBfischerei zu heben, bemiiht man sich seit einigen 
Jahren, den Lachs zu beheimaten. Nach Zeitungs- 
berichten gedeiht er ausgezeichnet. Ob er sich auch 
fortpflanzt?

Betreffs der Wirbellosen seien nur einige Punkte 
hervorgehoben. Unter den sparlichen Land-Gehause- 
schnecken iiberwiegen die Bulimusarten, unter jenen des 
SiiBwassers die von Chilina. Chile besitzt Yertreter 
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jener merkwiirdigen, Peripatus geheifienen Geschópfe, die 
halb Wurm-, halb GliederfiiBer sind- Dieses kleine, blau- 
schwarze, an eine groBe Madę erinnernde Tier bewohnt 
die dem Meere zugekehrten Abhange der Kiistenkordillere 
von Siid- und Mittelchile (jedenfalls von Corral bis 
Zapallar) und halt sich gem in modernden Peumo- 
stammen auf.

Das Land ist auffallend arm an Tagschmetter- 
lingen; jene fur Sudamerika so hoch charakteristischen 
Familien Danaidae, Heliconidae und Acraeidae fehlen voll- 
standig, obwohl sie in Argentinien noch haufig sind. Man 
begegnet allenthalben einer Art Distelfalter (Pyrameis 
carye), einem sexualdimorphen Gelbling (Colias rutilans) 
mit orangefarbenem Mannchen und weiBem Weibchen, 
einem zwerghaften Blauling (Lycaena chilensis), einem 
rein weifien WeiBling (Pieris gayi) und einer braungelben 
Hesperia. Das reichste Schmetterlingsleben habe ich in 
den Fruhlingstagen im Aconcaguatal und am Salto be- 
obachtet. Hier flogen der grofie, schwarzbraune Papilio 
archidamas mit den besonders schón weiB und rot gezierten 
Unterseiten — wohl der einzige seines auffallenden Ge- 
schlechtes —, der diistere einfarbige, beinahe schwarze 
Satyrus tristis und jene schwarzgefleckten, unterwarts 
schwarz und orangefarben marmorierten Pieriden (wie 
P. theodice, autodice u. a.) neben kleinen ockerfarbenen, 
schwarz punktierten Perlmutterfaltern (Argynnis). Eines 
der schónsten chilenischen Tagfaltergeschlechter, Elina, 
den Satyriden nahestehend, mit schwarzen Fliigeln, die 
reichlich von Feuerrot und Braunrot durchmustert sind, 
fliegt im Siiden und auf der Insel Chiloe, wahrend die 
prachtige Castnia eudesmia, die wir in der Kordillere be- 
wunderten, Zentralchile bevorzugt. Reichlicher sind 
Spinner und Eulen und vor allem die Kleinschmetterlinge 
entwickelt.

Unter den Hemipteren lenken die zahlreichen 
Zikaden die Aufmerksamkeit auf sich; unter den Heu- 
schrecken die groBen Palotes, die Stabheuschrecken, auch 
Teufelspferde, Caballos del Diablo, genannt, und der Mari- 
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pozón, eine grofie Fangheuschrecke (Mantis gayi)\ unter 
den Fliegen, die sich gut vertreten vorfinden, die arten- 
reichen Gattungen Pangonia, Tabanus und Syrphus, unter 
den Hymenopteren die oft riesigen Hummeln, die vielen 
Schlupf- und Grabwespen. Auch Libellen — recht ab- 
sonderlich Matapiojos, Lausetóter, genannt — fehlen nicht.

An der Spitze der chilenischen Insekten marschieren 
die K a f e r, von denen bisher iiber 2200 Arten beschrieben 
wurden und sich taglich neue finden. Wie die meisten 
Tiergeschlechter enthalten die in Chile vorkommenden 
Coleopterengenera nur wenige Arten, so dafi auch in 
dieser Ordnung der chilenische Weltwinkel ein rechtes 
Museum vorstellt. Es gibt nur 13 Gattungen, die mehr 
ais 20 Arten zahlen. Die vorherrschenden Familien sind 
die Tenebrioniden (260 Arten), Carabiden (250), Curculio- 
niden (240), Staphyliniden (170), Scarabaeiden und Ceram- 
byciden (jede etwa 150), Chrysomeliden und Malaco- 
dermiden (jede etwa 100), Elateriden und Buprestiden 
(jede etwa 80), Cleriden (70), Coccinelliden und Pselaphiden 
(jede 35—40). Diese 13 Familien reprasentieren mithin 
iiber 1700 Arten, die sich aber auf 496 Gattungen ver- 
teilen! Die meisten Arten besitzen die Gattungen Prdocis 
(65) und L istroderes, Antarctica, May pa, Mordella, Feronia 
und Telephorus mit je etwa 30.

Im allgemeinen fiihren die chilenischen Kafer ein recht 
verborgenes Dasein, aber im Friihling gibt es doch eine 
Anzahl, welche wie Edelsteine die Blumen schmiicken, wie 
besonders die metallisch griinen Prachtkafer, z. B. Anthaxia 
concinna bei Santiago oder die gold und griin schimmernde 
Cwrij bella. In den Orangenbliiten trifft man sehr haufig 
ganze Gesellschaften eines grofien, braunen Weichkafers 
mit drei schwarzen Querbinden (Astyl.os trifasciatus) und 
samtschwarze, rotkópfige (Lucidota), ferner einen zier- 
lichen, schwarzvioletten Bockkafer (Callideriphus laetus) 
und ein braungelbes Sonnenkalbchen (Noda refle.ra). Auf 
den Bluten der Pantoffelblumen und der Maravilla findet 
man in Mittelchile einen kleinen Prachtkafer (Dactylozodes 
carinata) mit blauschwarzen und gelben Langsstreifen, 
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wahrend man auf Kompositenstrauchern den merk- 
wiirdigen, glanzendschwarzen Stachelkafer mit Ver- 
zierungen wie Silbereinlagen sieht (Mordella luctuosa) und 
reizende Buntkafer (Cleridae), wie den metallisch blau- 
violetten Epiclines basalis und den schwarzen E. gayi. 
Manche Straucher, wie der Culen, sind oft voll von groBen 
Russelkafern (Rhyephenes gayi); gelegentlich halt sich an 
ihnen auch ein groBer, bronzefarbener Prachtkafer auf. 
Um die elektrischen Lampen schwirren kastanienbraune, 
glanzende Scarabaeiden (Ligyrus uillosus)- — Der Riese 
unter den chilenischen Kafern, ein Bock (Acanthinodera 
cumingii), fuhrt den seltsamen und unerklarlichen Namen 
Schlangenmutter, Mądre de la Culebra. Er bewohnt die 
mittleren Provinzen. Zur gleichen Sippe gehórt der 
bunteste, der in goldenen, purpurnen, blauen und grtinen 
Tónen metallisch schillernde Luma- oder Coihuekafer 
(Cheloderus childreni) aus dem morschen Holz dieser Wald- 
baume. Iridisierenden Edelsteinen gleichend, wird ihm ais 
solchen nąchgestellt, und er wandert, wie die Prachtfalter 
Kolumbiens, nach ,druhen1, um in kostbaren Fassungen ais 
Schmuck zu prangen. Kaum minder prachtig diirfte ein 
stattlicher, metallisch griiner Hirschkafer (Chiasognathus 
granti) sein, dessen Mannchen ein paar Scheren von der 
Lange seines Kórpers tragt. Er bewohnt die Walder Sud- 
chiles und der Insel Chiloe. Da auch die Laufkafer in 
ihren zahllosen auffallenden Farbenvarietaten dem Siiden 
eigentumlich sind, darf man behaupten, dafi sich die 
Goleopteren sudlich vom MaulefluB besonders schónheits- 
freudig entwickelten.

In Chile fehlen Landkrabben, dagegen kommen in den 
Bachen und Fliissen des Stidens unserem Flufikrebs 
nahe verwandte Form en vor (Parastacus), von denen eine 
auf dem Lande bis fuBhohe Erdhiigel, von einem in die 
Tiefe gehenden Gange durchsetzt, aufwirft, der ihr ais 
Hóhle dient. Die Lagunen und Bache des Zentrums be
wohnt das an die Galateen erinnernde Geschlecht der 
Pancoras (Aeglea) mit stark verkiirztem Hinterleib, und 
in den Fliissen des Nordens lebt ein sehr groBer, lang- 
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schwanziger Krebs mit ungleichen Scheren, der Camarón 
de Coąuimbo (Bithynis).

Auf steinigen und sonnigen Gefilden ist eine Ver- 
wandte der Vogelspinne, die Arana peluda (Mygale rosea), 
haufig, welche ebenfalls eine bedeutende GroBe erreicht. 
Sie haust in tiefen Gangen, die sie sich selbst grabt, und 
nahrt sich von Insekten, welche sie aussaugt. Unter den 
Netzspinnen befindet sich das einzige giftige Tier Chiles, 
la arana venenosa (Latrodectus formidabilis). Ihr BiB ver- 
ursacht bedenklich anschwellende Entziindungen, indes ist 
er wohl nicht tódlich, wie das Volk glaubt. Die neuwelt- 
lichen Kanker sind durch die Gattung Gonyleptus reichlich 
vertreten, und von der Kiiste bis zur Schneegrenze leben 
Alacranes, Skorpiona, die aber meistens klein bleiben. 
Die TausendfiiBler sind vornehmlich in den Geschlechtern 
Julus, Scolopendra und Geophilus vorhanden, aber keine Art 
erreicht auffallende Dimensionen.

In . den Waldern Llanquihues und der Insel Chiloe 
leben Blutegel, welche den Wanderer anfallen. Ziemlich 
reich ist Mittel- und Siidchile an groBen Landplanarien, 
meist schwarzen oder weifien, langgestreckten Platt- 
wiirmern. Die Tiimpel bewohnt ein Gordius, Pelo vivo, 
lebendes Haar, vom Volke genannt.
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Jeden Mittwoch und Sonnabend geht nachmittags ab- 
wechselnd ein englischer und chilenischer Dampfer nach 
dem Norden und biegt fast genau 24 Stunden spater in eine 
tiefe Bai ein, um vor Coąuimbo Anker zu werfen, dem 
Hafen der gleichnamigen Provinz, in der die Minenregion 
beginnt.

Die Bucht stellt die nórdliche Ausweitung eines tiefe- 
ren, breiten Golfes vor, wahrend seine siidliche, die Bahia 
de Herradura, so benannt, weil sie genau die Gestalt eines 
Hufeisens hat, den Hafen fiir die Erzschmelzen von 
Guayacan birgt. Beide sind durch eine stumpfe, ziemlich 
breite Landzunge getrennt. Die Bucht von Coąuimbo gilt 
ais ruhigster Ankerplatz der gesamten Kiiste und gegen 
Nord-undSiidwinde gleich gut geschiitzt. Sie ist darum die 
bevorzugte Uberwinterungsstatte der chilenischen Marinę. 
An dem schónen Septembertage unserer Ankunft, es war

Biifger, Acht Lehr- und Wanderjahre in Chile. 28 
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ein Sonntagnachmittag, begriiBten wir denn auch eine An- 
zahl der weiBen Panzer mit den gelben Tiirmen, welche 
den Stolz der Nation bilden, und die ein Knabe eher bei 
Namen zu nennen und zu unterscheiden weiB, ais er Lesen 
und Schreiben gelernt hat: O’Higgins, Blanco En- 
calada1, Condell, Capitan Prat, Esmeralda 
und wie sie weiter, nach chilenischen Helden und Denk- 
wurdigkeiten getauft, heiBen mógen.

Coąuimbo besitzt drei HauptstraBen, die sich an der 
Kiiste entlang ziehen, die schmale, den jah ansteigenden 
Hóhen vorgelagerte Stufe einnehmend. Die iibrigen 
klettern mehr oder minder steil bergan. Fur viele der 
wie Schwalbennester an die Felsenhange geklebten Haus- 
chen hat der Platz erst ausgesprengt und gehauen werden 
iniissen. Da auch noch einige isolierte Felspartien, wie 
die Pelikanfelsen, unmittelbar am Strande gleich Burg- 
ruinen sich emporrecken, macht das Stadtchen, vom 
Meere gesehen, einen recht malerischen Eindruck.

Die sehr lange Landungsbriicke, zu der uns ein Boot 
in zehn Minuten fiihrte, war voll von festtaglich ge- 
kleideten, auf und nieder schlendernden Menschen. Auch 
in anderen kleinen Hafen pflegt dieselbe das Stelldichein 
der MuBigganger und der Ort zum Flirten zu sein. Sogar 
eine Musikkapelle betatigte sich. Wir betraten den groBen 
Vicuńa-Mackenna-Platz, mit einem Brunnen in der Mitte, 
und durch die Intendanz, die AldunatestraBe und das Hotel 
de Francia begrenzt, das uns aufnehmen sollte. Die Plaża 
befindet sich in einiger Entfernung bei der Hauptkirche, 
die — eine Seltenheit in Chile — ein hoher, schlanker 
Spitzturm auszeichnet. Ich habe wenige schmuckere und 
reinlichere Stadtchen Chiles kennengelernt; ein Vorzug, 
der auf die starkę, fremde Gemeinde hinweist, welche 
hier Wurzel faBte. Hauptsachlich Englander und in ge- 
ringerer Anzahl Franzosen. Die Deutschen stehen mehr 
ais in anderen Handelsplatzen zuriick.

Die Hauptexportartikel sind Kupfer, Manganerze, 
Kalk, Sohlleder, Ziegen- und Chinchillafelle. Coąuimbo

1 Der bei Caldera 1891 gesunkene wurde durch einen desselben 
Namens ersetzt.
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ist das Ziegenłand Chiles; auf unserer Fahrt ins Innere 
werden wir iiberall ihre Herden an Bergen und Felsen 
zwischen den riesigen Kakteen zerstreut finden. 1917 
wurden 133 553 gezahlt.

Die Chinchilla oder Wolimaus (Chinchilla lani- 
gera), das wertvollste Geschópf der einheimischen Fauna, 
kommt erst vom 32. Grad nórdlich vor, erreicht jedenfalls 
Bolivien und wahrscheinlich auch Peru- Sie breitet sich 
von der Kiiste in die Hochkordillere aus, in der Provinz 
Coąuimbo bis zu 2000 m, in den Wiisten sogar bis gegen 
4000 m. Friiher gemein, das Gestein soli von ihnen leben- 
dig geworden sein, wurde sie inzwischen in verschiedenen 
Bezirken vóllig ausgerottet und blieb nur vom 30. bis 
28. Grad, besonders im Distrikt Vallenar, haufiger. Der 
kleine, kaum mehr ais 30 cm lange Nager ist das Opfer 
seines wunderbar seidenweichen, aschfarbenen Pelzes ge
worden. Fiir das Dutzend Felle zabite man je nach der 
Qualitat ehemals zwischen 10 und 50 Pesos; aber bereits 
1899 hat ei<n franzósisches Haus 150 bis 300 Frank ge- 
boten. Die Jahresausfuhr schatzte man um 1900 allein 
aus der Provinz Coquimbo und dem Departamento Valle- 
nar auf 40 400 Dutzend, ihren Wert 1910 auf 1,7 Millionen 
Mark.

Chinchillas bevorzugen steinige, diirre Hangę und 
Hochebenen besonders jener Gegenden, wo der Algarro- 
billo wachst, ein von der Regierung geschiitzter Legumi- 
nosenstrauch (Caesalpinia breuifolia), dessen Samen wie NuB 
schmecken sollen, obwohl sie in Schoten stecken, die un- 
gemein reich an Tannin sind. Dort wohnt das silbrig 
schimmernde Pelztierchen in kleinen Hóhlen, die es sich 
in Erdspalten unter Felsen oder einem groBen Kaktus zu- 
richtete. Wie manche Nager sammelt die Wollmaus Vor- 
rate, dazu die Zeit benutzend, wo die Friichte des Algar- 
robillo reifen. In der Regel wirft sie zweimal im Jahre 
2 bis 4 Jungę, weiter nórdlich soli sie es sogar auf drei 
Wiirfe bringen. Zur Zeit der Paarung sind die Mannchen 
eifersiichtig und kampfen mit ihresgleichen. Fiir den zu 
erwartenden Nachwuchs wird schon im voraus ein Nest

28 
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bereitet, das móglichst weich zu gestalten sich das Weib- 
chen Haare ausrauft. — Die Chinchillas fliehen mehr 
springend ais laufend und vermógen selbst an ganz senk- 
rechten und glatten Felsen emporzuklimmen, auch stiirzen 
sie, sich fallen lassend, von ihnen hinunter. Sie fressen 
sitzend mit Hilfe der VorderfuBe. Morgens und nach- 
mittags sind sie am lebhaftesten und verlassen alsdann 
ihre Hóhlen, ohne sich jedoch weit zu entfernen. — In 
Chile halt man diese wertvollen Mause nicht selten in 
Kafigen. Sie pflanzen sich auch in der Gefangenschaft 
ohne besonderes Zutun fort. Man nahrt sie mit Samereien, 
Gemiisen (Móhren, Riiben) und Salaten. Die Tierchen 
werden in der Gefangenschaft bald recht zahm und sind 
miteinander sehr zartlich; nur die Mannchen vertragen 
sich schlecht.

Der Jagd auf diese unglucklichen, zweifelsohne dem 
baldigen Untergange geweihten Modeopfer liegen Ein- 
geborene ob. Sie verlassen Hazienden und Minen in 
vollen Haufen, um sich solch interessantem und iiberdies 
recht eintraglichem Sport hinzugeben, denn noch im ersten 
Jahrzehnt unseres Sakulums brachten sie es ohne be- 
sondere Miihe auf 35 Pesos Wochenverdienst. Es gibt 
verschiedene Methoden ,para chinchillar1, d. h. Chinchillas 
zu erlegen. Die erste und echt chilenische ist der Rodeo. 
Zunachst wird auf einer gróBeren Strecke das Gestriipp 
niedergebrannt. Alsdann werden die Chinchillas mit 
Kniippeln aus ihren Hóhlen gescheucht und, in weitem 
Kreise beginnend, allmahlich der Mitte zugetrieben, wo 
sie, alte und jungę, unterschiedslos abgerichtete Hunde 
totbeiBen. Eine andere geschieht mittels gewóhnlicher 
Rattenfallen, welche das Tier erwiirgen und ebenfalls 
keine Auslese treffen. Eine letzte, selten angewandte, 
aber viel bessere, wird durch Fallen ausgeiibt, in denen 
die Gefangenen am Leben bleiben, so dafi man die Jungen 
wieder freilassen kann. — Was Schonzeiten anbetrifft, 
blieb es vorlaufig nur bei Anregungen, obwohl sich die- 
selben von selbst verstehen miiBten, da in der Zeit des 
Haarwechsels der Wert der Felle stark zuruckgeht.
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Ubrigens haben die Chinchilleros einen doppelten Ge- 
winn, wenn sie Hóhlen aufstóbern, die gut mit Algarro- 
billoschoten verproviantiert sind. Dieselben dienen zum 
Gerben feinster Leder.

Die Felsenstufe, auf der Coąuimbo erbaut ist, und die 
sich in der Landzunge gleichen Namens fortsetzt, um ais 
Punta Tortuga, d. h. Kap der Schildkróte, schroff ins 
Meer zu stiirzen, erhebt sich im Riicken der Stadt zu 
kaum iiber 200 m hohen Htigeln. Sie bestehen aus 
Granit. Dort, wo sie im Angesicht des Ozeans ent- 
blóBt zutage tritt, drangen sich auch dem Laien zahlreiche 
Belege fur die Hebung der Kiiste auf. DaB diese Granit- 
felsen, dereń gelbliche, zerkliiftete Massen jetzt in der 
Sonne leuchten, einst von der Meeresbrandung so wild 
und zerrissen gestaltet wurden, beweisen die hóhlen- 
artigen Unterwaschungen, die gewaltigen Strudeltópfe, die 
Pyramiden riesiger, rundlicher Felsblócke und Rollsteine, 
die oftmals vóllig glatten Wandę und Klippen: iiberall 
war es das Werk des Wogenanpralls, der auch das Zer- 
sprengte wieder zusammenbaute und das Zerschlissene 
polierte.

Auf der kleinen Halbinsel nordwestlich der Stadt 
entrollt sich uns das Bild einer bewegten Felsenszenerie. 
Iiber sie hinweg oder durch ein Tor ihrer Schroffen 
schweift unser Błick zum Meere, zu den Pinguininseln 
hiniiber, wo die Seehunde rasten und ungeheure Scharen 
von Pelikanen, Tólpeln, Scharben, Mówen, Tauchern un- 
entwegt der Guanofabrikation obliegen. Dann haftet er 
am Gestade von La Serena, der Heiteren, an der breiten 
Strandlinie des weiBen Kiistensandes, dem kegelfórmigen 
Pan de Azucar, dem Monte Rodeo, den silberreichen 
Bergen von Arqueros und dem Cerro de Juan Soldado, 
der, unmittelbar an der Kiiste fast 1200 m emporstrebend, 
jene halbkreisfórmige Bergkette abschlieBt. In der Ferne 
blauen die Konturen der erzgesegneten Higuera, und im 
Nordosten sieht man die schneeigen Wipfel der Dona 
Ana (5650 m).
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In der Provinz Coąuimbo herrschen die K a k t e e n 
bereits mehr ais irgendein anderes in die Hohe streben- 
des Pflanzengeschlecht. Im Innern bilden sie fórmliche, 
von den Eingeborenen Quiscales genannte Walder. Auch 
die Umgebung der Stadt und besonders das Halbinselchen 
beherrschen sie, aber in lichten Bestanden. Der hiesige 
Quisco ist ein anderer ais der bei Santiago und hat den 
Namen Cereus coquimbanus erhalten. Die Unterscheidung 
der Arten gilt iibrigens bei kaum irgendeiner Pflanzen- 
familie schwerer ais bei den Kakteen, einer der jiingsten 
Schópfungen, bei welcher die Speziescharaktere sich noch 
nicht derartig konsolidiert haben, daB sie der Mensch zum 
Artbegriff zurechtstutzen konnte. Die vor uns ihre un- 
zahligen Arme steil in die Luft reckenden Quiscos er- 
reichen iiber doppelte Mannshóhe und gehen zum Teil 
gewaltig in die Breite; gelegentlich spannen sie 4 bis 5 m 
und starren von iiberaus langen, weiBlichen Stacheln. In 
den Spitzen leuchtet fast immer der Quintral. Am Boden 
kauert ein rot- und gelbbliihender Kugelkaktus (Echino- 
cactus).

Den gróBten Teil des Jahres ist das von Kakteen 
bewachsene granitische Felsengewirr ode. Das grelle 
Gelb und Orange des in der Sonnenglut róstenden Ge- 
steins kontrastiert mit dem dunklen Graugriin der Quiscos 
und hier und dort mit dem tiefgriinen Laube einer Cassin, 
sonst weder Griin noch farbige Lichter, denn alles andere 
verdorrte. Neun Monate fallt kein Regen. Aber im Friih- 
ling — nach den sparlichen Niederschlagen des Juni, 
Juli, August —, im September, prangt der Kakteen- 
grund im buntesten Bliitenkleide, das ihm 
eine hóchst mannigfaltige Pflanzengesellschaft anlegt. 
Wenn ich die Tinten dieses Bliitenteppichs analysieren 
soli, habe ich zunachst anzugeben, daB seine Grundfarbe 
violett ist, gewebt von einer vielbliitigen, zarten Lilie 
(Leucocoryne uiolacea). Das vielfarbige Muster verteilt 
sich etwa folgendermaBen:

Das W e i B auf eine Lilie desselben Geschlechtes, 
von den Chilenen Huilli genannt (L. ixioidesj, einen 
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buschigen Heliotrop (Heliotropium stenophyllum) mit 
groBen Dolden, dichte StrauBe eines unserer Hunds- 
kamille ahnlichen Vereinbliitlers, der Bahia ambrosioides, 
und die Bliiten eines Diirrwurzes (Erigeron). — Das Gelb 
auf die Cassia coquimbana, zahlreiche Baldgreis- und Ruhr- 
krautarten (Senecio und Gnaphaliwm), die reich ver- 
zweigte, fuBhohe Coronilla (Encelia tomentosa), die 
schlanke Madariopsis chilensis, letzteres Kompositen, ab 
denen Chile so iiberreich ist, und das niedrige Eritrichium, 
eine Boraginee. Noch ein hóchst seltsames Gewachs 
steht im Flor gelber Bliiten: ein strauchartiger Sauerklee, 
der 1 bis 2 m hoch ist, mit dickem, holzigen Stamme; 
dieser Riese seines Geschlechtes heiBt Churco und ver- 
diente ais Oxalis gigantea bezeichnet zu werden. —- Die 
roten Lichter werden aufgesetzt durch reich 
bluhende, prachtige Amaryllideen (Phycella), die leuch- 
tenden Kerzen der Flor del Soldado (Alonsoa incisaefolia), 
einer Scrofulariacee, und mit einem Purpurschimmer 
durch die Bliitenwirtel verschiedener Sauerkleearten 
(O.ralis) iiberhaucht. AuBerdem beteiligen sich etliche 
Zieste (Stachys). Orange-purpurne Ranken flicht 
eine Kapuzinerkresse (Tropaeolum tricolor) in unser 
duftiges Gewebe hinein. In das lichte Violett der 
Leucocoryne uiolacea mischen sich noch die ahnlich ge- 
tónten Bliitchen von Sisyrinchium junciforme, einer feinen 
Iridee, femer eine groBblumige Malve; sodann das tief e 
Blau des Pajarito (Pasithea coerulea), eines Lilien- 
gewachses, der zierlichen Bliiten von Plumbago coerulea 
und einer zwerghaften, veilchenartigen Schwertlilie (Teco- 
philaea wiolaeflora). Den Saum aber bildet, sich an den 
Felsen entlang ziehend und oft auch hoch in unerreich- 
baren Nischen nistend, eine Nolanacee, dereń niedrige, 
sattgriine Polster iiber und iiber mit sehr groBen, weit- 
geóffneten, hellblauen Bliitentrichtern bedeckt sind 
(Sorema bracteata). Sie erinnern an die Bliiten unserer 
Gartenwinden. SchlieBlich muB ich noch anfiigen, daB 
unter den Quiscos auch eine echte Osterluzei gedeiht, 
welche sich hier dicht an den Boden mit ihren dunkel- 
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griinen, nierenfórmigen Blattern schmiegt, zwischen denen 
sich die groBen, pfeifenfórmigen, dunkelbraunen Bliiten 
halb verbergen (Aristolochia chilensis) — das Volk nennt 
sie Oreja del Zorro, Fuchsohr —, und an Kakteen und 
Felsen ein Cynanchum mit fleischigen, spiegelnden Blattern 
in zierlichen Gewinden klimmt.

In der Nachbarschaft Coąuimbos wollte man einen 
fossilen Saurierriesen entdeckt haben. Er entpuppte sich 
ais Walfisch, welcher ófter in jiingeren Ablagerungen an 
der chilenischen Kiiste gefunden worden ist. Wir be- 
saBen bereits zwei im Museo Nacional.

Von Coąuimbo fuhrt uns die Bahn in einer halben 
Stunde nach La Serena, einem Bischofssitz. 
Das Stadtchen, mit solch auserlesenem Namen, liegt ein 
paar Kilometer vom Strande entfernt, ist nicht so regel- 
maBig gebaut wie die anderen chilenischen Orte und 
darum fiir uns anheimelnder- Dagegen wirkt es auf ein 
freigeistiges oder zprotestantisches Gemiit unheimlich 
durch seine erstaunliche Menge Kirchen und Klóster, an 
denen es vielleicht zehnfach reicher ist ais irgendeine 
Stadt Mittel- und Siidchiles. Mit den weltlichen óffent- 
lichen Gebauden sieht es jedoch iibel aus. An der Plaża 
steht eine umfangreiche Backsteinruine, wie die traurige 
Erinnerung eines Erdbebens, indes wird man bald belehrt, 
daB es die unter Balmaceda (1886—1891) angefangene 
Intendanz vorstellt.

In Serena residierte — richtiger herrschte damals — 
seit einem Vierteljahrhundert der Bischof Fonte- 
c i 11 a , welcher den klerikalen Geist seiner Diózese mit 
Hilfe deutscher Priester aus dem Orden der ,Verktinder 
des góttlichen Wortes', machtig gefórdert hat. Das beste 
Mittel dazu besitzt er in der bischóflichen Schule, die, 
mit dem Priesterseminar verkniipft, nicht allein von an- 
gehenden Geistlichen, sondern ganz allgemein von den 
Sóhnen der besseren Kreise besucht wird. Es ist sehr 
bezeichnend, daB, wie in Serena, so auch in Ancud, wo 
ein ebensolches geistliches Gymnasium prosperiert, der 
chilenische Kirchenfiirst nicht seine priesterlichen Stam- 
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mesgenossen, sondern Auslander mit Leitung und Lehr- 
amt betraute, und zwar jene, die noch heute in der ganzen 
Welt den Ruf eines besonderen Fanatismus besitzen, 
Deutsche. Sie werden darin vielleicht kaum von den 
Spaniem ubertroffen, die der Erzbischof in Santiago ais 
Fiihrer und Professoren der Schuljugend einsetzte.

Die Macht und das Ansehen des Bischofs wurden 
wenig erschiittert durch den mit seltener Energie und 
Uberzeugungskraft und seltenem Einsetzen der ganzen 
Persónlichkeit durch Jahre gefiihrten Kampf eines von 
Fontecilla gemafiregelten Pfarrers, den das Volk ais 
,Pope Julio’ auf den Schild hob, und der, so schien es 
einmal, eine Art Reformator fiir die chilenischen Massen 
hatte werden kónnen. Er predigte in ungeheuer be
suchten Versammlungen unter freiem Himmel einesteils 
iiber die sehr weitgehenden Menschlichkeiten seines 
friiheren Oberhirten, sodann aber iiber die wahre Freiheit, 
Gleichheit und Bruderlichkeit, łieB sich jedoch spater in 
der noch mit Peru strittigen Provinz Tacna verleiten, eine 
Art Friedensapostel zu spielen und das Recht auf peru- 
anische Seite zu verlegen, Damit hatte er sich mit einem 
Schlage unmoglich gemacht. Das niedere Volk haBt die 
herrschende Klasse zweifellos mit aller Inbrunst, aber in 
nationalen Fragen geht es mit ihr Hand in Hand.

S erena ist trotz seiner 16 000 Einwohner eine t o t e 
Stadt, ,una ciudad monacal', wie unser Wirt in 
Coquimbo wegwerfend bemerkte. Die lebenslustigeren 
Elemente ziehen es vor, wenigstens die Sonntage in dem 
viel kleineren Coąuimbo zu verbringen. Indessen durch- 
schlendern wir eine hubsche Stadt, welche sich amphi- 
theatralisch in drei Terrassen aufbaut mit den Gebirgen 
Cerro Grandę und Brillador ais Hintergrund. Die wunder- 
volle, breite, von einem Bache durchrauschte Alameda, 
eine Allee alter Pimientos, die von der Bahn in ihr Herz 
fiihrt, und die reizende Plaża mit der sehr stilvollen 
Kathedrale, dereń dreieckiges, dem Mittelportal auf- 
gesetztes Giebelfeld von einem kuppelfórmig abschlieBen- 
den, yiereckigen Turme uberragt wird, der ebenfalls an 



442

die Antike erinnert, indem er dem Beschauer die saulen- 
geschmiickten Fassaden griechischer Tempel zuwendet, 
sind seltene Schmuckstiicke. Und welch wundervoller 
Bliitenkranz ziert sie! — Je weiter wir nach Norden 
kommen, um so uppiger bluhen die Blumen. Man ver- 
gleiche die Bliitenfluten der Plaża von Serena mit dem 
sparlichen Bliitenwerk der valdivianischen! — Weniges 
uberraschte mich so sehr wie die Bliitenarmut der in 
Buenos Aires angepflanzten Ziergewachse im Vergleich 
mit den namlichen Santiagos. Offenbar vermindert groBe 
Feuchtigkeit die Bliitenfreudigkeit vieler Gewachse.

Obschon die zahllosen Kirchen und Klóster Serenas 
den Kulturfreund erschrecken, sind sie fiir das Malerauge 
recht anziehend, zumal auch irgendwelche Staffage — 
einige Zypressen, die aus den Binnenhófen der Mónchs- 
und Nonnenasyle iiber die Mauer ragen, haufiger noch 
das dichtbelaubte Haupt der chilenischen Palmę, ein 
Durchblick auf bliihende oder fruchtbeladene Orangen- 
baume — nicht fehlt und ihnen auch jener leichte Verfall 
selten abgeht, der sie dem Kiinstler besonders nahebringt. 
— Dagegen diirften auBer einigen Bierbrauereien, die in 
Chile wie Pilze aus der Erde geschossen sind, und etlichen 
Gerbereien kaum industrielle Unternehmungen existieren. 
Nur auBerhalb der Stadt befindet sich noch eine kleine 
Fabrik, die, inmitten eines ausgedehnten 01ivars, 01iven- 
haines, gelegen, ein vorziigliches 01ivenól bereitet-

Das Klima des Kiistenstriches Coąuimbo—Serena ist 
eines der kóstlichsten Chiles. Auch im Sommer bleiben 
die Temper aturen niedrig, nur an wenigen Tagen erreicht 
die Quecksiłbersaule 26", Die Nachte sind frischer, aber 
nicht kalt. Die mittlere jahrliche Regenmenge wurde auf 
135 mm berechnet.

La Serena gehórt zu den altesten Stadten Chiles, da 
es bereits von Pedro de Valdivia gegriindet wurde, von 
ihm nach dem Beinamen seines Geburtsortes, des durch 
Rotwein und Sandias beruhmten Villanueva de la Serena 
(Estremadura) benannt. Gleich ihren siidlichen Schwestern 
wurde es durch die Indianer zerstórt, aber schneller 
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wieder aufgebaut. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts 
brandschatzten die Stadt englische Korsaren. 1730 zer- 
stórte sie ein Erdbeben. Erst der Silberreichtum von 
Arqueros brachte ihr eine Zeit des Aufschwungs.

Von La Serena kann man in óstlicher und sudlicher 
Richtung leicht mit der Balin ins Innere gelangen. Wir 
benutzten beide Gelegenheiten. Gegen Siiden war unser 
Endziel die Stadt Ovalle. Man fahrt iiber Coąuimbo 
zuriick. Hinter Coąuimbo lassen wir den schon geformten 
Pan de Azucar zur Linken und treten in ein breites Tal, 
dessen von den niedrigen Mauern umhegte Weiden im 
Schmucke weifi und violett bluhender Zwiebelgewachse 
stehen. An den zyklopischen Einfriedigungen und oft 
auch auf ihnen breitet sich die prachtige Sorema in grofien, 
blauen Polstern aus. Die Bahn folgt der alten HeerstraBe. 
Pan de Azucar und Cerrillos sind kleine Stationen, welche 
unsere Mitreisenden gleichgiiltig lassen, aber ais Anda- 
collo unser Ohr trifft, wird es lebendig; eine Anzahl steigt 
aus — darunter merkwurdig viele mit irgendeinem Ge- 
brechen — und es gab wohl niemanden, der nicht wenig- 
stens interessiert dem Fenster naher riickte. Wir sind an 
der Station, wo es nach dem chilenischen Lourdes geht. 
Der Weg fiihrt nordóstlich in die Berge hinein. Wir 
wollen unseren Besuch auf eine andere Zeit versparen. 
Nachdem wir die Quebrada Lagunillas durchschnitten 
haben, beginnt der Anstieg bemerkbarer zu werden. Bei 
der Station Las Cardas befinden wir uns bereits etliche 
100 m hoch inmitten einer schbnen Gebirgsszenerie und 
wunderbar iippigen Strauchvegetation, die hier noch ein- 
mal die Quiscos fast zuriickdrangt. Ich glaube, es gibt 
wenige Punkte der Erde, wo sich so viele Pflanzenarten 
und solch prachtige Bliitengewachse zusammendrangten 
wie zu beiden Seiten des Schienenstranges zwischen Las 
Cardas und der 700 m hohen Cuesta des Bergriegels, den 
wir iiberschreiten. Uns war es nur vergónnt, iiber das 
mannigfaltige Aufleuchten der farbigen Kelche, Dolden, 
Ahren und Trauben von Strauchern, Halbstrauchern und 
Krautgewachsen in entziicktes Staunen zu geraten und zu 



444

vermuten, daB es sich um Amaryllen, Petunien, Nicotianen, 
Pantoffelblumen, Astern, Sonnenblumen usw. gehandelt 
habe, die sich oft beinahe greifen lieBen. Hin und wieder 
jedoch erkannten wir sicher die Maravilla, die Mutisia 
und eine hohe, baumartige Boraginee (Cordia decandra), 
letztere an ihren groBen, weiBen Bliitentrichtern. Auf 
der Cumbre selbst aber behaupten die Quiscos siegreich 
allein das Feld, mit noch langeren und dichteren Stacheln 
bewehrt ais an der Kiiste, und von einem wolligen Flaum 
iiberzogen, so daB sie wie bereift aussehen.

An dem Laufe eines Nebenflusses des Limari senkt 
sich unser Zug wieder in die Tiefe, dem Rio Hurtado 
zustrebend, an dessen Vereinigung mit dem Rio Grandę 
(die den Limari erzeugen) 0 v a 11 e sich bequem in einem 
mit Weizen, Gerste und Bohnen bestellten Tale aus- 
streckt. Es liegt 250 m tiber dem Meeresspiegel im An- 
gesichte anmutig konturierter Bergzuge. Die Bewohner 
sind im ganzen arm, aber strebsam. Ein Lyzeum zweiter 
Ordnung gibt der Jugend Gelegenheit, etwas hóhere 
Kultur zu erfaffen, und sie ist darin eifriger ais in 
Santiago. Man erzahlte mir von einem Bruderpaar, das 
sich Tag um Tag ablóste, da es nur ein gemeinsames 
Paar Stiefel besafi, und es in Chile auch auf dem Lande 
nicht wohl statthaft ist, den Bildungstempel barfuB zu be- 
treten, was freilich mit der alttestamentlichen Bezeigung 
hóchster Ehrfurcht nicht zusammenfallt.

Ovalle ist der Typus einer chilenischen Landstadt. 
Ganz allmahlich gehen die schmucken, aber einfórmigen, 
beinahe ausnahmslos einstóckigen Hauserreihen, welche 
sich um die Plaża gruppieren und die HauptstraBen bilden, 
in die strohgedeckten Lehmhutten des Campo iiber, wo 
sich der Weinstock, Pappeln, Feigen- und NuBbaume 
zurzeit mit neuem Laube kleiden und die Pfirsiche in ihrer 
rótlichweiBen Bliitenpracht stehen.

Nicht fern von Ovalle, dort, wo sich der Limari ins 
Meer ergiefit (und vom Meere aus sichtbar), iiberrascht 
uns in einer Hóhe von 500 bis 600 m ein lebendiges Relikt 
grauer Yorzeit: der Wald Fray Jor je aus Tiques und 
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anderen Vertretern des mittleren und siidlichen Chiles, die 
Mitraria und Sarmienta repens umspinnen und zu dereń 
FiiBen prachtige Farne wuchern. Vom Ozean kommende 
Nebel tranken diese versprengte Waldidylle. Es ist 
kaum zu bezweifeln, daB noch zur Zeit der Konąuista 
wenigstens die FluBtaler bis nach Copiapó hinauf von 
Wald erfiillt waren. Manche Ortsnamen bezeugen es. 
So wurde das indianische Copiapó von den bigotten 
Spaniem in San Francisco de la selva (_- Wald) umgetauft 
und Paitanas bei Vallenar bedeutet ,Wald mit dicken 
Stammen’.

Zwei Stunden nordwestlich von Ovalle befinden sich 
die beruhmten Kupferminen von Tamaya, in 
einem von den Anden zur Kiiste verstreichenden Quer- 
riegel nahe dem Grate des gegen 1300 m emporragenden 
kahlen Gipfels, den die bei Tongoi am gleichnamigen 
Meerbusen miindende Bahn bis zu zweidrittel Hóhe er- 
klimmt. Die meterbreite Hauptader verlauft nach 
Domeyko 150 m unter dem Grate ohne Unterbrechung 
3 km und fiihrt ein tiberaus reines Erz. Die fabelhaften 
Ertrage dieses Bergwerks, namentlich um die Mitte des 
vorigen Jahrhunderts, wo es die reichste Kupferquelle der 
Erde gewesen sein soli und 3000 Arbeiter beschaftigte, 
haben seine Besitzer zu Multimillionaren gemacht, wovon 
noch heute Prachtbauten Santiagos, wie der Palacio 
Urmeneta in der Calle Monjitas, Zeugnis ablegen. Die 
Minen muBten 1888 aufgegeben werden, nicht weil ihre 
Ergiebigkeit wesentlich nachgelassen hatte, sondern weil 
sie durch mehrere regenreiche Winter ertrankt wurden. 
1906 ist ihr Betrieb indessen wieder aufgenommen, und 
man will ihn nun auch modernisieren. Der alther- 
gebrachte, der sich, seit uns Darwin davon eine Be- 
schreibung beziiglich der Minen von Illapel gegeben hat 
(Mai 1835), kaum veranderte, ist denkbar einfach. Das 
Erz wird beim Schein einer kiimmerlichen, in einen 
Gabelstock geklemmten Lampe mit Brechstangen, 
Hammer und MeiBel vom Barretero gebrochen, der 
oft nur mit Hut und Lendenschurz bekleidet arbeitet, und 
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von dem A p i r1 in Kiepen aus ungegerbter Ochsenhaut 
zutage gefórdert. Der Apir vermag ungeheure Lasten zu 
schleppen. Auch die Staatstracht der Mineros ist noch 
dieselbe wie zu D a r w i n s Zeiten und wie sie C 1 a u d e 
Gay in seinem schónen Atlas der chilenischen Volkstypen 
und Gebrauche darstellt: das weite, weiBe Hemd fallt oft- 
mals iiber die weiten, meistens blauen Hosen herab und 
wird mit einem roten Schal gegiirtel. Dazu kommt der 
bunte Poncho, den man aber lieber malerisch Iiber eine 
Schulter schlagt ais umhangt, und die rotę, dicht dem 
Kopfe angeschmiegte, napffórmige Miitze. Eine gelbe Leder- 
schiirze macht den Anzug noch bunter. Die Bergleute sind 
ein rohes Menschenmaterial. Eines ihrer Vergniigen besteht 
in Herausforderungen auf einen Zoll Blut. ,La pulgada de 
sangre' heiBt ein Zweikampf, in dem sich die halbnackten 
Gegner mit Messern bekampfen, dereń Spitzen bis auf 
einen Zoll entblóBt sind. — Die Mineros werden heute 
gut bezahlt, aber sie sind oft ein halbes Jahr in entlegenen 
Minen der Hochkordillere vom Verkehr abgeschnitten und 
holen das Versaumte, wenn die Gelegenheit sich bietet, 
derart nach, daB sie stets arm bleiben.

1 Nach R. Len z aus dem Aimara; Apiri, welcher eine Sache 
torttragt.

Bekanntlich ist Chile noch immer ein Kupferland 
von Weltruf. 1918 marschierte es mit 107 000 t an 
zweiter Stelle. Dagegen hat die Produktion von 
Silber stark abgenommen. 1887 (Hóhepunkt) 222 000 kg; 
1916 47 440 kg, 1920 81000 kg. Den Hauptreich- 
tum an Kupfer birgt die Kustenkordillere bis zum 
37. Grad s. Br. in dioritischem Gestein ais Kupferoxyd, 
das in der Tiefe in Kupferkies iibergeht. Jedoch eine der 
zurzeit glanzendsten Minengegenden gehórt der Andenkette 
an und diirfte vielleicht die hóchstgelegene der Welt sein. 
Ich meine die Bergwerke von Collahuasi der bolivianischen 
Grenze nahe in der sudóstlichen Ecke von Tarapaca. Ge- 
waltige Fetzen ewigen Schnees decken die trostlosen, nur 
von den unfórmigen Wiilsten der Llareta bewucherten 
Hangę des 4900 m hohen Cerro Pereyra, in welchen hinein 
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sich die Schachte zu den reichen Erzgangen bohren. Zwei- 
radrige Karren, mit vier Maulern bespannt, bringen das 
kostbare Gestein — das obere, scheinbar aus dem Fels 
herausgehauene Tal des Rio Loa benutzend — in mehreren 
Tagereisen zur Orurobahn, wo es nach Antofagasta 
verladen wird. 480 km lang ist der Weg zur Kiiste. 
Die Verproviantierung dieser eigenartigen Minenkolonie 
der Puna erleichtert die Oase Huatacondo, welche 2000 m 
tiefer ein blinder Wasserlauf schuf. Trotz seiner auBer- 
ordentlichen Hóhe und grenzenlosen Unwirtlichkeit beu- 
teten bereits die Inkas die Erze Collahuasis aus.

Die Friihlingstage, welche ich 1902 in Ovalle verlebte, 
atmeten idyllische Ruhe. Hier und dort merkte man wohl 
an den Schreien und schrillen Pfiffen torpearender 
Huasos, dem hochstimmigen Gesang, dem dumpfen Ge- 
stampf der Cueca, das aus vielen Hiitten drang, die Fest- 
stimmung des Dieziocho, aber das war auch alles. Ein 
ganz anderes Leben herrschte in Ovalle, Serena und Co- 
quimbo, ja in der ganzen Provinz, ais ich Ende Dezember 
und Anfang Januar 1904/05 wiederum dorthin verschlagen 
wurde. Denn vom 25. bis 27. Dezember sind die Tage 
von Andacollo und gleich darauf im Januar diejenigen 
von Sotaqui. Beides religióse Feste, von denen letz- 
teres aber nicht viel mehr ais eine schwachliche Nach- 
ahmung des ersteren vorstellt-

„Lourdes ist fiir die Franzosen, was Anda
collo fiir uns Chilenen ist; nur diirfte unser Heilig- 
tum das so sehr gefeierte franzósische bei weitem iiber- 
ragen", auBerte sich ein chilenischer Feuilletonist.

In Andacollo spielt sich in dem gewaltigen Tempel- 
hofe (der Plaża des Ortes), der vor der machtigen Kathe- 
drale mit ihrem imposanten Saulenvorbau, den prachtigen, 
in riesigen Kreuzen gipfelnden, schlanken Doppeltiirmen 
und dem eine umfangreiche Kuppel vorstellenden Dach- 
reiter sich ausdehnt und noch von einer anderen doppelt- 
getiirmten Kirche flankiert wird, die Verehrung der 
Jungfrau in feierlicher und grotesker Weise 
ab. Der Jungfrau, oder — um sie beim vollen Namen zu 
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nennen — Nuestra Senora del Rosario de Andacollo, wird 
seit dem 16. Jahrhundert gehuldigt. Ihr Ursprung ist 
folgender: das heilige Standbild befand sich urspriinglich 
in Serena, das, 1544 gegriindet, bereits 1549 wieder durch 
die Indianer zerstórt wurde. Die WeiBen retteten nur das 
nackte Leben und die Madonna, welche sie im Gebirge 
veirsteckten, um sie vor Entweihung durch die Heiden zu 
schiitzen. Viele Jahre spater, nachdem sich die Spanier 
endgiiltig behauptet und die Eingeborenen vernichtet oder 
bekehrt hatten, begab es sich, daB ein Indio namens 
Coli o des Weges kam und eine Stimme hórte: „Anda, 
Collo!“, „Gehe, Collo!" Wie er noch iiberrascht Umschau 
hielt, fiel sein Blick auf jene Mutter Gottes, die aus dem 
Gestriipp hervorschaute. An jener Stelle, wo sich dieses 
an die Montserratlegende gemahnende Wunder ereignet 
hatte, wurde erst ein bescheidenes, dann ein prunkvolles 
Tabernakel errichtet und der Ort zur Erinnerung Anda- 
Collo genannt. In Wahrheit ist der Name indianisch 
(Antacollo) und bedeutet Goldhaufen. Es wird noch heute 
dort Gold gewaschen.

Im Jahre 1907 erreichte die Zahl der Pilger allein 
wahrend der drei Festtage 50 000 und der Gewinn, den 
bischófliche Gnaden Don Florencio Fontecilla 
eigenhandig im eisernen Kastchen nach Serena schaffte, 
etwa 40 000 Pesos.

AuBer den Wundern der Virjen iiben zweifelsohne die 
hóchst eigentumlichen Gebrauche, welche sich bei ihrem 
Kultus abspielen und unmóglich von zentralafrikanischem 
Fetischismus unterscheiden kónnen, eine bedeutende An- 
ziehungskraft aus. Man feiert sie namlich hauptsachlich 
in wilden Tanzen, die ihr bizarr gekleidete Briider- 
schaften darbringen. Dereń gibt es drei. Voran die 
C h in o s ; sie betrachten sich der Jungfrau von Andacollo 
besonders liiert und rufen dieselbe auch ais China an, 
da ihr Anfuhrer ein Nachkomme des Finders Collo ist. Es 
folgen die Danzantes und Turbantes. Jede der 
Gruppen steht unter einem eigenen Oberhaupte; das 
Hóchste aber, dem alle blind gehorchen, ist der Caciąue 



449

der Chinos, dessen Wiirde sich forterbt. Die Tanzer treten 
schon im friihsten Knabenalter ein. Die Chinos sind auch 
die zahlreichsten. Sie erganzen sich aus den Bergleuten 
und erscheinen in der ihnen eigentumlichen bunten Tracht, 
die sie noch durch Stickereien, Behange von Perlen und 
kleinen Spiegelchen festlicher gestalten. Sie spielen auf 
Trommeln und Schalmeien, und ihr Tanz besteht, wie bei 
der katalonischen Sardana, in einem Aufschnellen und 
Niederfallen, oft in die Knie, oft auf ihre natiirliche Sitz- 
gelegenheit. Die Danzantes tragen sich weiB mit farbigen 
Scharpen und perlenbestickten Miitzen und musizieren 
auch noch mit Handharmoniken und Gitarren. Die Tur- 
bantes prangen in hohen, spitzen, bandgeschmuckten 
Hiiten. Danzantes und Turbantes bewegen sich weniger 
akrobatenhaft ruhiger, tanzartiger. Alles in allem 
produzieren sich ein paar tausend Tanzer wahrend 
der Prozession, die iiber eine Stunde dauert, das heilige 
Standbild umschwarmend und ihm folgend in rastlosen, 
rhythmischen Bewegungen nach allen Richtungen, selbst 
hoch in die Liifte. — Selten geht es indes ohne irgend- 
welche Konflikte ab. Einmal begannen die Chinos1 zu 
streiken, weil die Priester den Danzantes von Serena 
etwas von der Ehre zuwenden wollten, die Virjen tragen 
zu diirfen; ein andermal drohten sie ihre Funktionen ein- 
zustellen, da die Jungfrau ein neues, von Europa be- 
sorgtes Gewand trug — und immer hat der Bischof ihren 
Anspriichen weichen miissen.

1 Chino und China, urspriingliche Bezeichnung fiir Indianer und 
Indianerin (Quechua). Heute fast nur noch fiir weibliche Dienstboten 
in Oebrauch.

Burger, Acht Lehr- und Wanderjahre in Chile. 29

Andacollo, ein Minenort von etwa 1000 Seelen, liegt 
1000 m hoch inmitten fast kahler, sehr wasserarmer Ge- 
birge, die iiberall auf Kupfer, Manganerze, Silber und 
Gold ausgebeutet werden. Das Kupfer wird teilweise 
auch aus Laugen gewonnen. —

Ein anderer Schienenstrang erlaubt uns, einen zweiten 
lohnenden Ausflug in das Innere zu machen, dieses Mai 
in fast genau óstlicher Richtung nach dem 606 m hoch 
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gelegenen E1 q u i oder V i c u n a, wie es heute heiBt. Auf 
dieser Fahrt lernten wir den Unterschied zwischen einer 
englischen Privatbahn und den chilenischen Staatsbahnen 
kennen, der wahrlich ein gewaltiger ist. Auf der letzten 
Strecke vor Ovalle muBten wir einen Wagen I. Klasse 
benutzen, in dem nur noch das Skelett der Sitze vor- 
handen war! Dagegen im englischen Betriebe nach Vicuna 
ist alles schmuck und gefallig; viel zu gut fiir das Publikum 
im allgemeinen,

Die Bahn folgt dem Rio Elqui und hat keine be- 
sonderen Steigungen zu uberwinden. Die Landschaft ist 
mehr lieblich ais groBartig; solch wunderbare Szenerie, 
wie sie uns der Aufstieg zur Cuesta de las Cardas 
zwischen Coquimbo und Ovalle bot: die hcrrliche Vege- 
tation und der prachtvolle Blick in die Tiefe und in die 
Ferne bis iiber das Meer, werden wir nicht wieder ge- 
nieBen.

Uberall begegnen wir auch hier mit Erzen beladenen 
Ziigen, denn wiederum durchschneiden wir eine mit 
Mineralschatzen reich gesegnete Gegend. Schon bald 
hinter Serena liegen in den nórdlichen Bergen die groBen 
Kupferminen El Brillador (mit ungewóhnlich hochwertigen 
Erzen) und an der Quebrada de la Santa Gracia be- 
deutende Manganerzgruben, vor allem aber die durch 
ihren einzigartigen Reichtum an Silberamalgam besonders 
beriihmten Minen des Arquerosgebirges, das wir auf 
halbem Wege zur Linken haben, und in weiterer, nórd- 
licher Ferne jene von Condoriaco.

Ochsenius teilt in seinem lehrreichen Biichlein iiber 
unser Andenland die Entwicklung des chilenischen Berg- 
baues in ein goldenes, silbernes und kupfernes Zeitalter. 
Das goldene ragt in die peruanische Herrschaft hinein, 
wo die Inkas sich einen Tribut in Gold von den unter- 
jochten Araukanern zahlen lieBen. Damals sind die Ufer 
des Biobio beriihmt gewesen. Eine einzige Fundstatte 
soli dem durch dieses siidliche Dorado herbeigelockten 
Pedro de Valdivia an einem Tage 150 kg des gelben 
Metalles geliefert haben. Auch der Berg Margamarga 
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zwischen Limache und Quilpue war ais fabelhaft gcldreich 
bekannt, und der kiihne Konquistador versaumte nicht, 
ihm ebenfalls einen Besuch abzustatten. Ferner muB 
Osórnos Umgebung viel Gold gespendet haben, worauf 
die Miinze und der rasch erworbene Reichtum seiner 
Grunder schlieBen lassen. Noch im 18. Jahrhundert hat 
Chile mit einem mittleren Jahresertrage von 15000 
Kilogramm die dritte Stelle unter den Goldlandern inne- 
gehabt. Das heute gefórderte Gold entstammt den Ader- 
goldminen des Nordens (El Guanaco bei Taltal, Inca de 
Oro bei Chanaral, Tierra amarilla bei Copiapó) oder den 
Fliissen und Kiisten Siidchiles, des Territorio Magallanes 
und des Feuerlandes (Rio del Oro und Verde, Insel 
Lennox). Jiingst wurde bei Putu unfern von Concepción 
ein vielversprechendes Goldgelande entdeckt. Trotzdem 
belief sich die gesamte Goldproduktion der Republik 1916 
nur auf 1462 kg im Werte von 1 691 618 Goldpesos. 1920 
erreichte sie 1654 kg.

Wahrend Gold und Kupfer sich hauptsachlich im Be- 
reich der kristallinischen Felsarten der Kustenkordillere 
finden, sind die Silberadern, von Kalk und Schwerspat 
begleitet, in die jurassischen Schichten der Anden ein- 
gebettet. Die Zonę des Silberbaus reicht vom 20. Grad 
bis 34. Grad siidlicher Breite. Ihr gehóren die seit Mitte 
des 16. Jahrhunderts bestehenden Gruben von Huantajaya 
bei Iquique, die beruhmten atacamensischen Minen Cara- 
coles (d. h. Schneckenhauser nach den zahlreichen Ver- 
steinerungen), Tres Puntas, Cachinal, Chafiarcillo und die 
coquimbanischen Condoriaco und Arqueros an. In den 
fiinfziger Jahren ergoB sich der Silberstrom hauptsachlich 
von Chańarcillo, in den siebziger von Caracoles. AuBer 
gediegenem Metali findet sich (vornehmlich in den oberen 
Horizonten) Brom-, Chlor- und Jodsilber, tiefer Rotgiildig- 
erz, Antimon-, Arsen- und Schwefelsilber.

Auch das Kupfer ist bereits wahrend der friihesten 
Kolonialzeit ausgebeutet worden, aber erst um die Mitte 
des 18. Sakulums begann seine Hebung groBere Be- 
deutung zu gewinnen, da die Chilenen es ais Zahlungs- 

29* 
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mittel an die englischen Schmuggler verwerteten, die jahr- 
lich etwa 1000 t geholt haben sollen. Seine eigentliche 
Glanzzeit umfafit das verflossene Jahrhundert, indes hat 
es den Anschein, ais ob Chile durch die nordamerika- 
nischen Unternehmungen von Chuquicamata, Provinz 
Antofagasta nebst El Teniente in der Provinz O’Higgins 
wieder gebietender auf dem Kupfermarkte der Welt auf- 
treten wird.

Das ,kupferne Zeitalter' dauert also noch an, wahrend 
das ,eiseme‘ erst ais Morgenróte dammert. Es verspricht 
viel, denn die Republik soli die ausgedehntesten und 
reichsten Eisenerzlager der Erde besitzen. Die Nord- 
amerikaner haben bereits groBe Flachen in ihren Besitz 
gebracht. Eisen, begleitet von Manganerzen, findet sich 
vor allem in den Kustengebirgen Atacamas und Coąuimbos. 
Die Regierung hat seinem Vorkommen gebtihrende Auf- 
merksamkeit geschenikt und seine Lagerstatten durch ge- 
wiegte Kenner priifen lassen. Die Berichte fielen glanzend 
aus. Vorztigliches Erz, zum Teil 96prozentiges Eisensuper- 
oxyd, liefern die Eisengruben von Las Cardas zwischen 
La Serena und Andacollo, jene von Tofo bei Serena und 
die nórdlicheren von La Higuera. Die von Tofo wurden in 
den franzósischen Hochófen Corrals verhuttet. —

In jenen durch Edelmetalle und seltene Mineralien 
ausgezeichneten Bergwerken wird natiirlich auf alle móg- 
liche Weise gestohlen. Um dem vorzubeugen, diirfen die 
Bergleute nur vóllig nackt ihre Arbeitsstatte verlassen. 
Sie miissen ihren Arbeitsanzug jenseits einer Schranke 
niederlegen und kónnen sich erst diesseits derselben in 
weiterem Abstande, nachdem sie eine Kontrolle passiert 
haben, mit ihrem Ausgehzeuge bekleiden. Aber welchen 
VorsichtsmaBregeln schlagt der Chilene, der stehlen 
will, nicht ein Schnippchen? Da wird er erfinderisch. 
Mittels des Lulo kann man trotzdem Minerale raubem, 
oder um chilenisch zu sprechen: der Lulo dient zur 
Cangal la1. Lulo heiBt ein etwa eifórmiges Paket, 

1 Nach R. L e n z von cangallar, Oold- oder Silbererze rauben. — 
Etymologie ungewiB.
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welches besonders wertvolle Erze — meist handelt es 
sich um Silbererze — enthalt. Dieselben sind mit dunnem 
Papier oder Zeug und feinen Bindfaden umwickelt. Ein 
solches Paketchen wird von dem Bergmann, nachdem er 
es noch mit Talg bestrichen hat, um es recht glatt zu 
machen, in den After eingefiihrt und auf diesem Wege 
aus der Minę hinausgeschmuggelt. Schópfen die Aufseher 
Verdacht, so lassen sie die Leute aus einer gewisser. Hóhe 
hinabspringen, da haufig die Furcht, durch den Sprung 
innere Organe zu zerreiBen, den Dieb zum Gestandnis 
bringt, Gelegentlich schiebt sich der Lulo sehr weit in 
den Darm hinauf und muB gewaltsam enifernt werden. — 
Die Knaben trainieren sich sogar, indem sie sich fleiBig 
und andauernd auf Bankę setzen, aus welchen kegel- 
fórmige Zapfen von verschiedener Dicke emporragen. — 
Mir lag ein Lulo, der im Mai 1903 in das Museo Nacional 
gelangte, von folgenden Verhaltnissen vor: Gewicht 455 g, 
Lange 13 cm, Umfang 22 cm. Es gibt aber noch viel 
gróBere.

In den Vierzigern vertrieb man, der Cangalla zu 
steuern, samtliche Frauen aus Chanarcillo, welche offenbar 
ais argste Versucher angesehen wurden. Die tausend zu- 
ruckbleibenden Manner muBten sich nun in allem und 
jedem ohne weibliche Wesen behelfen, sogar beim sonn- 
taglichen Tanze (Vallejos).

E1 q u i liegt sehr geschiitzf von hohen Bergen ein- 
geschlossen, welche sich im Friihling mit griinen Matten 
bedecken, die bis an die erst im Hochsommer ver- 
schwindenden Schneefelder hinanreichen. Es mutet wie 
ein Ort der Schweiz an. Seine giinstige Lagę wird auch 
von den Chilenen anerkannt, die dorthin ihre Lungen- 
kranke senden. Wein, Pfirsiche und Feigen liefern iiber- 
reiche Ertrage, und die Rosinen wetteifern mit denen von 
Huasco. Dazu ist diese Gegend eine der wenigen des 
Landes, wo der Besitz starker aufgeteilt wurde, anstatt 
der oft nur zu einem Fiinftel bewirtschafteten óden Lati- 
fundien kleine, gut ausgenutzte Landgiitchen v i e 1 e n 
Wohlhabenheit und Unabhangigkeit sichern und der Land- 



454

schaft jenen gesegneten Gartencharakter verleihen, der 
Frankreich zu dem ,schónen‘ Frankreich gemacht hat. Elqui 
(mit etwa 3000 Bewohnern) besitzt noch eine Plaża alten 
Stils mit hohen Pimientos (Pfefferbaumen) und tiefdunklen 
Laubengangen. —

Das Tal des Elqui verdankt seine Fruchtbarkeit und 
somit auch seinen Liebreiz der durch den FluB ermóg- 
lichten kiinstlichen Bewasserung. Die notwendigen 
Kanale sind von Privatgesellschaften erbaut, die ais 
Eigentiimerinnen die Wassernutzung beliebig verkaufen. 
Das Wasseranrecht wird, wie Kaerger ausfiihrt, nach 
Zollen berechnet. Besitzt z. B. eine Hazienda ein solches 
von 30 Zoll, so miBt die Offnung des ihr bestimmten 
Nebenkanals ebenfalls 30 Zoll. Dieses MaB geniigt, um 
600 ha (400 Cuadras) zu bewassern. Es wird auch zoll- 
weise verkauft. 1900 kostete der Zoll Wasser 8—10 000 $. 
Der Elqui soli gegen 40 000 ha kulturfahig machen. Wird 
in besonders trockenen Jahren das Wasser knapp, so 
setzt eine abwechselnde Zuteilung, turno, ein.

Heute fahrt der Schienenstrang noch weiter dem 
Massiv der Dońa Ana entgegen zu dem Órtchen Rivadavia, 
von wo man zu den Bańos del Toro aufbrechen kann, 
30 bis 6011 heiBen Koch- und Glaubersalzquellen, die in 
einem iiber 3000 m hoch gelegenen, nach Suden sich 
óffnenden Tale des genannten Gebirgsstockes sprudeln.

Den Haupttag des Nationalfestes, den 
18. September, verlebten wir in Coquimbo, wo derselbe 
unter Beteiligung zahlreicher junger Glieder der fremden 
Kolonien einen recht animierten Verlauf nahm und viel 
mehr Augenweide bot ais sonst in den chilenischen 
Provinzstadten. Gleich nach Mittag eróffnete die Fest- 
lichkeit eine bunte Kavalkade origineller M a s k e n , die 
sich nach dem Festplatz, der Pampa, bewegte, einer Ebene 
hinter den granitenen Hohen Coquimbos. Hier tanden 
Rennen statt, aber nicht von tobenden Huasos oder 
gemieteten Jockeis, sondern Sóhnen der Haciendados, 
Knaben und Jiinglingen, die sich in ihrer schmucken 
Tracht, dem groBen Strohhut mit den wehenden, farbigen 



455

Bandem, dem Poncho mit gestickter Kanfe und den Leder- 
gamaschen — alles a la Huaso, aber kayaliermaGig ge- 
modelt — auf ihren gut gehaltenen Ponys und Pferden 
im Fluge unsere Sympathien eroberten. Und wie forsch 
und kuhn sausten auch die Kleinsten die Cancha (Renn- 
bahn) entlang! Fiirwahr, der Chilene ist der geborene 
Reiter. Der 19. brachte Ruderregatten in der Bai und 
eine Art Korso mit phantastisch geschmuckten Booten. 
Die Abende wurden natiirlich wie in ganz Chile auf der 
Plaża mit Musik und Feuerwerk gefeiert. Denn was ware 
ein Dieziocho ohne Feuerrader und Raketen und vor allen 
Dingen ohne Knallen und Krachen und Puffen und 
Zischen?

Zu den mannigfaltigen Segnungen der von uns in 
einigen Skizzen umrissenen Provinz kommt noch der 
groBe Fischreichtum ihrer Kiiste. Der Golf von 
Coąuimbo zumal beherbergt die alleredelsten Sorten. 
Allen voran steht der Congrio (Genypterus blacodes und 
chilensis), ein prachtvoller, groBer Schlangenfisch (Fam. 
Ophidiidae), der ein schneeweiBes, gratenloses Fleisch 
besitzt, das, besonders gebraten, vorziiglich mundet. Er 
ernahrt sich vornehmlich von Krustern. Von manchen 
wird aber die Coryina (Cilus montti)1, ebenfalls ein 
machtiger Fisch, welcher den Barschen nahesteht, noch 
mehr geschatzt. Congrio und Coryina sind auf den 
Markten von Valparaiso und Santiago heute schon recht 
teuer. Claude Gay erzahlt (1848), daB in dieser 
Gegend ein Fischer an einem Tage 551 Congrios mit der 
Angel fing, ohne die zu zahlen, welche Tintenfische ver- 
schluckten, ehe er seine Beute emporziehen konnte. In 
Coąuimbo gibt es auch zurzeit noch genug, wie unser 
Menu erkennen lieB, welches Tag fiir Tag mittags und 
abends Congrio frito einleitete. In groBer Menge bringen 
die Fischerboote Lenguados (Paralichtys kingii), einen 
Plattfisch von oft kolossalen Dimensionen, ans Land, der 
aber geringer geachtet zu sein scheint. Beliebter sind die 
Meeraschen, Lisas (Mugil cephalus und rammelsbergii), da- 

1 Fam. Pomadasysidae.
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gegen diirfte die Pescada (Merluccius gayi) der Fisch des 
niederen Volkes sein. Sie gehórt zu den Schellfischen 
(Gadidae) und ist ungeheuer gemein. Oft erscheint sie in 
groBen Ziigen, besonders im Januar und Februar, wenn 
die Sardinas kommen, welche durch jene verfolgt werden. 
Man fangt sie vornehmlich mit dem Netze, Giinstige Ziige 
sollen bis 400 Stuck auf einmal zutage fórdern! Die 
chilenische Sardina gehórt ebenfalls zur Gattung Clupea, 
hat aber die GróBe eines Herings und erfreut sich bei 
weitem nicht der Schatzung ihrer europaischen Ver- 
wandten. Wahrscheinlich liegt es an ihr, Das niedere 
Volk verzehrt auch Tiburones (Haie) und Rayas (Rochen),

Austern gibt es nicht mehr an der Kiiste Mittel- und 
Nordchiles. Ebenso wird der eBbare Seeigel nach dem 
Wendekreise zu seltener. Dagegen tritt bei Coąuimbo 
ein anderer, sehr wohlschmeckender Marisco auf, eine 
Kammuschel, der Ostión (Pecten purpuratus).

In der Bahia von Coquimbo leben die riesigsten 
Kaferschnecken (Chiton), die ich je gesehen habe; manche 
werden so groB wie eine Hand. Die Schalen der Ostiones 
sind bedeckt mit hohen Waldchen reich verzweigter 
Hydroidpolypen, an den Felsen haften riesige, iiber einen 
halben Meter spannende Seesterne (Asteracanthion gela- 
tinosus), und in der Hóhe des Meeresspiegels verfolgt man 
am Gestein der Kiiste einen weithin sichtbaren dunklen 
Saum, den Tausende schwarzer, langstacheliger Seeigel 
erzeugen ( Echinocidaris nigra). — In geringer Tiefe lebt 
ein Taschenkrebs, welcher den wissenschaftlichen Namen 
Hepatus chilensis fiihrt, in inniger Gemeinschaft mit einer 
schónen, groBen Seerose, Antholoba reticulata von den 
Zoologen genannt. Letztere sitzt (zumeist einzeln) fast 
ausnahmslos auf dem Riicken eines jeden Krebses, den 
man zu Gesicht bekommt, und halt sich mit ihrer breiten 
FuBscheibe fest. Wenn man die Seerose mit Gewalt ent- 
fernt, wird man in einem Aquarium bald beobachten 
kónnen, daB sie sich alle Miihe gibt, wieder auf den 
Riicken des Krebses zu gelangen: sie wirft sich auf ihre 
Arme und sucht mit ihrer FuBscheibe, der sie die Form
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einer Zange gibt, ein Bein ihres Freundes zu fangen, von 
dem aus sie dann langsam zum Riicken hinaufgleitet. Die 
Seerose will umhergetragen sein; freilich wohl nicht aus 
eitler Wanderlust, sondern weil ihr Futter an ein und 
demselbien Platze bald sparsam wird. Dafiir mag sie den 
Krebs (wie in anderen Fallen) wohl mit ihren Nessel- 
batterien schtitzen, obwohl dieser offenbar hier nicht der 
werbende Teil des Freundschaftsverhaltnisses ist.

In nachster Nahe der Landungsbriicke lag ein altes 
Segelschiff, der ,Aptau‘, bekannt aus dem pazifischen 
Kriege, in behaglicher Ruhe, aber nicht ohne Zweck; es 
diente ais Steuermannschule, die auf ihm mit allem, was 
dazu gehórt, eingerichtet ist. Auch Schuler, jungę Leute 
von 14 bis 18 Jahren, und Lehrer wohnen auf dem alten 
Dreimaster. Die Instruktoren sind Schweden, von der 
chilenischen Regierung kontrahiert. Diese kleine Er- 
ziehungsanstalt und Fachschule hatte ich Gelegenheit 
kennen und bewundern zu lernen. Sie macht ihren aus- 
landischen Meistern alle Ehre. Arzt des Aptau war 
Federico Delfin, einer der wenigen Chilenen, welche 
sich um die wissenschaftliche Erforschung ihres Landes 
dauernde Verdienste erworben haben. Sein Wirkungs- 
kreis blieb eng, er beschrankte sich auf die Fische, aber 
sowohl seine systematischen Arbeiten ais auch seine 
biologischen Essays sind ernste, griindliche und gewissen- 
hafte Studien. Delfin wurde, nachdem er sich an Land 
zur halben Ruhe gesetzt hatte, am Museum von Valparaiso 
angestellt, und zwar ais Kustos der botanischen A b - 
teilung, weil er sich mit Pflanzen niemals beschaftigt hatte. 
Er starb 1904, beinahe ohne daB man davon Notiz ge- 
nommen hatte; denn dieser einfache, wirklich tiichtige 
Mann hatte verschmaht, sein Licht mittels der Zeitungen 
leuchten zu lassen.
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— Die Atacameńos, ein winziger Indianerrest.

Ende Dezember 1905 befand ich mich zum drittenmal 
auf der Reise nach dem Norden, die mich nun aber iiber 
den Wendekreis hinaus in die Tropen fiihren sollte. Frei- 
lich nicht in eine Gegend mit Palmen und Urwald, sondern 
in sandige Wiisteneien, in denen selbst der Quisco nicht 
mehr fortkommt. Natiirlich zu Schiff. Die 3100 km 
lange, Pisagua und Punto Montt heute verbindende Bahn 
war noch nicht vollendet. Die Fahrt von Santiago nach 
Valparaiso und dann mit dem Dampfer bis Coquimbo 
•wurde bereits geschildert. Ich setze wiieder ein, nach- 
dem wir in Caldera Anker geworfen haben.

Caldera, ein Ort mit kaum 2500 Seelen, Hafen fiir 
Copiapó, die wichtigste Bergstadt Chiles, liegt am Rande 
einer geraumigen, gegen die Siidwinde geschutzten Bucht. 
Seine Glanzzeit ist voriiber. Etwa um die Mitte des 
vorigen Jahrhunderts besaB es drei- oder viermal soviel 
Bewohner ais heute. Das war um die Bliitezeit der Silber- 
mine Chanarcillo. Damals, 1852, wurde zwischen Caldera 
und Copiapó nicht allein die erste chilenische, sondern 
siidamerikanische Bahn gebaut. Es ist ein sauberes Stadt- 
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chen; wie denn die Reinlichkeit nach Norden und Siiden 
zunimmt, je mehr wir uns von den mittleren Provinzen, 
dem Chile ,s. s., entfernen. Die einstóckigen, schmucken 
Hauser glanzen in verschiedenfarbigen Tiinchen. Auf 
der Plaża erhebt sich die Buste Arturo Prats, be- 
wacht von zwei weiBen Lówen, und dort reckt auch die 
einzige Kirche ihren schlanken, reich verzierten Turm in 
die Liifte. Die nórdlichen Stadte haben oder hatten 
wenigstens bis vor wenigen Jahren nur so viel Kirchen, 
ais das Bediirfnis verlangt, also eine, wo es in Mittelchile 
fiinf oder noch mehr geben wiirde, Auch waren Klóster 
bislang selten; jedoch macht die chilenische Durch- 
dringung des Nordens auch in dieser Hinsicht gute Fort- 
schritte. Die FuBsteige sind mit unregelmaBig gestalteten 
Felsblócken gepflastert, und man hat auch den Versuch 
gemacht., durch Pimientos den StraBen ein noch freund- 
licheres Ansehen zu geben, aber sie sind niedrig geblieben 
und diinn belaubt.

Wir werden ganz allgemein die Beobachtung nicht 
abweisen kónnen, daB die Verhaltnisse im Norden und 
Siiden Chiles sich bessern, je mehr die Entfernung sie dem 
,nationalen‘ EinfluB entzieht. Der ,Mercurio‘ spottete 
in einem launigen Artikel ,La Civilizacion que avanza‘: 
Die Zeitungen berichten, daB sich die neue Stadt Mejillones 
gebildet hat und dort Post, Telegraph, Hafenbehórde und 
Gericht installiert und eingesetzt wurden. Aber er (der 
Mercurio) kann hinzufiigen, daB sich mit dem nachsten 
Dampfer dorthin noch begeben werden: etliche Diebe ver- 
schiedener Kategorien, ,vom bescheidenen, aber konse- 
ąuenten Taschendiebe bis zum kiihnen, mit Karabiner be- 
waffneten Einbrecher und Rauber; ferner drei oder vier 
Winkeladvokaten von Ruf, Tinterillos (nach dem 
spanischen Sprichwort: ,mucha tinta y pocą justicia, viel 
Tinte und wenig Gerechtigkeit*), ein Administrations- 
agent, ein Leihhausbesitzer und ein Unternehmer fiir 
Hahnenkampfe. Erst mit allen diesen Zuwanderern wird 
die neue Stadt einen vollstandig national fortschrittlichen 
Anstrich bekommen.
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Caldera umgibt eine graugelbe Sandwiiste, aus der 
iiberall gelbe, graue oder griinliche Felsen plutonischen 
Ursprungs hervorragen. Unter der diinnen Sandschicht 
und oft auch vom Windę entblóBt, offen zutage, liegen 
zahllose von Seevógeln verschleppte Muscheln, zu Arten 
gehórend, wie sie noch heute an der Kiiste leben. Die 
Pflanzen, welche im Sande wuchsen, waren ausnahmslos 
sehr niedrig und reichten kaum bis zu den Knien, Mir 
fiel besonders eine weiBe, wollige Komposite auf mit 
langgestielten, elliptisch-rhomboiden Blattern und kleinen, 
gelben Bliitenkópfchen (Encelia tomentosa). Je weiter wir 
nach Norden vordringen, um so sparlicher werden, be
sonders jetzt im Sommer, die Spuren der Vegetation, aber 
man darf nicht wahnen, daB der Pflanzenwuchs an der 
Kiiste vóllig erlósche. Er zieht sich in die gegen das Meer 
geoffneten, dank der Nebel immer feuchten Schlucht-en 
zuriick, in denen nun nicht nur Flechten' und Algen ge- 
deihen und die widerstandsfahigen Cereen und Opuntien 
fortkommen, sondern der Fruhling Lilien, Malven, Sauer- 
klee, Labkraut u. a, zum Bliihen erweckt. — Zumal 
Caldera, welches immerhin schon eine mittlere Regenhóhe 
von 16,2 mm besitzt (1905 zeigte der Pluviometer sogar 
45 mm, freilich gibt es auch vóllig regenlose Jahre wie 
1916), erfreut sich bereits eines Fruhlings, bei dessen Ein- 
zuge man die Erde ergriinen sieht. Gelbe Dioscorea, diese 
Boten des chilenischen Lenzes, erscheinen und melden 
das Treiben schóner Zwiebelgewachse: orangefarbene 
Habranthus, dunkelblauer Zephyra und Scilla. Von hier 
erstreckt sich das Gebiet des die Kiiste saumenden 
Lechero, eines mannshohen, stark milchenden Wolfsmilch- 
strauches (Euphorbia lactiflua), nordwarts. Der Kiisten- 
strich Caldera — Taltal genieBt ein besonders gleich- 
maBiges, mildes und weiches Klima,

Im Hafen reckt sich ein Mast aus dem Wasser, Er 
gehórt zu einem chilenischen Kriegsschiff, dem ,B 1 a n c o 
Encalada', welches 1891 von einem anderen chile
nischen Panzer, dem ,A1 mir antę Lynch', im regel- 
recbten Kampfe zum Sinken gebracht wurde. Das war 
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wahrend der Revolution, wo jener den Aufstandischen, 
dieser dem Prasidenten gehorchte.

Die Hauptstadt der Provinz Atacama, das 370 m hoch 
im Innern gelegene Copiapó, war Altchiles nórdlichste 
Stadt von Bedeutung. Ais Mittelpunkt zahlreicher 
Kupfer- und Silberminen, wie Chanarcillo, Tres Puntas, 
Lomas Brayas, Caracoles, Carizalillo, Pueblo hundido, 
Florida, Chimberos, Bandurrias, Ojancos u. a., durfte sie 
einmal ais eine der reichsten gelten. In den sechziger 
iiber 13 000 und in den achtziger Jahren noch 12 000 Ein- 
wohner zahlend, war sie in den neunziger Jahren auf 
9000 gesunken, aber ein gewisser Nimbus verblieb ihr, 
der offiziellen Metropole chilenischen Bergbaus. Sie be- 
sitzt die einzige Bergakademie des Landes. Ubrigens 
zabite sie 1917 wiederum 11056 Seelen.

In Copiapós Alameda erhebt sich das Standbild eines 
von Haus aus diirftigen Mannes, eines einfachen Esel- 
treibers und Holzsammlers, und siidlich am Schienen- 
strange nach dem durch seine Rotgiildig- und Hornblende- 
erze beriihmten Chanarcillo liegt der Bergort Juan 
Godoy nach jenem benannt; denn er war der Entdecker 
der marchenhaften Silberschatze dieser Einóden. Am 
18. Mai 1832 befand sich derselbe auf einer Streife und 
ruhte ermiidet auf einem Blocke aus, den er bald ais pures 
Silber erkannte und, soweit es anging, mit sich nach 
Copiapó nahm, wo er einen Freund und dieser den ge- 
schaftstiichtigen Don Miguel Galio in sein Geheimnis ein- 
weihte, Letzterer belohnte den unwissenden Mann aus 
dem Volke mit einer damals um ein paar Goldstiicke 
kauflichen Chacrita und widmete sich selbst mit groBem 
Erfolge der neuen, ,Descubridora‘ genannten Fundgrube.

Unser Schiff blieb dem Lande nahe. Oft konnten wir 
sogar die Schaumkronen der Brandung erkennen. Die 
sehr gebirgige K ii s t e erhebt sich meistens steil aus dem 
Meere und steigt unweit Antofagasta in Paranave und 
Panul gegen 2500 m an. Anstatt der Fliisse dringen breite 
Sandstróme, aus tiefen, Aachen Talern bis an den Strand 
vor. — Welcher Wechsel im Verfolg der chilenischen 
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Kfiste! Ganz im Siiden senken sich blaugriine Gletscher, 
umrahmt von Canelos und antarktischen Buchen, bis ans 
Meer ninab, so daB die salzige Fiut ihre Eiskaskaden be- 
nagt; dann sehen wir tiefgriine Fliisse aus immergriinen, 
undurchdringlichen Waldern treten unid sich mittels fjord- 
artiger Buchten mit der See vermahlen; spater walzen 
sich die seichten Strome Mittelchiles, mit Sand und Geróll 
gemengt, durch ein Felsental dem Ozean zu, gesaumt von 
Quiscos, Chahuales, Fuchsiengebuschen und vielleicht 
einigen Palmen, und schlieBlich fiillt die Taler Sand, tiefer 
Sand, und die Hóhen sind nackt und kahl,

Gelb oder dunkelbraun leuchtet im Sonnenlichte der 
Fels der Ktiste, Porphyre; aber mitunter auch schneeweiB, 
dann ist er der Ruheplatz unzahliger Seevógel, insonder- 
heit des Piąuero genannten Guanovogels schlechthin (Sula 
fusca). Oft reckt sich das Festland unmittelbar zu Ge- 
birgen empor, die sich in den Wolken verlieren, mitunter 
ist ihnen wie eine Schwelle eine meilenlange, schmale 
Felsstufe vorgelagert, aber sehr selten bemerken wir eine 
Playa oder sanft ansteigendes Gelande, das dann auch in 
der Regel bewohnt ist. Die Gebirgsztige der chilenischen 
Nordkiiste unterscheiden sich von denen Mittel- und Siid- 
chiles auffallend genug. Diese sind ungemein mannigfaltig 
gegliedert und mit zahllosen Gipfeln verschiedenster Ge- 
staltung gekrónt, so daB ihre Formen und Umrisse an 
jeder Stelle etwas Merkwurdiges und Charakteristisches, 
sich dem Auge Einpragendes bieten, jene hingegen bilden, 
oft soweit man sehen kann, ein gleichformig aufsteigendes, 
in der Hohe abgestumpftes, wie geschorenes Massiv, ohne 
Einschnitte, ohne Vorspriinge, so daB, wenn je, dann hier 
der Vergleich mit einer Mauer am Platze ist, die sich wie 
eine abgeschragte Bóschung gegen eine hochgelegene Erd- 
masse stemmt. Hinter dieser Gebirgsmauer dehnt sich in 
der Tat die riesige Meseta von Atacama und Tarapaca.

Die Kiistengebirge Siidchiles in der Breite von Val- 
divia bestehen aus Gneis und Glimmerschiefer, die des 
mittleren aus gelben und rótlichen Graniten, welche z. B. 
bei Zapallar und Coąuimbo prachtvoll hervortreten, und 
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jene des Nordens ans mannigfaltig gefarbten Porphyren 
und Diabas. Die leicht verwitternden Granite wurden 
durchbrochen und iiberturmt von wetterharten Dioriten 
und Syeniten, die sich ais Klippen, Farellones, weit in 
die brandende See hinausschieben. Uber Porphyr und 
Diabas lagern Decken heller tertiarer Andesite, schneller 
wie alles iibrige Gestein zerfallend, und vom Windę fort- 
gefuhrt, Strand und Taler versandend.

Fast genau in der Mitte zwischen Caldera und Anto- 
fagasta liegt Taltal an einer geraumigen Bucht, rings von 
kaihlen, aber malerischen Bergen umgeben — der Birnen- 
und Feigenhain der Oase Peralito verbirgt sich land- 
einwarts —, gleich einer Kolonie von Schuppen. Nur ein 
bescheidenes Kirchlein mit schmucklosem Spitzturm iiber- 
ragt die monotonen Hausergevierte. Die Siedlung ist 
jung. Sie kristallisierte sich um die zielbewubten Unter- 
nehmungen des rastlosen Copiapiner Bergmannes Jose 
Antonio Moreno, mit Zunamen el Manco, der Einarmige, 
welcher hier um die Mitte des verflossenen Jahrhunderts 
Kupfer entdeckte und ausbeutete. 1877 zur bolivianischen 
Stadt erhoben, zahlte sie ein Jahr spater erst 300 Be- 
wohner, aber 1882 bereits gegen 5000. Der ungemein 
schnelle Aufstieg hangt mit der 1875 auch hier erfolgten 
Entdeckung des Salpeters zusammen, dessen Ausbeute 
1880 schon 21 Fabriken mit namhafter Beteiligung 
deutschen Kapitals oblagen. Die Salpetergewinnung ver- 
schob sich seit der Jahrhundertwende stetig von Nord 
nach Siid. Betrug der Export Tarapacas damals noch 
83 Prozent der Gesamtausfuhr, so sank er mit Beginn des 
neuen zweiten Jahrzehnts auf 54 Prozent.' Diejenige 
Taltals stieg dagegen von 6 Prozent auf fast 12 Prozent 
und jene Antofagastas gar von 2 Prozent auf 27 Prozent. 
Die reichen Silberminen Cachinals traten ais Mehrer 
von Taltals Bedeutung hinzu. Anfang der Neunziger stand 
diese Departementsmetropole mit 9300 Seelen im Zenit 
ihrer Entwicklung. In den folgenden Jahren nahm sie 
wiederum um etliche Tausend ab, letzthin dank der neuen 
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Salpeterfelder abermals zu, so daB sie 1917 16 276 Ein- 
wohner zahlte.

Die Nahe von Antofagasta erkennt jeder erfahrene 
Reisende schon fruhzeitig durch das Auftauchen des 
Morro Moreno, eines 1300 m hohen Bergkegels, 
welcher sich unmittelbar an der Kiiste erhebt und das 
siidliche Vorgebirge einer breiten, stumpfen Halbinsel 
bildet, wahrend ihr nórdliches die Mejillonesberge er- 
zeugen. Tausende von grauen Mówen mit weiBem Kopf 
umkreisten unser Schiff bei der Einfahrt in die Bahia 
Moreno, an dereń Ostseite sich Antofagasta auf leicht 
geneigtem, iibersandeten Felsgrund aufbaut. Eine Stadt, 
in welcher kein Baum und kein Strauch existiert, die in- 
mitten einer gelblichen Sandwiiste und zu FiiBen eines 
kahlen, von Sand und Felsen starrenden Gebirges liegt, 
macht einen viel uberraschenderen Eindruck, ais man 
glauben sollte. Beinahe unwahrscheinłich beruhren diese 
wie ausgejateten StraBen, in die wir vom Schiffe aus so 
bequem hineinschauen kónnen; ais ob sie einer Spielzeug- 
schachtel entnommen waren. Nicht ein einziges griines 
Piinktchen, nicht einmal ein Palmenwipfel! Und so auch 
der Friedhof; ohne jeglichen Schatten liegt er mit seinen 
grell weiBen Kreuzen da. Antofagasta selbst besitzt 
keinen Tropfen Trinkwasser. Friiher bereiteten es Destil- 
lationsanlagen, heute fiihrt es eine Leitung von weit her.

Die Stadt bestand um die Mitte des vorigen Jahr- 
hunderts nur aus wenigen Hutten und erlangte erst in den 
siebziger Iahren nach der Entdeckung der Silberminen 
von Caracoles ais Schmelzstatte Bedeutung. Im gleichen 
Jahrzehnt begann eine chilenische Gesellschaft, von 
Bolivien vertraglich gesichert, im bolivianischen Teile der 
Atacamawiiste, wo man Ausgang der Fiinfziger ebenfalls 
Salpeter entdeckt hatte, dieses Salz zu gewinnen. Neid 
und geheimes Einverstandnis mit Peru, das dank der bis- 
her konkurrenzlosen Salpeterschatze Tarapacas den 
Markt allein beherrschte, verfuhrten die Machthaber 
Boliviens, die chilenischen Unternehmungen mit un- 
bequemen MaBregeln und einer Abgabe zu drangsalieren, 
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was offenbar die fremde Industrie zugunsten des peru- 
anischen Bundesgenossen ruinieren sollte. Nicht umsonst 
fiihrt aber Chile den Wahlspruch ,Mit Recht oder durch 
Gewalt’, und so besetzte es kurz entschlossen am 
14. Februar 1879 den Hafen Antofagasta. Das war der 
Auftakt zum sogenannten Salpeterkriege. 1884 kam 
Antofagasta nebst der gleichnamigen Provinz ais Sieges- 
preis an Chile, Bolivien wurde vom Stillen Ozean ab- 
geschnitten. Mit der Entwicklung der Minen- und Sal- 
peterindustrie nahm der Ort einen raschen Aufschwung 
und soli Anfang der Achtziger bereits 7000, 1895 13 500 
und 1917 iiber 50000 Einwohner gezahlt haben. Eine be
sonders glanzende Zeit brachten ihm die Griinderjahre 
(1904—1906), da auch in dem von ihm beherrschten 
Hinterlande viele neue Unternehmungen mindestens in 
Angriff genommen wurden. Auch die schliefilich Oruro 
treffende Bahn, dieser 1174 km messende Schienen- 
strang, welcher, von der bolivianischen Puna nieder- 
steigend, hier den Pacifico erreicht, begiinstigte seinen 
Fortschritt. Von Antofagasta kann man sagen, daB 
ihm jegliche Schónheit mangelt. In den StraBen, die 
nur ausnahmsweise ein Regen befeuchtet — denn 
wir sind ja in die sogenannte regenlose Zonę ein- 
getreten —, knietiefer Sand. Die Steige ziehen sich hoch 
an den Hausern entlang und gleichen mehr Veranden. Aus 
festgestampfter Erde, die lange Baumstamme halten, be- 
stehen sie. Die Hauser aus Holz. Die Tur in der Mitte, 
ein Fenster links, eines rechts, das ist ihre Front, Ge- 
tuncht sind idie wenigsten. Die Stadt ist der Inbegriff 
der Trostlosigkeit und dabei so teuer wie ein nord- 
amerikanisches Goldsuchernest. Die Beamten nagen 
buchstablich am Hungertuche. Es war nicht móglich, 
auch nur einen wirklichen Lehrer an das dortige 
Lyzeum zu bringen, denn die Preise sind zum wenigsten 
vierfach hóher ais in Santiago. Um das Elend zu mildęrn, 
welches 1905 seinen Hóhepunkt erreichte, sandte die 
Regierung ein Schiff mit Proviant, aber was geschah? 
Durch Bestechung wurde das Ausladen verhindert, damit

Burger, Acht Lehr- und Wanderjahre in Chile. 30 
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die wucherischen Kaufleute des Ortes fortfahren konnten, 
das Volk auszusaugen. Dabei kostete ein Sack Kartoffeln 
24 Pesos.

Hinter Antofagasta erhebt sich eine ziemlich einheit- 
liche, steile Felsenwand 800 bis 1000 m hoch, den jahen 
Absturz des allmahlich bis zur Kordillere ansteigenden 
Stufenlandes bildend, welches schlieBlich nur noch um 
1000 bis 3000 m von der ,stolzen Flucht' der Vulkane 
iiberragt wird, die zwischen 5000 und 6600 m (wie 
Licancaur, Miniques, Pular, Llullaiyaco) erreichen. Diese 
terrassenartige Hochebene nimmt vollstandig die Atacama- 
wiiste ein, sich vom Rio Loa bis iiber Copiapó hinaus, 
also durch fiinf Breitengrade ausdehnend. Im Gebiete 
der Kordillere gibt es ausgedehnte (trockene) Borax- 
lagunen. Die Wiiste, welche sich neben der von Tarapaca 
fiir den chilenischen Staatssackel eintraglicher erwies ais 
der ganze Siiden mit seinen Waldern und Weizentriften, 
ist weniger eine Sand- ais eine Steinóde, aber keineswegs 
vóllig vegetationslos und sogar durch ein eigentiimliches 
Tierleben ausgezeichnet. Wir wollen darauf zuriick- 
kommen.

Antofagasta ist heifier ais Iquique — Jahresmittel 
210 —, die jahrliche Regenmenge sehr gering. Von 1903 
bis 1910 fielen 32,1 mm! Dann aber brachte 1911 in zwei 
Giissen (Juni, Juli) 100 mm. Nachts und vormittags weht 
ein angenehmer Landwind (NO), aber gegen Nachmittag 
wird die Reede sehr bewegt, da der alsdann sich er- 
hebende Siidwestwind orkanartig iiber sie hinwegfegt. 
1911 hatte Antofagasta 102 (April bis Juli 79) Sturmtage. 
Iquique 1, Valparaiso 5, Santiago 0, Puerto Montt 12, die 
Evangelistas 124, Punta Arenas 28. — Man hat Not, nach 
5 Uhr wieder an Bord zu kommen, so hoch ist nunmehr 
schon der Wogengang und die Forderung der Bootsleute. 
Trotzdem sind die Ankerplatze sehr besucht. Wir zahlten 
wohl zwanzig groBe Segelschiffe, welche hauptsachlich 
Salpeter laden wollten. Die Kapitanę verwiinschen keinen 
Hafen unter den chilenischen, die ausnahmslos in MiB- 
kredit stehen, so sehr wie den der Bahia Moreno, in dem 
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sie nicht allein durch die Ungunst der auBeren Verhalt- 
nisse, sondern auch durch die ewigen Streiks der Hafen- 
arbeiter gelegentlich monatelang aufgehalten werden. 
Auf der Riickfahrt rasteten wir wiederum, und zwar am 
27, Januar, in Antofagasta. Ich erfreute mich des An- 
blicks von sieben deutschen Dampfern und Segelschiffen 
im festlichen Kaisergeburtstagsschmuck bunter Wimpel- 
girlanden,

Bei unserer Ausfahrt trafen wir auf grol3e Rudel von 
Seehunden, die in diesen Breiten viel gemeiner zu sein 
scheinen ais im Siiden. Zu ihnen gesellten sich riesige 
Haie und Rochen. Uber das Wasser schnellten im 
niedrigen, weitgespannten Bogen oder tanzten wie die 
flachen Kiesel, die ein Knabe wirft, fliegende Fische. Die 
Flugel glichen feiner Gazę. Im Hafen von Iquique 
kreuzten wir Schwarme einer riesigen, braunen Meduse, 
die sich schwerfallig fortbewegte, die langen, fransigen 
Mundarme wie einen Schweif nachschleppend. Es waren 
Exemplare von mindestens 1 m Lange unter ihnen.

Zwischen dem Morro Mejillones und Pisagua ist die 
Kiiste besonders reich an Guano, jenem wertvollen Miste, 
den hier Millionen Seevógel in Jahrtausenden hauften. 
Seit 1840 exportiert, eroberte er sich gleich dem Salpeter 
ais Diinger die Welt. Bekannte und noch immer er- 
giebige Lager zeichnen den Strand und die kleinen Vor- 
gebirge Punta de Lobos und Pabellon de Pica sudlich 
Ić[uique nebst der Punta Pichaló bei Pisagua aus. Die 
Ausbeute der Guaneras ist verstaatlicht. 1911 erreichte 
sie den Wert von 1000 000 M.

Auch Iquique ist noch vor 70 Jahren ein welt- 
fremdes Fischernest gewesen, und heute — welcher See- 
mann Deutschlands, Norwegens, Australiens oder Japans 
kennt nicht Iquique? Der Name Iquique, friiher Ayquique, 
kommt aus der Atacamasprache von Ackiu, Vogelfeder, 
die Verdoppelung Ackiu-Ackiu will die Fiille ausdriicken 
und weist auf die Unzahl Seevógel hin, die noch immer 
hier das Staunen des Fremdlings erregen. Trotz seines 
raschen Aufbliihens — es ist eine Stadt von etwa 46000

30* 
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Einwohnern — hatte kaum eine andere der Westkiiste 
schwerere Schicksalsschlage zu erdulden, Zum ersten 
Małe wurde sie am 13. August 1868 durch ein Erdbeben 
von Grund aus zerstórt. Dann brach 1875 eine schwere 
Feuersbrunst herein, und am 9. Mai 1877 jene schreck- 
liche Katastrophe, wo dem Erdbeben ein Seebeben folgte 
und sich das Meer achtmal in die Stadt hineinwalzte. 
1880 zerstórte das Feuer 27 Hauserblocks, und 1883 und 
jiingst 1907 gingen wiederum ganze Stadtviertel in 
Flammen auf. Den Bewohnern bleibt nur die Wahl, sich 
gegen Beben oder Feuer einzurichten. Sie ziehen ge- 
meiniglich ersteres vor, beim Bau nur leichtes Materiał 
verwendend.

Mit den mancherlei Gefahren und der Trostlosigkeit 
der Umgebung versóhnt die herrliche Sonne, welche aus 
dem wunderbar blauen Hirnmel Tag um Tag ungehemmt 
herniederstrahlt. Die schweren, schwiilen Bewólkungen, 
die Kehrseite so manchen Sonnenlandes, kennt man hier 
nicht. Am Tage erfrischt ein Seewind, der Virazon, 
nachts kiihlt ein Landwind, der Terral. Jeden Tag ladet 
das Meer zum Bade, dessen tiirkisfarbene Fiut sich nur 
selten traumerisch breitet. Die kaltesten Monate Juli 
und August besitzen noch ein Mittel von 163 0, und im 
Januar erhebt es sich nicht iiber 21", Freilich wahrend 
der heiBesten Monate (Januar, Februar) setzen die Windę 
ófters tagelang aus, und dann wird die Hitze, da sie sich 
nachts nur wenig mindert, voriibergehend recht lastig. 
Um so mehr war ich hóchlich iiberrascht, ais eines 
Morgens aus dichtem Grau ein Spriihregen so energisch 
rieselte, daB er die StraBen aufweichte. Hier walten die 
regenlosen Jahre vor. 1906 muB mit 5 mm Niederschlag 
ais nasses Jahr gelten. Es wurde bis 1918 nicht iiber- 
troffen, dagegen durch 1903 mit 15 mm in den Schatten 
gestellt.

Das moderne Iquique ist keineswegs eine reizlose 
Stadt. Die StraBen sind breit und gut im Stande, die mit 
Holz getafelten Steige sauber und die Holzhauser oft 
villenartig elegant. Man bemerkt iiberall den ausschlag- 
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gebenden EinfluB des auslandischen Elements, welches 
die chilenische Lotterwirtschaft nicht aufkommen laBt. 
Die meist mit behaglicher Raumverschwendung auf- 
gebauten Wohnungen in dem frischen, hellen Anstrich, 
bei welchem die grellen Farben, die der Chilene so liebt, 
vermieden sind, und nur die Fensterjalousien im dunklen 
Griin gehalten wurden, mit der Veranda straBenwarts, 
haben eine Eigentumlichkeit, die man sonst in Chile nicht 
findet. Sie besitzen ein zweites Dach, die A s o t e a, das 
die Hitze abhalt, und unter dem man abends einen luftigen 
Aufenthalt findet.

Iquique breitet sich hart am Strande aus, und man 
genieBt einen hiibschen Ausblick, entweder zur Insel 
Serrano hiniiber mit dem Leuchtturm oder nach der Halb- 
insel Cavancha, die weiB aus den tiefblauen Fluten auf- 
steigen. Von Iquique nach Cavancha fiihrt ein Prome- 
nadenweg am offenen Strande entlang, der nicht, wie in 
Yalparaiso, durch die ekelhaften Bleche in primitivster 
Form abgezaunter Badeanstalten verunziert ist. Hinter 
der Stadt tiirmen sich, wie iiberall im Norden, die kahlen, 
steilen Felswande bis zu 700 und 800 m auf, von denen 
riesige Sandfelder niederhangen.

Unsere .Kónigin der Wiiste' besitzt ihr schónstes 
Juwel in der Plaża Arturo Prat. Mit vielen Kosten 
hat man hier ein geraumiges Rondeli in ein kleines 
Gartenparadies umgewandelt. Die Erde brachten Segel- 
schiffe, denn in dem mit schwefelsauren Salzen gesattigten 
Sande wachst nichts. Aber nun bliihen dort Ende 
Dezember Oleander, Winden, Malven und Holunder in 
prachtigster Fulle. An der Plaża erhebt sich ein turm- 
artiger, kostbarer Bau, welcher ein Arturo-Prat-Monument 
iiberwólbt.

Wer ist Arturo Prat, nach dem jede Stadt 
Chiles ćinen Platz, eine StraBe oder eine Allee benannt 
hat, dem man in Valparaiso jenes imposante Denkmal er- 
richtete und dessen Name im Begriff steht, die Joses, 
Juans und Luis zu verdrangen?
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Am 21. Mai 1879, im Anfang des Salpeterkrieges, 
iiberraschten die peruanischen geschiitzten Kreuzer 
Huascar und Independencia bei Iquique die chile- 
nischen Holzkorvetten Esmeralda und Cavadonga, 
von den jugendlichen Kapitanen Arturo Prat und 
Carlos Condell befehligt und dort ais Rest einer 
Blockadeflottille zuriickgeblieben. Der H u a s c a r er- 
óffnete das Feuer auf die Esmeralda, welche sich 
wegen des schlechten Zustandes ihrer Maschinen nicht 
bewegen konnte und das Bombardement ohne Erfolg er- 
widerte, da der Gegner gepanzert war. Obgleich arg mit- 
genommen, hielt sich die Esmeralda iiber Wasser, und 
der Huascar lief auf sie zu, um sie mit dem Sporn zu 
berennen. Im Augenblick des Anpralls sprang Arturo 
Prat mit dem Rufę, daB ihm alle folgen sollten, auf das 
Deck des Huascar; indes nur der Sergeant Al de a 
hatte Zeit, sein Beispiel nachzuahmen. Hier wurden sie 
ohne Kampf erschossen. Bei einem zweiten SpornstoB 
wiederholten der Leutnant Ignacio Serrano nebst 
zwólf Mann das Beispiel Arturo Prats und erlitten 
dasselbe Schicksal; sie wurden ebenfalls, ohne etwas aus- 
gerichtet zu haben, ais Eindringlinge niedergemacht. Ein 
drittes Berennen brachte schlieBlich die Esmeralda 
zum Sinken. Beinahe unter Wasser feuerte einer ihrer 
Leute noch einen SchuB in die Luft, ein anderer blies das 
Horn. Von der untergegangenen Bemannung der Es
meralda sind nachher die meisten lebend aufgefischt 
worden. — Die C a v a donga, dereń Maschinen funktio- 
nierten, fliichtete nach Siiden, wurde aber durch die 
Independencia eingeholt. Diese trachtete, jene eben
falls zu rammen. Indes ein geschicktes Manóver entzog 
sie dem Anprall und erlaubte ihr, zur Kiiste zu entweicihen, 
wohin ihr das peruanische Schiff in blindem Eifer unter 
Volldampf nachsetzte. Dabei geriet es auf einen Felsen. 
Der jetzt eintreffende Huascar (nach dem letzten Inka- 
fiirsten genannt) hinderte den Kapitan Condell, die 
Gunst der Lagę auszubeuten, muBte ihn aber nach Anto- 
fagasta entkommen lasśen. Jedoch schon im Oktober
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desselben Jahres wurde auch dieses vom Admirał Miguel 
Grau befehligte peruanische Kriegsschiff genommen.

Das war der ruhmreiche Tag von Iquique. —
Eine andere Perle lquiques ist Cavancha. Der schón 

gehaltene Weg dahin belebt sich abends mit Hunderten 
von Personen zu FuB und zu Wagen. Allen winkt ais 
Ziel eine flachę, felsige Landzunge, wo das Seebad, die 
beste Erquickung der Umgebung Iquiques, in kristall- 
hellen, brandenden Fluten genommen werden kann. Hier 
finden auch die Kinder ihre Rechnung, denn in dem Bade- 
restaurant sehen sie einen botanisch-zoologischen Garten, 
soweit es die beschrankten Verhaltnisse erlaubten, mit 
bewundernswertem Geschick in Angriff genommen. Ich 
langte Neujahr dort an. Damals bot der Weg nach 
Cavancha den Anblick einer Kirmes mit Karussell und 
Schaukeln und vor allem zahlreichen Buden, in denen zur 
jungen Chicha Cueca getanzt wurde. Auf der Halbinsel 
hatten die kleinen, aber ehrbaren Leute sich zu Picknicks 
eingefunden und, wo es ihnen nicht gegliickt war, einen 
Felsen ais Schattenspender zu gewinnen, die Carretela, 
die sie hergefahren, mit einem Laken zum Zelte um- 
gestaltet oder einen riesigen, bunten, japanischen Schirm 
aufgespannt, der ihnen die Laubkrone ersetzte. Sie 
kannten wohl kaum den erquicklichen Schatten eines 
Blatterdach.es, wenigstens lieB ihre Fróhlichkeit nichts 
vermissen. Das Meer neckte sie, sandte ihnen Spritzer 
und schiirte ihre Heiterkeit zusammen mit Wein und 
Tanz. So ging es fort, auch noch beim Mondschein. Aber 
dann sahen wir Manner, die sich der Kleider bis zu den 
Hiiften erledigt hatten, mit geziicktem Messer einander 
bekampfen. Diesen Anblick wird man in Chile so ge- 
wohnt wie die Frauen, die im weiten Kreise das sprin- 
gende, in Blut und Schweifl gebadete Paar umstehen und 
keinerlei Erregung verraten.

Iquique und fast alle iibrigen Kiistenplatze Nord- 
chiles, zwischen dem 19. und 26. Breitengrade, verdanken 
ihre Existenz und Bliite dem S a 1 p e t e r. Es ist bekannt, 
daB Chile das einzige Land der Welt ist, welches diesen 
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wertvollsten Diinger in seiner Erde einschlieBt. Unter 
den zahlreichen Ausfuhrhafen ist Iquique der wichtigste 
und sozusagen auch heute noch der Schlussel zum chile
nischen Staatsschatz. Das wiirdigten die Revolutionare 
von 1891, indem sie sich vor allem der Flotte versicherten, 
um die Zoile Tarapacas in die Hande zu bekommen.

Der Salpeter findet sich nicht unmittelbar am 
Meere, sondern in jenen wiistenartigen Hochplateaus 
in Hohen von 1000 bis 4000 m; auf solch kolossalen Er- 
hebungen sind kiirzlich noch Lager entdeckt worden. Im 
allgemeinen liegt er bei Iquique tiefer ais bei Antofagasta 
und Taltal. Dem Hause Gildemeister in Iquique ver- 
danke ich einen Einblick in ein Salpeterwerk. Von 
Iquique steigt in verschiedenen, weiten Serpentinen eine 
bereits von den Peruanern gebaute Bahn an der Gebirgs- 
wand zur Hochebene empor, oder, wie es in der Minen- 
sprache heiBt, zur Pampa (Quechua). Der Schienenstrang 
windet sich zwischen vóllig nacktem Fels und Sand ent- 
lang, aber 700 m hoch, wo wir den Kamm erreichen, iiber- 
rascht uns der Anblick einiger Saulenkaktus, der uns so 
wohlbekannten Quiscos. Sie vermógen sich an jener 
Stelle durch den vom Meere aufsteigenden Wasserdampf 
zu halten, der iiber diese Schwelle schwerfallig hiniweg- 
schiebt. Ich habe einmal zwischen Santiago und Val- 
paraiso das Schauspiel beobachtet, wie die vom Meere 
kommenden weiBen Dunstmassen sich gleich einer Last 
iiber die Gebirgsketten walzten, welche die Scheide 
zwischen Kiiste und Langstal bilden, um alsdann wie ein 
Wasserfall in die Tiefe zu stiirzen; auf halbem Wege ver- 
fliichtigten sie sich. Die meiste Feuchtigkeit bleibt am 
Grat hangen, der iiberdies durch die Windę starker ab- 
gekiihlt ist. — Oben angelangt, fuhr unser Zug haufig 
zwischen Felsmassen hin, die ganz schwarz waren und 
den Eindruck erstarrter Lava machten. Nirgends war 
auch nur die leiseste Spur pflanzlichen Lebens zu ent- 
decken.

Mein Ziel war die Oficina San Jose des Hauses 
Gildemeister. Die Salpeterfabriken — Oficinas — 



473

reihen sich hauptsachlich in einer leicht geschwungenen, 
nordwarts geóffneten Kurve, welche einen ungefahren 
Abstand von 15 bis 35 km von der Kiiste einhalt und 
durch eine Langsbahn markiert wird, die mittels eines 
halben Dutzends sich nachWesten abzweigender Schienen- 
strange mit den Hafen Pisagua, Caleta Buena, Iquique u. a. 
kommuniziert. Die Salpeterfelder Tarapacas bilden einen 
nur schmalen, wenige Kilometer breiten, aber durch 
anderthalb Breitengrade sich erstreckenden Streifen am 
Ostabhang der Kiistenkordillere, welcher mit der Pampa 
del Tamarugal abschneidet. Der Weg bis zur Langsbahn 
ist einsam, aber sowie wir auf diese treffen, belebt sich 
die Gegend mit Salpeterwerken, Dórfern und Flecken. 
Das mitten in der Wiiste gelegene Pozo Almonte (Wald- 
brunnen!) zahlt 4000 Seelen und das weiter nórdliche 
Huara sogar 8000. Gegen Nachmittag langte ich in der 
Oficina San Jose an, bewillkommnet durch ihren Admini
strator, Herrn Walter Muller.

Nur wenige Schritte nach irgendeiner niedrigen An- 
hóhe und eine kleine Wanderung geniigen, einen Uber- 
blick iiber die Wiiste ,mit ihrem grellen Farbenschiller 
auf fliehenden, verschwommenen Konturen* zu gewinnen 
und einen Einblick in ,diese Welt, die lachelnd und 
schleierlos sich bietet', zu tun, den Hauch ihres Wesens 
zu empfinden. Unser Auge schweift ungehindert meilen- 
weit iiber ein Gebiet, das sich nur selten ais ziemlich 
ebene Flachę ausdehnt. Es ist vielmehr sehr unruhig ge- 
staltet und erhebt sich zu den verschiedenartigsten Vor- 
spriingen, Kegeln, Kuppen und Kammen, die durch ebene 
oder flach muldenartige Taler getrennt sind. Aber alles 
dieses tritt nicht scharf, kantig und eckig hervor, sondern 
wie von einem Teig iiberzogen, der hier in der Tat in einem 
Gesteinsgrus vorhanden ist, welcher eine hiillende und 
deckende Kruste bildet. Indessen sehen wir sie haufig er- 
brochen und aufgewiihlt und dann Tausende von Fels- 
blócken im wirren Durcheinander ais ein wiistes Triimmer- 
feld. Aber das ist Menschenwerk. Dagegen sprengte die 
Natur, der schroffe Wechsel von Kalte und Hitze, jene 
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messerscharfen Steinchen, welche an unberiihrten Orten 
den Grus bedecken. Sie bestreute ihn mit messerscharfen 
Chalcedonen und Milchąuarzen, und Wind und Sand schlif- 
fen und rundeten den etwa zutage tretenden Felsblock. 
Das triste Panorama unserer Steinwiiste, die in wechseln- 
den Farben spielt, erlischt nicht mit dem Horizonte, son- 
dern ist rings von Hóhenziigen mit sanften Konturen ein- 
gefafit, die sich jedoch nur wenige hundert Meter iiber das 
Plateau erheben. Wenn wir sie nach Osten iiberschreiten, 
tauchen neue auf und so fort bis zu den Hauptem der 
Kordillere, die nur selten ein leichter Schneemantel pudert 
oder Wolken verhiillen.

DaB die Wiiste im Gegensatz zu der durchfahrenen 
Strecke nicht des pflanzlichen und tierischen Lebens ent- 
behrt, erfassen wir im ersten Augenblick. Wir sehen so
gar Baume! Namlich die Tamarugos, Mimosen (Prosopis 
tamarugo), nach denen die ode, 1000 bis 1200 m hohe Stufe, 
zwischen 19. und 22. Grad, auch Pampa del Tama- 
rugał genannt wird. Es sind Baume von gelegentlich 
imponierender Hóhe mit knorrigen, dicken, zu mehreren 
dem Boden entspringenden Stammen, dornigen Asten, 
gefiederten Blattern mit zerschlissener, unharmonischer 
Krone. Zwischen ihnen wuchert und verstrickt sich ein 
zweizeiliges Gras (Distichlis) mit langen Rhizomen, in 
denen sich der Sand fangt und hauft und wiederum, von 
dem Grase iiberwuchert, abenteuerliche Gestalten erzeugt. 
Freilich sind das die einzigen Gewachse, die auffallend 
hervortreten. Wer sich aber auf die Forschungsreise be- 
gibt, die Wiiste bis zu den Anden durchąuerend, wird auf 
seinem langen, beschwerlichen Wege mancherlei ent- 
decken.

In Felsspalten versteckte ^atejwwaarten, Polster er- 
zeugende Kompositen (Haplopappus), graufilzige Calan- 
drinien mit leuąhtendroten Bliiten, Dickichte des machtigen 
Churco, den dornigen Calpichi (Lycium horridum), dem die 
Holzfaller nachgehen, die strauchartige Loasa fruticosa 
nebst einer Boraginee (Coldenia paranychioides) und die 
hellgriinen Biische der geselligen, salzliebenden Brea 
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(Tessaria absinthoides). Wo inFluBbetten brackiges Wasser 
sich sammelt und um die Salares gedeihen ausgesprochene 
Salzpflanzen, Melden (Atriplex atacamensis) und der 
Meeresdreizaćk (Triglochin martimum). Die Oasen und 
Vegas kiinden sich durch die lichten Waldchen des 
Chanars (Gourliea decorticans), dieses weit verbreiteten, 
2 bis 4 m hohen Leguminosenbaumes der Wiiste mit der 
braungriinen, sich abschalenden Rinde und der dicht be- 
laubten Krone, welche der Friihling in einen goldenen 
Bliitenmantel hiillt, den Algarrobo (Prosopis julifloraj und 
den eleganten Pfefferbaum (Schinus molle) mit dem matt- 
glanzenden, hangenden Laube. Der Algarrobo erreicht 
ein hohes Alter und seine Krone einen auBerordentlichen 
Umfang. Vallejos erzahlt von einem, dessen Holzwert auf 
1000 $ (4000 M.) taxiert wurde. In seinem Schatten 
fand ein ganzes Bataillon Soldaten Platz. Der Oasen- 
bauer pflegt Prosopis dulcis mit den wie Johannisbrot 
schmeckenden Schoten. Der Chanar (ebenfalls geniefibare 
Friichte zeitigend) ist vornehmlich im Siiden der Ata- 
camawiiste heimisch und hat Stadt und Landschaft 
Chanaral den Namen gegeben. Oasen und Vegas um- 
hegen das Róhricht von Arundo donax und Hecken der 
Baccharis petiolata. Hier grunt die Humboldtweide und 
bluht nebst Wolfsmilchgewachsen und mancherlei Kom- 
positen (z. B. aus dem durch seine Zierpflanzen bekannten 
Geschlecht Tagetes, der Spitzklette Xanthium und der ver- 
wajidten Ambrosia) die Wunderblume Mirabilis jalapa. 
Den Hauptanteil der Wiistenvegetation bilden die Kom- 
positen, im Gegensatz zu denen unserer Heimat oft holzige 
Pflanzengestalten. Ihnen folgen Leguminosen und Bora- 
gineen in der Haufigkeit des Vorkommens. Im Siiden der 
Atacamawiiste gelangt auch noch der Friihling ais Bliiten- 
erwecker zur Herrschaft. Da treiben nach einem Regen- 
gufi des August neben Ranunkeln, Labiaten und Scrophu- 
lariaceen mancherlei Zwiebel- und Knollengewachse, wie 
Amaryllen und Sisyrinchiumarten. Es entfalten sich 
Malven und Heliotrop, bunte Oxaliden, prachtige Loasa- 
ceen, rotę und gelbe Calandrinien nebst betaubend duf-
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tenden Loawaarten. Die Kinder beladen sich mit StrauBen 
von Ananaca (Rhodophiala lacta). So schilderte L. Darap- 
sky den Bliitenlenz der Umgebung Taltals.

Die T i e r w e 11 macht sich in nachster Nahe durch 
ein zierliches, braunes Vógelchen, einen Dendrocolaptiden, 
den Churrete (Upucerthia bifasciata) geltend, der von Stein 
zu Stein fliegt, und einen dunkelaschfarbenen Finken, die 
Diuca des Nordens (Diuca speculifera). Uber uns schwebt 
ein Falkę, der Tiuque der Kordillere (Milwago megalo- 
pterus). Auch der Spatz Sudamerikas, der Chincól, fehlt 
nicht. In beiden chilenischen Wtisten lebt ein Reptil, eine 
stattliche, dunkelblaue oder blaugraue, weiBpunktierte 
Eidechse mit schwarzer Kehle und Brust, Tropidurus 
perwuianus. Die in ganz Siidamerika heimische Króte 
Bufo variegatus hat selbst diese unwirtlichen Gefilde be- 
siedelt. Die Insekten sind durch Fliegen, einige Wanzen 
und Heuschrecken und am mannigfaltigsten durch Kafer 
vertreten, und, was besoncLers wundernimmt, in der Pampa 
haust ein Skorpion.

Unser Landschaftsbild wird mit wenigen Worten ver- 
vollstandigt. In etlicher Entfernung sehen wir die Oficina 
mit ihren hohen Schornsteinen, ihren machtigen Schutt- 
halden und den in blendender WeiBe schimmernden 
frischen Salpetervorraten. Wir hóren einen dumpfen 
Knall, und ihm folgt wie eine Fontane eine riesige, viele 
Meter senkrecht emporsteigende Saule von Ges tein und 
Sand. Hier und dort beobachten wir einen Mann, der sein 
Oberzeug auf einen Felsen gelegt hat und mit Hammer, 
Brechstangen und Schaufeln beschaftigt ist, ein Erdloch auf 
Salpeter auszubeuten.

In geringer Tiefe, d. h. unter der aus Ton oder Gips, 
oft recht ansehnlichen Porphyrblócken, Rollsteinen und 
Salz zusammengebackenen Kruste — der Pampero zer- 
legt sie in Chuca und Costra —, befindet sich die s a 1 - 
peterfiihrende Schicht in ausgedehnten Schollen 
und einer Machtigkeit von % bis 2 m (selten, bis 5 m) 
und ein durch Salz verkittetes Trummergestein. Je
doch, wie Darapsky betont, nie im Tiefsten, hóchstens am
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Rande von Senken, haufiger aber Tallehnen und Hiigel- 
ketten begleitend. Diese harte Masse, der Caliche, 
wird gesprengt, gebrochen und zur Oficina gefahren, um 
verarbeitet zu werden. Zwischen Caliche und dem an- 
stehenden Porphyr schiebt sich eine lockere, mit Stein- 
chen vermengte Erde, die Coba, ein. Das salzige Binde- 
mittel des Caliche enthalt durchschnittlich 25 bis 35°'<> 
sapetersaures Natron, ebensoviel Kochsalz, eine ziem- 
liche Portion Glaubersalz und Gips, ferner einen stark 
schwankenden Prozentsatz unlóslicher Substanzen. AuBer- 
dem eine hóhere oder geringere Beimischung von Jod und 
Magnesia. Der zum Export gelangende Salpeter ist zu 
95 bis 96°/o Natriumnitrat. Die Arbeit der Oficina besteht 
in der Auslaugung des Gesteins und Trennung der Salze. 
Der Caliche wird zunachst in hohen Schachten durch 
stampfende Maschinen zertriimmert, alsdann in riesigen 
Depositos, den Cachuchos, durch welche Rohre mit 
heifiem Wassetdampf geleitet werden, etwa 24 Stunden 
gekocht, darauf mittels Heber, Sifones, wiederum in Siede- 
wannen, aber mit durchlócherten Bóden, Crinolinas, iiber- 
gefuhrt. Aus diesen geht durch die Offnungen die Borra ab, 
ein toniger, von Kochsalz gesattigter Schlamm. SchlieB- 
lich kristallisiert die schon wesentlich gereinigte Salpeter- 
lauge, der Caldo, welcher auch noch Klarbassins, Chulla- 
dores, passierte, in besonderen Wannen, den B a t e a s , in 
fiinf oder sechs Tagen aus, wobei man infolge der ver- 
schiedenen Lóslichkeit der Salze leicht zum trennenden 
Ziele gelangt. Das frische Salpetersalz wird auf den 
Canchas, Ladebiihnen, getrocknet. Ais letztes wird es 
in Jutesacken von 100 kg zum Hafen gesandt. Die Mutter- 
lauge wird eventuell zuriickbehalten, um aus ihr mittels 
eines Gemenges von schwefliger Saure und doppel- 
schwefelsaurem Natron das Jod zu fallen.

Die Aufbereitung des Salpeters erfordert be- 
deutende maschinelle Anlagen und somit Dampfkraft und 
siiBes Wasser. Dieses besitzt merkwtirdigerweise die 
Tamarugalebene ais Grundwasser in meistens maBiger 
Tiefe; Schópfrader heben es, die ófters der Wind treibt. 
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Das Wasser hat an manchen Stellen einen beinahe reinen 
Geschmack. Man deutet die Ebene ais ein Langstal, ,in 
welches die zahlreichen, von der Kordillere abstiirzenden 
Quertaler unterirdisch entwassern.

In den Provinzen Tarapaca und Atacama arbeiteten 
1917 167 Salpeteroficinas, welche 53 470 Arbeiter be- 
schaftigten und im Vorjahre 2,98, 1917 sogar 3,0 Millionen 
Tonnen exportierten, Das ist die hóchste je erreichte Aus- 
fuhrziffer. Ais Abnehmer stand GroBbritannien an erster, 
Deutschland an zweiter Stelle. Jeden Doppelzentner be- 
legte die chilenische Regierung mit einem Ausfuhrzoll von 
3,38 Peso Gold (rund 5 M.J, was von 1880 bis 1916 eine 
Einnahme von 1600 Millionen Mark erbrachte.

Die Pampa wird vielfach bereits zum zweiten Małe 
durchwuhlt und selbst die Borra fruherer Jahrzehnte noch- 
maliger Verarbeitung gewiirdigt. Das Salz durchsetzt das 
felsenharte Konglomerat der Grundmasse in Adern oder 
iiberzieht sie krustenartig und fiillt gelegentlich kleine 
Hóhlen; dann in reinster Form. Jod und spurenhafte 
mineralische Beimischungen von Mangan, Kobalt, Chrom, 
Kupfer oder Gold farben es oft prachtvoll gelb, rosa, blau, 
orange und griin, Salpeter und Jod bilden eine enge Ge- 
meinschaft. Nicht selten ist letzteres ais Jodnatrium so 
reichlich vorhanden, da!3 es eine Ausbeute lohnt. 1916 
wurden 1 220 549 kg Jod gewonnen.

Ais Entdecker des Salpeters wird ein Portugiese 
namens Negreiros bezeichnet. Nach ihm heifit eine 
Pampa stadt. In unserer Gegend entstanden die ersten 
Salpetersiedereien zwischen 1810 und 1812 auf Ver- 
anlassung des in Bolivien ansassigen Deutschen Thaddaus 
Haenke, welcher das Natronsalz in eine Kaliumverbindung 
umzuwandeln lehrte und es damit zur SchieBpulver- 
fabrikation geeignet machte. Die eigentliche Salpeter- 
epoche begann aber erst um 1830, ais man in ihm ein vor- 
ziigliches Diingemittel erkannte und in Europa schatzen 
lemte, Jede Oficina hat einen nicht unbedeutenden 
Arbeiterstamm (mittlere beschaftigen 200 bis 300, 
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die gróBten bis zu 1000), der sich zumeist aus Chilenen, 
ferner Bolivianern und Peruanem zusammensetzt. Sie 
wohnen in Wellblechbaracken, die sich zu einer StraBe 
oder einem Quartier, dem Campamento, zusammenscharen. 
Anspruchsvoller verhalten sie sich, was ihre Verpflegung 
anbetrifft, in der tagliche und reichliche Fleischportionen 
nicht fehlen dtirfen. Es sind rohe, gewalttatige Gesellen. 
In den letzten Jahren gab es viel Streit zwischen ihnen 
und den Arbeitgebern, der zu Streiks fuhrte, bei denen 
die Regierung in der Regel zugunsten der Arbeiter ver- 
mittelte, um so lieber, ais die Herren ja gróBtenteils Aus- 
lander sind. Der letzte und gewaltigste Ausstand vollzog 
sich 1907. Die Arbeiter forderen angesichts der Ent- 
wertung der Moneda corriente, wie der Chilene so un- 
bestimmt schón seinen Papierpeso umschreibt, Auszahlung 
in fester Wahrung. Die Duenos weigerten sich, und die 
Arbeiter zogen zu Tausenden nach Iquique hinunter, um 
zu protestieren und die Intervention der bisher allzeit ge- 
fiigigen Regierung zu erlangen. Diesmal aber hatten sie 
sich getauscht; denn wie konnten die Staatsregenten das 
den Arbeitern zusprechen, was sie ihrer gesamten Be- 
amtenwelt verweigerten? Ais die Bewegung drohend fiir 
die Stadt zu werden begann — die Ausstandigen gerierten 
sich bereits ais Polizei, indem nur die von ihnen gezeich- 
neten Passe ein Verlassen des Weichbildes erlaubten — 
und sie auf der Plaża, die sie so dicht fiillten, daB kein 
Apfel zur Erde fallen konnte, eine Art Ultimatum an den 
Regierungsvertreter richteten, trat ihnen ein ausnahms- 
weise schneidiger Generał entgegen, der inzwischen von 
Santiago mit Truppen gelandet war, und forderte sie auf, 
augenblicklich den Markt zu verlassen, widrigenfalls er 
Gewalt anwenden wiirde. Alles lachte und hóhnte — da 
krachten Maschinengewehre, und selbst laut offizieller An- 
gabe blieben in kaum fiinf Minuten 500 Tote. Das half, 
der Streik war zu Ende. — Freilich setzte es nachher eine 
Fiut von Angriffen im Kongresse, in dem eine Partei seit 
Jahren den Populacho systematisch in all seinen An- 
spriichen, Entartungen und Yerbrechen entschuldigt und 
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stiitzt. Der Salpeterarbeiter verdiente 1910 5 bis 6 Pesos 
(=4 bis 5 M.).

Man hat bekanntlich schon seit Jahrzehnten be- 
rechnet, wie lange der Salpeter noch reichen werde. Das 
beruhmte Menschenalter spielte bereits etwa vor dreiBig 
Jahren eine Rolle. Es ist gar nicht anzunehmen, daB eine 
absehbare Gefahr fiir die Erschópfung der Lager vorliegt, 
zumal sich die ungeheure Atacamawuste ebenfalls ais sehr 
salzreich erwiesen hat. Eine Gefahr existiert wohl nicht 
fiir die Kaufer, unsere Landwirte, eines Tages ohne Diinger 
zu bleiben, wohl aber fiir den chilenischen Staat, sich 
einstmals ohne Abnehmer zu befinden. Denn wer wollte 
der jungen, kiinstlichen Kalksalpeter-Industrie nicht eine 
glanzende Zukunft nach ihren erstaunlichen Anfangen 
prophezeien? In Deutschland wenigstens erfiillte sie sich 
inzwischen.

Wir reden vom Ende des Salpeters und haben noch 
nicht versucht, von seiner Herkunft zu sprechen und damit 
,das Geheimnis der Wiiste' zu entschleiern. Ochsenius, 
welcher sich ais Geolog betatigte, laBt zweierlei zu- 
sammenkommen: Mutterlaugen, in Becken an- 
gereichert, die, vom Meere abgeschniirt, allmahlich mit 
den Anden gehoben wurden, sich zum Teil erhielten 
(Titicacasee), andernteils, ihre Ufer durchbrechend, in die 
Ebene (Pampa) stiirzten, dort, durch die Kiistenkordillere 
gehemmt, neue Salzseen erzeugten —, und G u a n o - 
staub, durch die Westwinde von den Guanoinseln und 
-felsen der Kiiste emporgewirbelt und landeinwarts ge- 
tragen. Der Stickstoff des Vogelmistes ging mit dem 
meerentstiegenen Kochsalz eine zum Natriumnitrat 
fiihrende Verbindung ein. Ganz anders A. Plagemann 
in seiner Abhandlung iiber Salpeterbildung. Da sollen 
Pampa und Puna einstmals unter der Gunst tropisch- 
feuchten Klimas eine iippige Pflanzen- und Tierwelt be- 
sessen haben, wie die Knochen von Mastodonten und 
Riesenfaultieren, der Reichtum fossiler SiiBwasser- 
schnecken bekunden. Im Stufenlande breiteten sich 
riesige Seebecken, von der Kordillere gespeist und einem 



481

mit Verwesungsprodukten gesattigten Detritus erfiillt. 
Ein Klimawechsel ais Folgę beharrlicher kalter und jeder 
Feuchtigkeit barer Siidwinde trocknete Fltisse und 
Lagunen, und in dem restlichen, reichgedungten Schlamm 
begann die Arbeit salpeterbildender Bakterien. — Noch 
im 18. Jahrhundert war, wie geschichtlich feststeht, die 
Pampa stellenweis sumpfig und erfreute sich im Licht des 
Tages rinnender Wasserlaufe. Eine dritte in das Gebiet 
der Physikalischen Chemie schlagende Hypothese stiitzt 
sich auf die Tatsache, daB die Kiistennebel von auffallen- 
den elektrischen Erscheinungen begleitet sind. Durch 
Einwirkung der atmospharischen Elektrizitat auf den Luft- 
stickstoff wurde Ammoniak gebildet, dieses mit Hilfe von 
Ozon in salpetersaures Ammoniak verwandelt, welches 
sich schlieBlich mit Chlornatrium in Natriumnitrat um- 
setzte. L. Darapsky, dem wir ein geistreich und 
bluhend geschriebenes Buch iiber ein so trockenes 
Departemento wie Taltal (1900) verdanken, verschiebt die 
Entstehung des Salpeters bis in die Kreidezeit, wo sich 
unter ,Solfataren und Feuerschlunden’ eine einheitlich die 
Wusten uberziehende Salzdecke bildete, iiber die Vulkane 
eine schiitzende Hiille breiteten. Da das Klima in den 
folgenden Erdepochen keine wesentliche Anderung erfulir, 
konnte sich hier, wenn auch nur in Resten, ein eigenartiger 
Salzherd behaupten, der, mehr und mehr zusammen- 
schrumpfend, immer weiter von der Kordillere abriickte: 
in den Hóhen sich lóste, in den Tiefen dort sich wieder- 
fand, wo wir ihm heute in seiner letzten, fur den Verfolger 
— das flieBende Wasser — unerreichbaren Zuflucht sehen. 
Ob der OxydationsprozeB mit oder ohne Hilfe der Lebens- 
kraft kleinster Wesen stattfand — ,hypotheses non fingo’!

Die hóheren Beamten einer Ofićina sind 
Administrator, Buchhalter und Maschinenleiter. Dazu 
tritt noch der Pulpero. Dieser ist Vorstand der Pul
pę r i a, des offenen Ladens, wo die Leute alles mógliche, 
von wohlriechenden Essenzen bis zu Kattun, Stiefeln, 
Kaffee und Zucker kaufen kónnen. Ein vielumfassender 
Kramladen. Die Pulperos sind meistens Italiener. Sie

Burger, Acht Lehr- und Wanderjahre in Chile. 31 
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arbeiten mit Gehalt und Gewinnanteil. Friiher war mit 
diesen Geschaften, die der Oficina gehóren, viel MiBbrauch 
und Zwang verbunden, Ubelstande, welche durch die Aus- 
zahlung der Leute mit Fichas (Bons), anstatt barem Gelde, 
begiinstigt wurden. — Die Beamten, alles Auslander, zu 
welchen eventuell auch noch der Arzt kommt, den sich 
mehrere Oficinas gemeinschaftlich leisten, pflegen bei dem 
in der Regel verheirateten Administrator in voller Pension 
zu stehen. Zweimal, mittags und abends, versammelt sie 
der Gong zum gemeinschaftlichen Mahle. Das abendliche 
Diner findet mit einiger Feierlichkeit in fuli dress statt. 
Danach ein Spiel, nicht hoch —, vorher einige Cocktails 
und schlieBlich eine lange Nacht zum Schlafen; so geht’s 
einen Tag wie den andern. Man macht den Angestellten 
das Leben so angenehm, ais es Speisen und Getranke ver- 
mógen, aber das ist auch das einzige, was sich tun laBt. 
Ein schattiges Ruheplatzchen bietet der .Garten' der 
Oficina, eine Anzahl Ktibelpflanzen; ihr Stolz. Sonntags 
besucht man benachbarte Salpeterwerke — manche be- 
sitzen sogar eine Kegelbahn — oder unternimmt einen 
Ritt in die Wiiste, wobei freilich die Bewegung und 
der Luftzug das beste sind, denn die in Stein erstarrte 
Natur andert sich nicht. — Und doch wird auch 
solche Salpeteroficina die Heimat der Kinder, die hier 
geboren und aufwachsend, sich nach den Fahrstiihlen 
des Werkes, nach den himmelhoch aufschieBenden 
Sand- und Felsfontanen, die das Sprengpulver empor- 
wirbelt, nach dem fahlen Scheine der Grusebene zuriick- 
sehnen aus wald- und wiesenumhegten Gefilden. — 
Kommen die ausnahmslos sehr splendid bezahlten 
Herren der Oficina von Zeit zu Zeit an den Quell des 
Lebens, z. B. nach Iquique, so soli sich ihre zuriick- 
gehaltene Daseinsfreude ganz erstaunlich auBern; indes daB 
sie alsdann mit Edamer Kasen nach vollen Sektflaschen 
schieben, wie mir ein alter Pampino erzahlt hat — an 
dieses Kegelspiel glaube ich doch nicht so recht.

Das Klima ist das echte Wiistenklima; am Tage heifi, 
nachts empfindlich kalt; die Luft trocken. Jene den Saum 
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der Pampa iiberschreitenden, Camanc ha c a s genannten 
Spriihnebel, dereń Wasserstaub so durchdringend und er- 
kaltend ist, machen sich nur noch 25 bis 30 km landein- 
warts bemerkbar. „Von nun ab erąuickt kein Tau, kein 
Regen das lockere Triimmerfeld, keine Wolke belebt das 
Firmament, das friih am Morgen schon in heller Glut 
strahlt, bis der zitternde Horizont, vom Sturm erfaBt, sich 
loszureiBen und wirbelnd auf den Wanderer einzudringen 
droht 1." Der landeinwarts ziehende Reisende hat es kaum 
anders erwartet. Aber ein neues Phanomen iiberraseht 
ihn: mit 2000 m beginnt das Thermometer unter dem Ein- 
fluB der Bodenerwarmung und Ruckstrahlung stetig zu 
steigen. In einer Hóhe von 2040 m (Campo de Barazarte, 
25° s. B.) betrug 1913 das Mittel der taglichen Maxima und 
Minima im November 27,3°: 7,0°, Dezember 28,4°: 9,4°, 
Januar 28,4°: 10,7° und Februar 28,8°: 11,6°. Ais hóchste 
Temperaturen wurden in diesen vier Sommermonaten an 
siebzehn Tagen iiber 30° (bis 34°) beobachtet. Die niedrig- 
sten bewegten sich zwischen 1,5° und 5°,2 — „Um die 
dritte oder vierte Nachmittagsstunde kleidet sich die 
Wiiste in ihr Feierkleid mit selbstgefalliger Grandezza. 
Die Windę verklingen. Zu den grellen Reflexen gesellen 
sich volle Schatten. Stolz und Friede teilen sich in die 
Herrschaft 1.“ Der Sonnenuntergang lafit die Bergrucken 
ergliihen, bestreut ihre Flanken mit Gold und gieBt Purpur- 
streifen in die Schluchten. In Abstanden von Jahren 
regnet es auch einmal in der Pampa, aber seltsamerweise 
nicht im Winter, sondern im Januar und Februar. Dann 
stiirzen lokale wolkenbruchartige Platzregen nieder, ver- 
heerende Uberschwemmungen verursachend. Ein solcher 
Ungliickstag war der 10. Februar 1884, welcher Pozo al 
Monte unter Wasser setzte, und er wiederholte sich am 
15. und 16. desselben Monats im Jahre 1911, wiederum 
Pozo al Monte und Huara heimsuchend, zwischen beiden 
Orten einen See von 2 m Tiefe und 1200 m Breite 
stauend2,

1 L. Darapsky. 2 Anuario Meteorolojico de Chile.
31*
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Die Wiiste von Tarapaca besitzt noch zwei Dinge, die 
wir mit einer richtigen Wiiste zu verkniipfen pflegen: 
Oase und Fata Morgana. Wenn uns die Luftspiege- 
lung wohl will, hebt sie aus den endlosen Wasserflachen, 
welche sie vorzutauschen liebt, das Bild der Oase Pica 
empor, und wir sehen diese alte, am FuB der Kordillere 
gelegene indianische Kulturstatte inmitten ihrer Wein- 
berge und Fruchthaine. — Das der Pampa del Tamarugal 
eigentiimliche siiBe Grundwasser rief einen einzigartigen 
Ackerbetrieb auf der siiBerdigen Sohle tief aus- 
geschachteter, 2 m breiter und 100 bis 300 m langer 
Graben, Canchones, ins Eeben. Man zieht in kraftig ge- 
diingten Lóchern Sandias, Melonen, Tomaten, Luzerne und 
selbst etwas Weizen zum Hausbedarf an Harina tostada.

In den Anden, dem óstlichen Grenzwall 
der Wiisten, herrscht abermals ein reiches Tier- 
leben. Dort weiden jene auch die Kordillere von 
Santiago bevólkernden Huanacos, ferner die kleineren, 
zierlichen Vicuńas mit ihrem noch viel weicheren, rótlich 
braungelben Feli. Dort hausen eine Anzahl kleiner Nager, 
die wertvollen Chinchillas und Viscachas und mehrere 
Arten Kammratten (Ctenomys). Eine derselben durch- 
lóchert den Boden iiberall derart, daB die Maultiere ein- 
brechen. Hier jagen auch wieder Puma und Fuchs. Aber 
das Uberraschendste und Merkwiirdigste bietet doch die 
V o g e 1 w e 11, welche sich um die ausgetrockneten Salz- 
seen zwischen 3000 und 4000 m zusammenfindet. Da 
stellen sich nicht allein Enten und Kiebitze ein, sondern 
Scharen wundervoller Parrinas, roter F1 a m i n g o s mit 
gelb und Schwarzem Schnabell. Und dann der Kondor, 
welcher auch die Wiiste bestreicht.

Phoenicopterus andinus.

Die Vegetation wird der Kordillere entgegen 
reicher; selbst Graswuchs erscheint, wahrend in der Wiiste 
keine Pflanzenfamilie so radikal verschwindet ais die der 
Graser. Die griinen Mattcn werden durchsetzt von bunten 
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Blumen, wie einem weifien Vereinbliitler (Werneria), 
blauen Enzianen (Gentiana) und violetten Barenschoten 
(Astragalus). Die vorherrschenden Holzgewachse gehóren 
sehr verschiedenen Familien an; es sind etliche Verbenen- 
straucłier und Baumchen aus den Geschlechtern Ferbena 
und Lippia, eine derbe strauchartige Melde, der Cachiyugo 
(Atriple.r retusum), eine Gnetacee mit machtigem, ais 
Brennmaterial geschatztem Wurzelstamm, die den Namen 
Pingo-Pingo fiihrt (Ephedra), dereń an Ginster erinnernde 
Zweige fast blattlos sind, und eine Papilionacee, der 
Cuerno de Cabra, das Ziegenhorn, mit niederliegen- 
den, mitunter vollstandig unterirdisch wachsenden Asten; 
diese sind dann kurz, dick, knorrig, sehr hart und schwarz. 
Das seltsame Gewachs bliiht dunkelgelb. Man hat eine 
Reihe von Arten des Ziegenhorns beschrieben, die alle der 
Gattung Adesmia angehóren — die erwahnte heiBt A. sub- 
terranea — und oft stark gestachelte, halbkugelige Polster 
erzeugen, Sie zahlen zu den merkwiirdigsten und haufig- 
sten Pflanzen der Wiiste und angrenzenden Kordillere. 
Mit ihnen zusammen kommt auch eine Spezies jener so 
sehr durch Blatt und Bliiten an den Heidestrauch erinnern- 
den Solanacee, Fabiana, vor, F. bryoides, welche Wolken 
von Teerdestillaten aushaucht und mit einem Ztindholz 
Feuer fangt. In den hóchsten andinen Regionen er- 
scheinen gelbbluhende, einen starken Geruch absondernde 
Baccharisgestriippe, hier Tola genannt, und wiederum 
Kakteen, diesmal aus dem Geschlechte Opuntia, die sich 
rasenartig ausbreiten. Aber die wunderlichsten Pflanzen- 
gestalten, welche an der Grenze des Pflanzenwuchses auf- 
tauchen, sind ein paar hóchst absonderliche Umbellifere^i 
aus den Sippen Laretia und Azorella, die hier nicht nur in 
jenen niedrigen Kissen wachsen, welche wir vom Planchón 
beschrieben, sondern sich zu kegelfórmigen, gelegentlich 
ubermannshohen Hiigeln aufturmen, dereń dicht mit 
Blattern und Stacheln bedeckte Oberflache im Dezember 
Bliiten und Friichte zugleich zeitigt. Die massiven Stócke 
von Asorella compacta, der Llareta, sind so fest, daB die 
Last eines Menschen keinen Eindruck auf denselben er- 
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zeugt und, wie Dr. R. Póhlmann1 berichtete, mit einem 
Hammer ausgefuhrte Schlage kaum bemerkbar sind! Sie 
sondern Klumpen eines fast weiBen Harzes ab, welches 
von den Indianern ais Heilmittel geschatzt wird. Esel und 
Maultiere schlagen die Stacheln fort, um das siifie Mark 
zu schmausen, dem auch die Wiihlmause nachstellen 
(Darapsky). Noch hóher, namlich um 4400 m, liegt das 
Verbreitungsgebiet einer interessanten strauch- und baum- 
artigen Rosacee, Quenoa (Polylepis incana), welche bis 
4 m erreicht und sich ebenfalls im Dezember im 
Schmucke ihrer Bliiten befindet. Pflanzen mit Brenn- 
haaren und weithin leuchtenden weiBen Bliitenglocken 
(Caiophora), die zu den Loasaceen gehóren, pelzige Calan- 
drinia, nebst einer anderen, polsterbildenden Portulacacee 
(Pycnophyllum molle), verschiedene Malesherbiaarten — 
stark behaarte Gewachse, die den Loasaceen nahestehen 
— treten auBer Sandkraut (Arenaria), Raukensenf (Sisym- 
brium), Ranunkeln und manchem anderen hinzu. Auch 
die schónen Kletterer, Mutisia, fehlen nicht. Im all- 
gemeinen bleiben die Gewachse jener allerhóchsten Vege- 
tationsgenossenschaft, in der die gelb-griinen Biischel des 
Ichugrases (Stipa) fuhrend sind, Zwerge; wenn sie Stamme 
haben, schmiegen sich diese haufig dem Boden an oder 
versinken selbst in ihm.

1 R. Póhlmann: Flora der Taler Camarones und Vitor und 
ihres Zwischenlandes. Allgemeiner Teil. Valparaiso 1900.

Das oft stark duftende Gestriipp der Puna, jener 
dem Paramo Neugranadas verwandten Region, wird 
vor allem von zahlreichen Turteltauben und Reb- 
hiihnern, Pisacas, belebt, die ihren Hahn gravitatisch 
umtanzen, aber auch von Kolibris umschwirrt, wie 
Dr. Knoche berichtet, welcher sich vier Monate in 3670 m 
Meereshóhe zwecks meteorologischer Beobachtungen auf- 
hielt. Im April fand er die noch in voller Bliite stehende 
Vegetation so iippig, daB sie Rindvieh geniigend Nahrung 
zu geben vermochte. Dr. Kaerger traf in gleicher Hóhe 
auf Kulturen von Gerste, Kartoffeln, Quinoa (Chenopodium 
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quinoa) und der Oka genannten, starkereichen Knolle von 
Oxalis tuberosa.

Von Mai bis Mitte September — so erzahlt 
Dr. Knoche weiter — stritten Frost und Sonne um die 
Herrschaft. Die Nachte iiberzogen einen nahen See mit 
Eis, manchmal prasselten Graupeln, wirbelte dćr Schnee, 
gelegentlich ais gewaltige Schneehose rotierend, aber die 
Sonne kampfte immer noch siegreich gegen die winter- 
lichen Eindringlinge. In den 148 aufeinanderfolgenden 
Nachten sank die Temperatur nur einmal nicht unter 0°, 
und nur viermal vermochte sie tagsiiber den Gefrierpunkt 
nicht zu iiberwinden. Zunachst aber war ihr Anstieg ein 
solcher, daB die Amplitudę im Mittel 7,9" betrug, aber 
46mal iiber 10" hinaus schwang und bis 15,1" erreichte. 
iiber dem Erdboden ergab der Insolationsthermometer ais 
Mittel der Maxima und Minima 34" und —6,2". Die Luft 
war gesattigt von Elektrizitat. Das flaumig weiche Haar 
der Vicunadecke spriihte und knisterte, die eisernen Bett- 
pfosten versetzten heftige Schlage. 1 m iiber dem Erd
boden stellte Knoche elektrische Entladungen von 3500 
bis 8500 Volt fest. Auf 150 km Ausdehnung schatzte er jene 
an das Elmsfeuer gemahnenden Lichterscheinungen, 
welche rótlich, gelblich und griinlich leuchteten, bald 
,springbrunnenartig‘, bald ais .huschende Strahlenbiindel, 
wie sie das Licht des Scheinwerfers hervorbringt‘, bald 
facherartig aufschossen. Sie hiipften iiber das Wolken- 
meer, sie tasteten fuhlerhaft von ihm zum Himmelsgewólbe 
hinauf. — Die Puna ist die Heimat jener schweren, Soroche 
(Quechua = Erzgang) genannten Bergkrankheit, welche 
sich durch wahnsinnige Kopfschmerzen, Stórung des 
Gleichgewichtssinnes, Sinken der Temperatur ankiindigt. 
Der Puls wird fadenfórmig, ein Zahlen unmóglich; tlbelkeit 
bis zum Erbrechen, Nasen- und Ohrenbluten bilden den 
Hóhepunkt. Die Anfalle kommen und gehen. Sie bevor- 
zugen die Nacht und verstarken sich nach Schneefall bei 
Frost und klarem Hirnmel. Sie mehren sich in ab- 
geschlossenen Talern, und manche Wege und Orte gelten, 
wie Knoche meldet, bei den Eingeborenen ais soroche- 
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verseucht. Die Soroche folgt der Schneelinie: sie steigt 
mit dieser in den Wendekreisen und sinkt gen Siiden. Aus 
allen Beobachtungen glaubt der Gelehrte folgern zu 
miissen, daB nicht die verdiinnte Luft die Ursache sein 
kann, sondern ais solche die auBerordentliche elektrische 
Ausstrahlung der Punaregion, und wahrscheinlich eine 
Selbstladung des Menschen, die sich besonders auf die 
Schleimhaute wirft, in Frage kommt. Der Schnee wirkt 
elektrizitatsspeichernd.

Im Bereich der Puna befinden sich die an riesige 
Schneeflachen gemahnenden Salares oder Salinas, aus- 
gedehnte, trockiene Salzseen, z. B. zwischen 21. und 
22." s. B. der beriihmte von Ascotan, welche ais Bora- 
teras — Bordepositos — Bedeutung erlangt haben. Die 
exportierten Borate entstammen indessen bisher zumeist 
jenen mit den Salpeterflózen vergesellschafteten Lagern 
von Borsalzen. Erst neuerdings wird die Lagunę von 
Ascotan mit groBem Erfolg von einer englischen Gesell- 
schaft ausgebeutet, so daB sich die Boraxerzeugung 1913 
auf 50 225 t zu heben vermochte. Wahrend des Krieges 
ging sie erheblich zuriick. Vorlaufig sind die am West- 
rande der Wuste sich breitenden Salares von gróBerer 
Wichtigkeit, besonders jener von Bergen umschlossene 
Salar Grandę im Siiden Tarapacas, wenige Meilen von 
der Kiiste, denn derselbe scheint ein schier unerschópf- 
liches Kochsalzlager zu bergen.

Von den Schatzen der Pampa bleibt nur das Kochsalz 
im Lande, aber die anderen lósen in allen Weltgegenden 
einen Goldstrom aus, welcher, zu den Wust.enbewohnern 
zuriickflutend, diese zu den kapitalkraftigsten Kunden der 
mittleren und sudlichen Provinzen macht. Was ware Val- 
paraisos Handel ohne die Kaufer des Nordens? Wo fande 
Chiles Vieh ein giinstigeres Absatzgebiet ais auf den 
Markten Antofagastas und Iquiques? Wem verdankt 
Valdivias Industrie ihren Aufschwung, wenn nicht mittel- 
bar den Salpeterprovinzen? Wo bliebe die hohe Pro- 
speritat chilenischen Obst- und Weinbaues, ja der ge- 
samten Landwirtschaft, ohne jene hungrigen und durstigen
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Gebiete mit der sterilen, salzgesattigten Scholle? Ja, was 
wiirde wohl ausdenRiesenbrauereienValdivias, Santiagos, 
Limaches, wenn sie nicht mit den ausgedórrten Kehlen der 
Pampinos rechnen diirften? In der Tat, nicht allein der 
chilenische Staatshaushalt, auch die gesamte Volkswirt- 
schaft der Republik baut sich vorwiegend auf der Sal- 
peterproduktion auf. „Mit der Salpeterindustrie steht 
und fallt das ganze chilenische Gemeinwesen" durfte ein 
Nationalókonom mit Recht ausrufen. 1916 empfingen zu 
Schiff an nationaler Ware in Millionen Pesos Iquique fiir 
63, Antofagasta 51, Taltal 13, Tocopilla 10 und kleinere 
Salpeterhafen zusammen fiir rund 14. Der Wert des ge- 
samten Kiistenhandels belief sich im genannten Jahre auf 
260 Millionen $ m/c. Davon entfielen auf die Wiisten- 
provinzen Tacna, Tarapaca und Antofagasta 168. Die 
fremde Einfuhr spielte daneben eine bedeutend be- 
scheidenere Rolle.

Ehe wir die Salpeterwiisten verlassen, móchte ich 
noch hinzufiigen, daB dieselben ehemals ein eigenartiger 
Volksschlag mit einer besonderen und sehr 
selbstandigen Spraćhe bewohnt hat, von dem sich 
noch ein Haufchen an der Ostseite des weit im Innern 
gelegenen Salar de Atacama erhielt. Hier befindet sich 
im Angesichte von 5000 bis 6600 m hohen Gipfeln der 
Kordillere in vólliger Abgeschiedenheit eine Reihe 
kleinster, seltsam klingender Orte: Peine, Socaire, Camar, 
Soncor, Taconao, San Pedro de Atacama, 2500 bis 3000 m 
hoch gelegen, welche zum Teil ein sehr hohes Alter haben. 
San Pedro de Atacama, der gróBte und doch heute kaum 
400 Einwohner zahlende, diente, an der alten InkastraBe 
gelegen, welche, aus Bolivien kommend, den Ostrand des 
Salars umzieht, westlich vom gewaltigen Llullaiyaco, das 
Tal des Rio Frio benutzend, iiber das Gebirge tritt und 
iiber die beruhmten Silberberge von Tres Puntas Copiapó 
zustrebt, schon dem ersten Konquistador Chiles, Diego 
de Almagro, 1536 ais Rastpunkt auf seiner Riickkehr 
nach Peru, dem er sich, iiber die Armut Chiles entsetzt, 
wieder zuwandte. Es sind Oasen, iiber denen hoch im 
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Gebirge sich der selten verzweigte Cereus atacamensis 
gleich kannelierten Saulen von 5 bis 6 m Hóhe aufreckt, 
die zuzeiten rosenrote Bliiten ergliihen lassen, und in die 
ein Prosopisbaum mit niedrigem, aber breitem, knorrigen 
Stamm und weitausladender Schirmkrone seinen Schatten 
wirft. Die A i 11 a s , d. h. die Siedlungen der Atacamenos, 
verbergen lichter Wald oder Gestriippe von Algarrobos, 
Chanares und Birnbaumen. Die Bewohner vermógen noch 
Weizen, Gerste, Mais, Kartoffeln und Luzerne zu bauen. 
Sie ziichten das Lama, welches ihnen ais Lasttier zum 
Transporte von Waren, Salz und Erden dient, womit sie 
ihren Unterhalt zu erwerben suchen. Ein niichterneę, 
dunkler Indianerschlag mit abgeplatteter Stirn, breiter 
Nase und vorspringenden Kinnladen, der noch das Ata- 
camefio versteht, aus dessen Wortschatz Tschudi einiges 
brachte. Ihre Sprache bietet an das Araukanische keine 
Anklange.



Fiinfzehntes Kapitel.

Die Oasen von Arica und Tacna.

Pisagua. — Caleta Buena. — Arica. — Die ,Questiou‘ von Tacna und 
Arica. — Der Strand. — Jentiles. — Tacna. — Chinesen und 
Aimaraes. — Eine paradiesische Schluchi. — Die Quena und ihre 

Geschichte. — Vom pazifischen Kri eg.

An wenigen Punkten erhebt sich das Kiistengebirge 
immittelbarer, schroffer und hóher ais bei Pisagua. 
Diese Stadt erscheint aufgehangt zwischen Himmel und 
Meer. Auf schmalster Felsschwelle lauft sie am FuBe der 
in Nebel und Wolken sich verlierenden, vóllig kahlen, 800 
bis 1000 m hohen Gebirgsmauer entlang, in dereń ober en 
Teilen das du.stere Gestein bald kaskadenartig, bald in 
langsstreifiger Schichtung zutage tritt, wahrend ihre 
untere Halfte sich in Sand hiillt, welcher in tausend Rinn- 
salen von den Gipfeln herabstrómt. Was Wunder, daB 
diese Stadt durch das Erdbeben vom 13. August 1868 von 
den gewaltig ausgreifenden Wogenarmen der See von 
ihrem niedrigen Sockel herabgeholt wurde. Man baute 
sie wieder auf; aber schon 1879 wiederum Vernichtung, 
diesmal durch die Kanonen der chilenischen Kriegsflotte. 
Dann folgten Brande, die sie zerstórten; Streiks mit Ge- 
walttat und Anarchie bedrohten sie, und jiingst ver- 
biindeten sich Blattern und Pest, um gemeinschaftlich in 
ihr zu wiiten. Allem bot sie Trotz. Die Salpeterwiiste 
im Riicken gab ihr die Kraft dazu und lockte immer von 
neuem Zuzug heran, die Liicken fiillend. Pisagua stand 
1902 ais Salpeterexporthafen an dritter Stelle. Vom 
Schiffe aus kónnen wir an der Stirnseite machtiger 
Bodegas lesen: Deutsche Salpeterwerke A.-G.
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Die Stadt zahlt iiber 4000 Einwohner und bietet 
natiirlich auder einem Seebade rein gar nichts. Es ist 
das Dasein am Saum des Meeres und der vegetationslosen 
Gebirgsmauer, welche sich gegen eine endlose Salzwtiste 
stemmt. Dazu der Sonnenbrand, den zwischen 20. und 
19. Breitengrade auch der Humboldtstrom tagsiiber kaum 
mildert, und der sich verdoppelt, da ihn die Berge zuriick- 
strahlen.

Auf der Rtickfahrt erlaubten es die Umstande, einen 
noch seltsameren Ort zu sichten: den Hafen Caleta Buena, 
die gute Bucht. Nach allen Himmelsrichtungen ist die 
Handvoll Hauser, welche sich auf der schmalen Strand- 
linie verankerte, von der Umwelt abgeschlossen. Gegen 
Norden und Siiden durch steile Vorgebirge, die weder zu 
umgehen noch zu iiberklettern sind. Im Riicken durch 
die jah abfallende Gebirgsmauer der Pampa, nur von 
einem lebensgefahrlichen Felsensteige erklommen. Die 
einzige Verbindung mit dem Hinterlande ermóglicht der 
728 m den lotrechten Absturz der Wiiste empor- und 
hinabgleitende Aufzug. Er befórdert die Menschen, die 
Schiffsgiiter und vor allem den kostbaren Salpeter, den 
eine Eisenbahn der Kopfstation dieses erstaunlichen 
Ascensors zufiihrt.

Zwischen Pisagua und Arica nimmt das Kiistengebirge 
eine rotę Farbę an. Es wird niedriger, man kann vom 
Dampfer aus das Plateau iibersehen. Zahllose braune 
Pelikane beleben das Meer. Nur noch eine Nachtfahrt 
trennt uns von dem nórdlichsten chilenischen Hafen, 
Arica. Freilich darf ich kaum schlechtweg von einem 
chilenischen sprechen, wenn ich der weltgeschichtlichen 
Entwicklung nicht vorgreifen will. Arica, der Hafen von 
Tacna und den beiden gleichnamigen Departamentos, die 
sich zwischen Rio Camarones und Sama vom Meere bis 
zur Kordillere ausdehnen, die Provinz Tacna bildend, 
welche etwa 23 300 qkm umfafit und 1917 gegen 40 000 
Einwohner zahlte, ist besetztes Gebiet. Die Chilenen 
nótigten 1883 das gedemiitigte Peru zu einem Friedens- 
vertrage, durch welchen sie nicht allein unumschrankte 
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Herren der Salpeterprovinz Tarapaca wurden, sondern 
auch noch fiir zehn Jahre die Oberhoheit iiber Tacna und 
Arica behielten. Nach Verlauf derselben sollte eine 
Volksabstimmung in den letzten Gebieten die definitive 
Staatsangehórigkeit entscheid,en und der unterliegende Teil 
mit einer Entschadigung von 10 Millionen Pesos ab- 
gefunden werden. Dieser Termin ist nicht eingehalten 
worden. Chile hat sich inzwischen dort hauslich ein- 
gerichtet und mehrfach gezeigt, z. B. durch Inangriffnahme 
der Bahn von Arica nach La Paz, daB es gar nicht daran 
denkt, die Provinz zu raumen. Es hat sich freilich auch 
iiberzeugen miissen, daB es in der Erwartung, sich bei den 
Tacmenos beliebt zu machen, in arger Selbsttauschung 
befangen war. Der ,Roto Chileno' ist trotz seines Liebes- 
werbens noch genau so gehaBt und, was schlimmer ist, 
verachtet wie anfangs.

Der jungę Tacmeno besucht nicht allein noch heute 
die Schulen und Universitaten Penis, er dient auch dort, 
zum nicht geringen Arger der Chilenen, einige Zeit im 
Heere. Die Geistlichkeit ist peruanisch gesinnt und steht 
unter dem Erzbischof von Lima. Auch hierin ist es den 
Chilenen nicht gelungen, Wandel zu schaffen, obwohl sie 
den Heiligen Stuhl genugsam mit allen móglichen Mitteln 
darum angegangen sind.

Arica und Tacna liegen in der Fortsetzung der Wiiste 
von Tarapaca, die hier freilich ihren Charakter wesentlich 
geandert hat. Es ist keine hochgelegene, steinige Salz- 
wiiste mehr, sondern eine sanft von der Kiiste nach 
Tacna ansteigende Sandflache. Das Kiistengebirge bildet 
ein breites Tor, dessen sudlicher Pfeiler der Morro von 
Arica, und dessen nórdlicher die Hóhen von Juan 
Diaz sind.

Arica liegt zu FiiBen des 260 m hohen Morro, 
welcher nach der Stadt und Kiiste zu steil abfallt. Er 
besteht aus Porphyr, der besonders durch die geraumigen 
Hóhlen, die sich gegen das Meer zu óffnen, zeigt, daB er 
einst im Bereiche der Brandung lag. Das Stadtchen ist 
eines der altesten an der pazifischen Kiiste, denn es
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existierte bereits Jahrhunderte vor der spanischen In- 
vasion. Noch im ersten Drittel des verflossenen Sakulums 
zahlte Arica iiber 30 000 Einwohner, 1907 knapp 3000, 
erreichte heute jedoch dank der Bahn wiederum 9000. 
Freilich hat es noch mehr wie irgendein anderer Ort des 
Nordens durch Erd- und Seebeben gelitten und ist auBer- 
dem durch Piraten heimgesucht worden. Soweit die Ge- 
schichte reicht, schrieb sich jedes Jahrhundert mindestens 
durch einen besonders grausigen Terremoto in die 
Leidensannalen dieser Zonę der haufigsten und fiirchter- 
lichsten Beben der gesamten pazifischen Kiiste ein. 
Die letzten gewaltigen Katastrophen waren die schon 
erwahnten von 1868 und 1877. 1868 wurden die
im Hafen befindlichen Schiffe weit ins Land hinein- 
geschleudert, die Hauser von Grund aus zerstórt und 
500 Menschenleben in wenigen Augenblicken vemichtet. 
In der Augustnacht, welche dem Erdbeben folgte, iiber- 
flutete das Meer siebenmal die Trummerstatte und tilgte 
selbst machtige Baume bis auf die Wurzeln aus. So ist 
die Stadt trotz ihres Alters neu. Am 7. Juni 1880 spielte 
sich in und um Arica einer der brutalsten Kampfe des 
Salpeterkrieges ab. Die Chilenen ersturmten den seitens 
der Peruaner stark befetigten Morro, die Feinde den Ab- 
sturz hinunterdrangend, und lieBen die Kriegsfurie sich in 
den StraBen der eroberten, brennenden Stadt austoben. 
Wie Schafe wurden die Fliehenden niedergemacht. Ein 
ziigelloser Blutdurst hatte die Chilenen ergriffen, „welche 
kaum noch zwischen Feinden und Freunden unterschieden. 
Das RoB des Generals Baąuedano watete bis zu den Ge- 
lenken im Blute, und die Wellen des Meeres sattigten sich 
gleich gefraBigen Bestien an Leichen". — Und heute hat 
sich die Stadt Arica dennoch wieder erhoben: jung und 
schmuck liegt sie da, mit ihren bunten, zierlichen Holz- 
hausern, iiberragt von dem schlanken Turm ihrer einzigen 
Kirche und dem zerkliifteten Morro. Reichlich ist sie in 
Griin gehiillt, aus dem sich hier und dort Araukarien her- 
vorrecken, dereń lichte, kegelfórmige Wipfel mit dem 
Kirchturm in Gestalt und Hóhe wetteifern. Ein ungemein 
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liebliches Bild, besonders da es sich gegen kahle Hiigel- 
ketten und diirre Wiiste abhebt. Auch das Innere der 
Stadt wirkt freundlich und sauber und die schattige Plaża 
wie ein iippiger Blumengarten. In den hóher gelegenen 
Quartieren bemerkt man manches unbewohnte Haus, und 
die vielen Ruinen, welche den Eindruck erst gestem zu- 
sammengebrochener Wohnungen machen, stimmen einiger- 
maBen melancholisch. Dem Hafen nahe erhebt sich das 
bolivianische Zollgebaude fiir Durchgangsgiiter. In seiner 
Nachbarschaft wird man sich auch fiir einen der ver- 
schiedenen Gasthófe entschlieBen. Die Auswahl erwies 
sich gróBer, ais zu vermuten war. Ich landete bei einem 
Deutschen mit schwarzer und indianischer Bedjenung und 
chinesischem Koch. Man hatte das Hotel treffend ,Zu 
den vier Menschenrassen' taufen kónnen. Seit 1913 ver- 
bindet Arica eine Bahn mit La Paz. Sie geht durch das 
Llutatal. Vielfach ais Zahnradbetrieb erklimmt sie die 
steil ansteigende Hochebene.

Arica ist eine Oase und bekommt Wasser aus dem 
Azapatal und eigenen, dem Meere nahe gelegenen 
Brunnen, aus denen es Windrader schópfen. Die kleinen 
Chacras begleiten die Kiiste ais schmachtiges, griines 
Band. AuBer allerlei Gemiisen sah ich Sałat, Sandias, 
kletternde Tomaten, Bananen und Feigenbaume. Nicht fern 
von Arica kann man vom Ostende der Stadt aus die Vilca- 
baume erkennen, welche dort gedeihen, wo sich Lluta- 
und Azapatal óffnen, die ebenfalls kleine Pflanzen- 
paradiese in der Wiistenei vorstellen.

Der vegetationslose Felsstrand Aricas ist 
einer der malerischsten und eigenartigsten. Er zieht sich 
unter dem lotrecht aufsteigenden dusteren, zerwaschenen 
und zerkliifteten Gestein des Morros — man ist jeden 
Augenblick gewartig, daB sich ein Błock loslósen móchte 
— mit Zungen und Graten, mit natiirlichen Wannen und 
tiefeinschneidenden Kanalen hin, umbrandet vom tief- 
blauen Meer mit dem Ausblick auf die weiBen Gęstade 
der Insel Alacran (Skorpioneneiland). Wo die Diinung 
besonders hoch geht, halten Seehunde Konferenzen ab: in 



496

groBer Anzahl vereinigen sie sich im Kreise und steigen 
von Zeit zu Zeit kerzengerade empor. Ein Vógelchen 
schieBt wie die Lerche zwitschernd in die Luft und wieder- 
holt, nimmer miide, dieses Auf und Nieder; Mówen 
schreien, und braune Raubvógel schreiten bei ebbender 
See den fliehenden Wellen nach. Eidechsen spielen auf 
den Brandungsfelsen, und in den natiirlichen Wannen 
haben wir die wunderbarsten Aquarien. Es gab darunter 
tiefblaue mit blauen Seesternen, Seegurken, Kafer- 
schnecken, ja sogar mit blauen Seerosen und blauen 
Fischen. Ich habe in dieser Art niemals etwas Wunder- 
volleres gesehen. Die Tiere waren so zahlreich, daB sie 
die Wandę des Gesteins tapezierten.

Eine halbe Stunde kann man auf schmalem Pfade 
zwischen Morro und Ozean wandern. Dann gelangt man 
auf eine ausgedehnte Playa, in dereń Mitte, vom Meere 
nicht erreichbar, sich ktinstliche Hiigel erheben, die das 
Volk Jentiles nennt, alte Begrabnisstatten aus india- 
nischer Zeit. Der Leichnam wurde umhiillt von bunten, 
wollenen Tiichern, bedeckt mit Binsenmatten, auf den 
Erdboden gelegt, umgeben von Waffen und Schmuck und 
Lebensmitteln fiir die Wanderung in das Jenseits; oft ist 
sogar ein Kamm und ein Kórbchen hinzugetan, das allerlei 
kosmetisches Handwerkszeug enthalt. Sodann wurden 
Steine und Erde iiber ihm angehauft und gelegentlich be- 
deutende Hiigel geschaffen.

Ein 63 km langer, bereits Mitte der Fiinfziger an- 
gelegter Schienenstrang, welcher, abgesehen von einem 
weit nach Osten ausgreifenden Bogen, genau nórdlich 
lauft, verbindet Tacna mit Arica, eine vóllig kahle Sand- 
wiiste durchschneidend.

Tacna ist eine typische Oasenstadt, 560 m 
iiber dem Meere, am FuBe einer vóllig sterilen Hochebene 
gelegen, welche ziemlich unvermittelt nach der Stadt zu 
abfallt, von der See durch die Wiiste getrennt und rings 
von ihr eingeschlossen. Die Oase verdankt ihre Existenz 
dem Rio Caplina, zu dem verschiedene, aus der Hoch- 
kordillere kommende Bache zusammenflieBen. AuBerdem 
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empfangt der Ort Trinkwasser mittels Rohrleitung aus 
dem Rio Uchusuma, der im Tacoragebirge entspringt. 
Doch darf man nun keineswegs glauben, daB Tacna in 
Wasser sich bade — im Gegenteil, das NaB wird ais 
das Kostbarste behandelt, wie wir noch Gelegenheit 
nehmen werden zu erlautern.

Zunachst ein Rundgang durch die volkreiche, 1920 
gegen 15 000 Bewohner zahlende Stadt. Tacna — einmal 
beinahe vollstandig durch das Erdbeben vom 18. Sept. 1833 
zerstórt — ist ebenfalls eine sehr alte peruanische Nieder- 
lassung, iiber die seit undenklichen Zeiten der direkteste 
Weg von der Kiiste nach Boliviens Hauptstadt hinauffiihrt. 
Die Entfernung zwischen Tacna und La Paz betragt gegen 
400 km. Der Handelsweg, ein Saumpfad, fiihrt in nord- 
óstlicher Richtung, das Tal des Tacnaflusses benutzend, 
iiber die kleinen chilenischen Orte Pampas, Pachia und 
Palca ziemlich direkt im Gebirge empor iiber den PaB von 
Tacora zu einer verlassenen sandigen und eisigen Hoch- 
ebene. Hier, iiber 3000 m hoch, auf bolivianischem, diinn 
besiedelten Gebiete wendet sich die IndianerstraBe gen 
Norden, kreuzt den noch hóheren Chullunquiai-PaB, um 
auf jene Meseta zu gelangen, welche im Umkreise des 
Titicacasees das Zentrum bolivianischer Kultur tragt. 
Nahe der chilenisch-bolivianischen Grenze zweigt ein Weg 
zu. den reichen Kupferwerken von Corocoro (4000 m) ab 
und nahert sich somit stark der Orurobahn. — Einstmals 
war Tacna eine nicht unbedeutende Zwischenstation des 
Handels, der naturgemaB litt, seitdem die Eisenbahn von 
Antofagasta zur bolivianischen Hochebene in Betrieb ist 
und durch die Arica—La Paz-Bahn fast vóllig versiegte. 
Die Giiter verteilen sich von dort, auf den Riicken der 
Lamas wandernd, nach La Paz, Coćhabamba, Potosi und 
Sucre.

Der Ort unterscheidet sich von allen chilenischen 
Stadten in auffallender und merkwiirdiger Weise dank der 
eigentiimlichen Bauart seiner Hauser, welche aus recht 
diinnen Adobeswanden bestehen und fast ausnahmslos ein 
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Dach aus schwarzer, vielleicht etwas toniger Erde von 
der Form eines Sargdeckels tragen. Es besitzt keinen 
First, sondern ist breit abgestumpft. Dadurch bekommt 
natiirlich auch der in der Regel straBenwarts gekehrte 
Giebel eine stumpfe Form. Viele Hauser haben nur eine 
groBe Tur und ein Giebelfenster. Die groBeren schiitzen 
mehrere solcher Dacher, und auch die zweistóckigen sind 
derart gedeckt. Bei solchen, die einen eleganteren Ein- 
druck mach en sollen, hat man das Dach mittels eines Rah- 
mens von Bretterwanden maskiert, und mitunter liegt es 
innerhalb desselben, wenn er allseitig geschlossen ist, wie 
in einer Versenkung. Diese Bauart rechnet mit dem regen- 
losen Klima und der kaum je starker bewegten Luft. 
Wahrend die Hauser der Nebenstrafien meistens der Farbę 
und der Tafelung entbehren, hóchstens, daB hier und da 
eines mit Kalk getiincht ist, sind sie im Zentrum der Stadt 
recht schmuck und bunt; aber vorherrschend ist ein rosen- 
roter Anstrich. Die mit zwei Geschossen ermangeln nicht 
des im ganzen tropischen Amerika so beliebten Balkons, 
der vor der gesamten Etagenfront entlang lauft. Pilaster 
und Rundbogen verleihen dem Eingang ein herrschaft- 
liches Geprage. Tacna, winklig gebaut, hat selbst ge- 
kriimmte StraBen, was im allgemeinen so gar nicht ameri- 
kanisch anmutet, Die StraBen stofien mit keilartig vor- 
springenden Ecken aufeinander und bilden vielfach 
Nischen, indem die Hauser ganz unmotiviert zuriick- 
weichen. Uberall sieht man óffentliche Brunnen. Mit 
einem Worte, das Stadtchen steckt voll von malerischen 
Winkeln. Auch die einzige Kirche beriihrt fremdartig. 
Das Dach schwingt sich jederseits im Hohlbogen empor 
und wird ais First von einem tunnelartigen Rundbau iiber- 
wólbt, der am Vordergiebel den zierlichen, in einem an- 
mutigen Saulentempelchen gipfelnden Turm tragt.

Pimientos, Akazien, Tamarisken und Trauerweiaen 
beschatten die StraBen und breite Alameda, in denen sich 
ein fremdartiges Volk bewegt. Dunkelfarbige Indianer mit 
stumpfsinnigen Gesichtern und bunten Gewandern; die 
Frauen mit Mannerhiiten auf dem Kopfe. Hier und in
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Ańca sieht man auch Neger, Mulatten und Chinesen1, die 
aber kaum einen wesentlichen Bestandteil der Bewohner- 
schaft von Stadt und Land ausmachen diirften. Wenigstens 
hat sich mir wahrend meines etwa zweiwóchigen Auf- 
enthalts weder etwas von dem ,Mittelstand‘, den die 
Neger an der Kuste dieser Gegend bilden sollen, offen- 
bart, noch habe ich mich an dem Anblick eines chinesi- 
schen Schlachterladens weiden kónnen, in dem der Sohn 
des himmlischen Reiches „seine Ratten, seine ais Schlacht- 
vieh geziichteten haararmen Hunde neben Schweinen aus- 
stellt" (Martin). Die eingeborene Bevólkerung gehórt 
einem bolivianisch-peruanischen Volksstamme, den Ai- 
maraes, an, von dem sich auch die Urbewohner der Pro- 
vinzen Tarapaca und Antofagasta in der Hauptsache her- 
leiten. Ihre Sprache, welcher sie in abgelegenen Gegen- 
den treu blieben, farben viele Kehllaute hart und rauh, 
indessen klingt sie, nach Paz Soldan, dennoch schón und 
mannlich, „so sonor wie das Spanische, so energisch und 
lakonisch wie Englisch”. Es sind friedfertige Leute und, 
wie die> Indianer Kolumbiens, vorziigliche FuBganger.

1 Die Volkszahlung von 1907 ermittelte in ganz Chile gegen 2000. 
32’

Den Rio Caplina zur Stadt hinaus begleitend in die 
Q u eb r ada V i n a n i hinein, lernen wir die wahre Natur 
und den F e 1 d b a u dieser Wiisteninsel kennen. Zu beiden 
Seiten des Flusses reiht sich Chacra an Chacra, und 
wunderbar hebt sich das saftige, leuchtende Griin groBer 
Alfalfafelder (Luzerne) gegen den weiBen Wiistensand ab. 
6 oder 7 Schnitte sollen sie hier ergeben, in Santiago nur 
2 oder 3. Dattelpalmen und Bananen und die gelbbluhende 
Baumwollstaude verbergen und zeigen die kleinen Kul- 
turen des Oasenbauers. Melonen und Sandias und sogar 
Bimen sehen der Reife entgegen. Die niedrigen Mauern 
urnhiillen grellrote Passionsblumen und auf den beschei- 
denen, den Zierpflanzen reservierten Rabatten — denn 
Land und Wasser sind hier kostbar und Blumen ein 
Luxus stehen Geranien und Pelargonien in einer schier 
unglaublichen Blutenfiille. Dagegen sind sie beinahe blatt- 
los. Im freien Felde beschattet die Vilca mit ihrer niedri- 
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gen, aber breiten, schirmartigen Krone groBe Platze. Die 
Vilca, ein Leguminosenbaum, ist fiir Peru so charakte- 
ristisch, daB es ihn auf seinen Miinzen fuhrt. Auf dem 
steinigen Boden, dem FluBe nahe, bliihen rotę Weiden- 
róschen (Epilobium glandulosum), gelbe, brennende Loasa
ceen (Loasa urens), Baccharwstraucher, weiBe Heliotrope 
(Heliotropium curassazńcum), im Volksmunde Cama de 
Sapo, Krótenbett und blaurote Cmianuarten. Auf den 
Bergen zaubert der Fruhling sogar Amaryllen hervor, und 
hóher im Gebirge hebt eine Welt seltsamer Kakteen und 
zahlreicher Kompositen an.

Wir haben so haufig von einem FluB geredet und sind 
damit etwas leichtfertig gewesen, denn zurzeit enthalt der 
Rio keinen Tropfen Wasser. Erst bei Einbruch der Nacht 
fiillt er sich, und dann óffnen sich zahlreiche Seitendamme, 
um das befruchtende NaB in die Chacras zu lassen. Das 
Wasser wird tagsiiber im Gebirge gestaut und nachts an 
die anwohnenden Grundbesitzer nach jahrhundertealtem 
indianischen Recht abgegeben. Es gibt Chacras, die das 
Privilegium haben, zweimal wóchentlich eine gewisse An- 
zahl Stunden Wasser zu empfangen, andere nur einmal 
und noch anderen winkt gar nur jeden Monat ein einziges 
Mai solch segensreiche Nacht. Das Wasserrecht spielt in 
der Oase Tacna eine noch bedeutendere Rolle ais in 
Mittelchile, indes sind Streitigkeiten geradezu ausgeschlos- 
sen, weil dasselbe so uniibertrefflich von den Inkas aus- 
gebaut wurde wie in Siidspanien von den Arabern. Den 
prozeBhungrigen Chilenen soli es ein Dorn im Auge sein, 
aber sie haben bisher keine Verbesserung in ihrem Sinne 
gewagt. Die Wassermeister walten ihres Amtes nach der 
Minutę und schlieBen den Zugang mit dem nackten FuBe. 
Der Wasserreichtum des Flusses wechselt sehr. Es gibt 
fette und diirre Jahre, je nach den Niederschlagsmengen 
in der Kordillere. Die einen oder anderen reihen sich in 
der Regel zu langeren Perioiden des Uberflusses oder 
der Not.

Das Klima der Provinz Tacna ist in den Niederungen 
feuchtwarm. Die Nachte kiihlen sich viel weniger ab ais
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in Mittelchile. Die mittlere Jahrestemperatur wurde fiir 
Arica auf 18,3" berechnet. Der kalteste Monat, der Juli, 
besitzt noch eine Durchschnittswarme von 14,1°, der 
heibeste, hier der Februar, von 22°. Der Morgen ist, be- 
herrscht von der Camanchaca, haufig triibe. Wahrend es 
in Iquique noch hin und wieder regnet, zahlt diese Er- 
scheinung in Tacna und Arica zu den Wundern; aber zu 
den gefiirchteten: am 12. Juni 1911 erhob sich abends in 
Tacna ein gliihender, das Gesicht verbrennender, das 
Atmen beengender Wind, Dann wurde es plótzlich 
eisigkalt. Ein Orkan, Dacher, Tiiren, Fenster
sprengend, fuhr von der Kordillere zum Meere. Es 
begann zu regnen. Am folgenden Tage wiederholte 
sich der seltsame Reigen heiber und eisiger Strome 
und Regenschauer. Am 25. Juni fielen in Antofagasta 
45 mm Regen; das eigenartige Phanomen wanderte siid- 
warts. — Der Aufenthalt, welchen die Seewinde, fast aus- 
schlieblich Siidwester, namentlich an der Kiiste, wesent- 
lich erfrischen, ist keineswegs gesund, da sich besonders 
Arica von Malaria durchseucht findet und das Chinin, bei 
Einheimischen und Fremden leider die begehrteste Medi- 
zin bildet.

In der Provinz Tacna werden neben Schafen Lamas 
und Alpakas ais Lasttiere und Wollespender in grober 
Anzahl gehegt. 1917 zahlte man 31 277 und gewann 300 
Doppelzentner Alpakawolle.

Ais wir von unserem Ausfluge in das Feigen- und 
Bananendorado des Rio Caplina zuruckkehrten, zeich- 
neten sich die charakteristischen Umrisse der Vilcas gegen 
den Nachthimmel ab, und die Stunde war nicht fern, wo 
der Lebensstrom sich iiber diese ausgedórrten, iiber- 
schwenglich bliiten- und friichtereichen Felder ergieben 
sollte. Dunkle Gestalten, stark eingehiillt und vermummt, 
zogen gleichmiitigen Schrittes an uns voriiber: Indianer, 
welche, die kiihle Nacht bevorzugend, ihren Heimweg ins 
Gebirge oder, mit Last bepackt, ihren Marsch auf die 
Hochebene nach La Paz antraten. Eine seltsam schwer- 
miitige Musik begleitete sie, einer Rohrflóte, der 
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Quena, entlockt, von welcher Gaspar de Angulo 
sagte:

„Hauta sublime de una voz estrańa, 
Que llena el corazón de arnarga pena." 
„Wunderbare Flotę mit seltsamer Stimme, 
Die das Herz mit wehmiitigem Schmerz eriiillt."

Sie hat auch ihre Geschichte. Ein Priester, selten 
gelehrt und tugendhaft und hochgeehrt vom Bischof von 
Areąuipa, lebte in einer kleinen, peruanischen Stadt 
seinem Amt und seiner Wissenschaft. Da, mit 50 Jahren, 
verliebte er sich so leidenschaftlich in eine jungę Indiane- 
rin, daB er sie zu sich nahm. Aber das Volk murrte, weil 
ihm der angehende Heilige zu entgehen drohte, und ver- 
klagte den Priester beim Bischof, welcher ihn lud, sich 
zu verantworten. Er reiste. Jedoch der Weg nach Are
ąuipa war weit, und erst nach sieben Tagen konnte er 
zuruckkehren. Seine Geliebte fand er tot. Da packte ihn 
ein rasender Schmerz; er wollte nicht glauben, daB sie 
tot sei; er kleidete sie in kostbare, bunte Gewander, legte 
ihr vielen Schmuck an und schaffte Wein und Fleisch 
und Friichte herbei und feierte mit ihr, ais ob sie lebte, 
drei Tage und drei Nachte. Das Volk, entfesselt ob 
solchen Frerels, sturmte sein Haus, aber er floh mit der 
Leiche in die Wiiste und begrub sie. — Nach jahrelanger 
Irrfahrt kam er wieder an die Stelle, wo sie schlief, vom 
Sande nur leicht bedeckt, und nun liefi es ihm keine Ruhe, 
sie noch einmal zu betrachten. Und siehe, das Antlitz 
war wunderbar erhalten und das Haar weich und glanzend 
wie im Leben; nur die unteren Beinknochen lagen ent- 
blóBt. Da nahm er die Tibia und schnitzte eine Flotę 
daraus mit sechs Offnungen und blies ein Lied, das sich 
von selbst zur schmerzlichen Klage formte. Die Flotę 
war die Quena. — Heute wird sie aus Rohr geschnitten; 
aber niemand vermag ihr andere ais traurige Weisen zu 
entlocken. So ist denn auch der Tanz, zu dem sie auf- 
spielt, beschaulich und melancholisch: ein langsames 
Schreiten im Kreise, ein Reigen Hand in Hand, begleitet 
von einem Neigen, Heben und Wenden des Hauptes.
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Nordwestlich von Tacna erheben sich die Hóhen, auf 
denen am 26. Mai 1880 die letzte bedeutende und ent- 
scheidende Schlacht von den Chilenen gegen die ver- 
btindeten Peruaner und Bolivianer geliefert wurde. Es war 
eines der erbittertsten Treffen des pazifischen Krieges. 
Die Chilenen leisteten Bewunderungswurdiges, besonders, 
wenn man bedenkt, daB sie einen Wiistenmarsch von etwa 
200 km hinter sich hatten. Sie kamen namlich aus Norden 
vom Rio Ilo und trafen auf ihrem grenzenlos óden und 
gliihenden Wege nur zweimal, das Locumba- und Sama- 
tal passierend, Wasser. Eine Reihe von Soldaten erschofi 
sich, um den Qualen des Durstes zu entrinnen. Nach 
Monatsfrist gelangte die chilenische Truppe — 9000 
frische Mannschaften, die hier erst ihre Feuerprobe be- 
stehen sollten — mit den bereits erprobten 11 000 Kriegern 
der Alliierten in Fiihlung, welche sich auf den sandig- 
tonigen Hiigeln vorziiglich verschanzt und sogar eine Art 
Festung angelegt hatten. Unter Fuhrung des Generals 
Baguedano und der Losung: „Es gibt kein Zuriick!“ wurde 
die feindliche Stellung im Bajonettangriff genommen. Man 
zahlte 5000 Tote und Verwundete. Nunmehr zogen sich 
die Bolivianer in ihre Grenzen zuriick. Chile stand der 
Weg nach Lima offen, den es sof ort beschritt. Seine 
Soldaten hatten sich grtindlich durch das Studium von 
Planen auf den Besuch der peruanischen Hauptstadt vor- 
bereitet, indem sie jeden Punkt, wo Kundige einen 
Juwelierladen witterten, mit einem Kreuze versahen. Je
doch kam es nicht zur Pltinderung Limas. Die fremden 
Gesandten drohten, mit ihren Kriegsschiffen die chilenische 
Flotte zu vernichten, wenn man der chilenischen 
Soldateska ihren Willen lieBe. So mufite sich dieselbe 
mit der Zerstórung der Vororte Chorillos, Barranco, Mira- 
flores begniigen; damit auch Blut flósse, massakrierte sie 
sich untereinander.

DaB der Landkrieg die ungliickliche Wendung fur 
Bolivien und Peru nahm, wird von Auslandern, welche 
denselben zum Teil ais Augenzeugen miterlebt haben, 
dem Yerrate des bolivianischen Generals 
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Dafa zugeschrieben. Natiirlicherweise vermochten die 
Chilenen anfangs nur geringe Streitkrafte im fremden und 
fernen Norden, dem feindlichen Antofagasta, an- 
zusammeln, die den dort konzentrierten bolivianischen 
unter Dafa weit unterlegen sein muBten. Von Dafa er- 
kaufte nun Chile mit 80 000 englischen Pfunden einen 
langeren Aufschub, gewissermaBen einen vorlaufigen 
Waffenstillstand, der seinem Heere Zeit lieB, sich an jener 
entlegenen Kiiste, wohin es Schiffe fiihrten, zu sammeln.
— Dafa ist mit seiner Beute nach Paris entflohen und, ais 
er nach Jahren die Stirn hatte, nach Bolivien zuriick- 
zukehren, auf dem Wege nach La Paz ermordet worden.
— Die Chilenen leugnen dieses Vorspiel. Ihre Geschichte 
geht iiber die erste Phase des Landkampfes rasch hinweg, 
beinahe unvermittelt mit dem Siege bei Dolores auf den 
Hóhen von Pisagua einsetzend.

Vom erhabenen Standpunkte aus betrachtet macht 
Tacna mit seinen zahllosen, grauschwarzen Erddachern 
einen iiberaus stumpfen, diisteren Eindruck, der durch die 
auffallend vielen Baume, die Pimientos, Eukalypten und 
die merkwiirdigen Araukarien kaum gemildert wird. Sein 
von Griin durchschossenes Weichbild, welches nordóstlich 
in das schmale Caplinatal auslauft, setzt sich scharf von 
der kahlen, gelbgrauen Sandwiiste ab. Dann folgen im 
Norden und Osten die nackten, blutgetrankten Hiigel von 
Intiorco und ais Rahmen die Kordillere mit dem Chaca- 
pallani, beruhmt durch seine riesigen Schwefellager, dem 
iiber 5950 m hohen, schneebedeckten Tacora und dem 
Vulkan Barroso. Im Gebirge werden auBer an 50 000 
Doppelzentnern Schwefel Eisen, Kupfer und Zinn ge- 
wonnen; — und das sollte der Chilene gutwillig zuriick- 
geben?
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Ein letzter Riickblick.

Am 18. Marz 1908 befand ich mich um 6 Uhr abends 
auf dem Bahnhofe von Santiago, um die Heimreise nach 
Deutschland anzutreten. 3 Monate und 20 Tage fehlten 
an 8 Jahren, die ich in Chile geweilt hatte, lange genug, 
um sich zu gewóhnen, wenn man sich iiberhaupt ein- 
zuleben vermag. Mein Zug fuhr nach Valparaiso; ich 
muBte in Llaillai umsteigen und den nach Los Andes 
nehmen, denn ich hatte fiir die Ruckreise den Weg iiber 
die Kordillere und durch Argentinien nach Buenos Aires 
gewahlt.

Santiago verschwand im Dammer, der Manąuehue 
stand finsterer denn je da, das Schneefeld des Plomo 
leuchtete mir den AbschiedsgruB. Die verwahrlosten 
Stationen Renca, Quilicura, Colina flogen voriiber, und ein 
letzter Tagesschein spiegelte sich in der Lagunę von 
Batuco. — Tiltil. Hier stieg vor etwa 30 Jahren, auf der 
Fahrt von Europa nach Santiago begriffen, einer der 
deutschen kontrahierten Lehrer aus. Er versaumte den 
AnschluB. Man hat nie wieder von ihm gehórt. Es war 
ein Stadthannoveraner, einziger Sohn seiner Eltern, die 
noch heute um den sicher Ermordeten trauern.

In Batuco flogen wenige Tage spater die staatlichen 
Pulvermagazine in die Luft, mit einem Donner, der 
Santiago erschiitterte. Einige Kilometer nordwestlich von 
Tiltil liegt in den Bergen das Órtchen Caleu. Wiederum 
eine traurige Beruhmtheit. Weihnachten 1907 hatten 
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einige jungę Leute aus Valparaiso, ein Nordamerikaner 
und sechs Deutsche, einen Ausflug zu FuB ins benachbarte 
Gebirge gemacht und lagerten friedlich in Hemdsarmeln 
im Schatten einiger Baume, um zu fruhstiicken. Plótzlich 
wurden sie, die vóllig unbewaffnet waren, von einer chile
nischen Hordę unter Fiihrung des Ortsvorstehers von 
Caleu durch ein Gewehrfeuer uberfallen, das alle, mit 
einer Ausnahme, schwer verwundete. Einer, Geschafts- 
inhaber und Familienvater, erlag seinen Verletzungen. 
Die Mórder fuhrten nachher zur Entschuldigung an, sie 
hatten die Deutschen — welche den besten Standen an- 
gehóren, zwei sind Apotheker — fiir Banditen gehalten, 
und die chilenische Regierung lieB sie laufen. Die Uber- 
fallenen, die Witwe und die Waisen haben bis heute 
weder eine Siihne noch eine Entschadigung erlangt. Man 
wird verstehen, daB derartige, zum Teil ganz frische Er- 
innerungen nicht dazu angetan sind, wehmiitige Stim- 
mungen aufkommen zu lassen. Im Gegenteil, man atmet 
mit jedem Schienenruck befreiter auf, und die Stimmung 
wird nur gedampft durch das: ,Zwischen Lipp’ und 
Kelchesrand1.

Ein wenig óstlich von Llaillai, dem bekannten Knoten- 
punkt der Valparaiso-Santiago-Bahn, bei dem Órtchen Las 
Vegas trennt sich ein Schienenstrang von dieser, eine 
nordostliche Richtung einschlagend, und trifft zunachst 
die alte, von Santiago gern besuchte Hauptstadt Acon- 
caguas, San Felipe (636 m). Mit 12 000 Einwohnern 
gehórt sie zu den gróBeren der Republik und zweifellos 
zu den landschaftlich reizvollsten; denn in die paradiesisch 
fruchtbare Ebene, in welcher sie sich lagert, schaut eine 
groBartige Hochgebirgswelt herab. Aber die Stadt ist 
auch an sich merkwiirdig. Sie bildet ein regelmaBiges, 
von vier prachtigen Alleen gerahmtes Rechteck. Die 
StraBen sind auf die Himmelsrichtungen eingestellt, und 
die Hauser bewahrten den altspanischen Typ. Die schóne 
Plaża umfassen Regierungsgebaude und Hauptkirche. Die 
rege Bevólkerung widmet sich auBer der Feldwirtschaft 
verschiedenen Industrien. Es bliihen eine Riemen- 
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schneiderei, eine Fabrik fiir Taue und verwandte Erzeug- 
nisse aus Hanf und Flachs und eine Starkefabrik

Die Eisenbahn fiihrt uns hóher in die Kordillere nach 
dem Stadtchen Santa Rosa de los Andes (820 m, 
10 816 Einwohner), einem wegen seiner Hóhenlage und 
guten Verbindung bevorzugten Kurorte fiir Lungen- 
leidende. Unbemittelte kónnen in einem Sanatorium, 
welches private Mildtatigkeit erstehen lieB, Unterkunft 
finden. Der Gebirgsort gehórt zu den bekanntesten der 
Republik, weil hauptsachlich von hier der Versand der 
Fardos, jener groBen ąuadratischen Ballen getrockneter 
und hydraulisch gepreBter Luzerne, und der uniibertreff- 
lichen, eingemachten Pfirsiche, der allbeliebten Durasnos 
al Jugo, stattfindet, Daneben wird auch viel Obst ge- 
dórrt, Los Andes ist Kopfstation des Ferrocarril Trans- 
andino. Hier pflegen die nach Buenos Aires Reisenden 
zu iibernachten, um den vor Tagesgrauen abgehenden 
Zug benutzen zu kónnen. Aus diesem Grunde hat die 
Transportgesellschaft ein besonderes, grofies Hotel erbaut. 
Wir langten gegen 10 Uhr abends an. Am andem Morgen 
muBten wir schon in der Dunkelheit wiederum den Zug 
besteigen, den letzten chilenischen, welcher uns hoch hin- 
auf in die Anden fiihren sollte.

Von Los Andes folgt die Bahn fernerhin dem 
Aconcaguaflusse. Zunachst begleiten uns noch die 
Saulenkaktus, freilich viel kleinere Exemplare, ais wir in 
der Kustenkordillere sahen. Wir bemerken auch iiberall 
die graugriinen Rosetten und die kurzeń Bliitenschafte des 
Andenchahuals (Puya alpestris), aber besonders nimmt 
uns der Schimmer gefangen, in welchen die Berglehnen 
gebadet sind. Es ist das feuerfarbene, leuchtende Rot 
Tausender von Quintrales (Loranthus), die sich in allen 
Biischen eingenistet haben und in voller Bliite stehen. Je 
hóher wir steigen, um so mehr verengt sich das Tal und 
verwandelt sich beim Salto del Soldado (1262 m) in 
eine nur 20 m breite und 70 m tiefe Felsschlucht, durch 
welche der FluB sich brausend hindurchzwangt, denn ihre 
Sohle miBt kaum 2 m. Unsere Gleise iiberbrucken sie in 
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bedeutender Hóhe, aus einem Tunnel kommend und sofort 
wieder in einen solchen verschwindend. Nunmehr er- 
scheinen bereits jene fiir das andine Hochgebirge so 
charakteristischen Pflanzenkissen und -ringe. Die Luft 
wird eisiger. In sonnegeschiitzten Schluchten tauchen 
alte Schneelager auf. Die elenden Lehm- und Strohhiitten 
der Bergbewohner verschwinden.

Zu J u n c a 1 (2222 m) gewahren wir die massive, wie 
ein Gewólbe geformte Casucha del Correo, in die hinein 
sich die Post bei Schneesturm retten kann. 2000 m hoch 
dehnt sich nicht fern von unserer StraBe der finstere Lago 
del Inca, welchem der Aconcagua entspringt. Mit El 
Portillo (3000 m) hatten wir das Ende der Bahn erreicht. 
Nunmehr muBten wir uns kleinen Verdeckkutschen an- 
vertrauen, die, mit vier Maultieren bespannt, uns der 
Cumbre, dem PaB, zufiihrten. Wir strebten in zahllosen 
Serpentinen, welche sich an gewaltigen Triimmerhalden 
hinaufwinden, dem Gipfel zu. Meist trotz der Steigung 
im Trabę, eskortiert von berittenen Gendarmen, die zwei 
Biichsen kreuzweis iiber der Brust trugen. Es war ein 
langer Zug, der, von Staubmassen umwallt, dahintoste 
unter dem schreienden Toben, mit welchem die Arrieros 
die Tiere anfeuerten. Versagten Gespanne, so eilten 
,Postillione‘, berittene Burschen, herbei, befestigten ein 
Seil an der Deichsel und machten zeternd und peitschend 
den Vorspann, genau wie friiher in Santiago, ais es noch 
Pferdebahn hatte.

Mit der Cumbre, 3900 m, wurden PaBhóhe und 
Grenze iiberschritten. Vor einigen Jahren haben Chilenen 
und Argentinier auf Betreiben ihrer beiden Erzbischófe 
dort einen Christus siiBlichster Art aufgerichtet ais 
Zeichen ewiger nachbarlicher Freundschaft. Nun ging es 
noch immer zu Wagen auf 3190 m hinab bis Las Cuevas. 
Die Yegetation, welche uns angesichts der Cumbre ver- 
lassen hatte, trat jenseits derselben nicht wieder auf. So- 
weit das Auge reicht, nackter Fels und trostlos kahle 
riesige, natiirliche Schutthalden. Aber das Gebirge ist an 
sich so bunt, wie ich es nirgends sonst beobachtet habe. 
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Es wird aus merkwiirdig lebhaft gefarbten 
Streifen zusammengesetzt: hellgelben, orangefarbenen, 
roten, braunen, blauschwarzen und sogar intensiv griinen. 
Die wunderbare Farbenpracht des Gesteins — ver- 
witternder Porphyre — hebt sich gegen den tiefblauen 
Hirnmel ab, und zwischen die Einschnitte der seltsamen 
Bergkolosse mit dem chamaleontischen Farbehspiel treten 
in stiller Majestat schneebedeckte Haupter.

Unser Kordillereniibergang, der PaB v on Uspal- 
lata, ist, obgleich einer der hóchst.en, der wichtigste der 
chilenischen Anden, welcher seit alters den Hauptverkehr 
zwischen dem Osten und Westen, dem volkreichen und 
bliihenden argentinischen Gebiete von Mendoza und den 
Herzprovinzen Chiles, vermittelt hat. Uber ihn flohen die 
chilenischen Patrioten nach der ungliicklichen Schlacht 
von Rancagua (1. Oktober 1814), welche sie gegen die fiir 
vóllig erschópft gehaltene spanische Partei verloren, weil 
sie sich, durch den Ehrgeiz der drei Briider Carrera in 
ihrer freien Entwicklung bedroht, nach kaum erstrittener 
Unabhangigkeit in einen Biirgerkrieg gestiirzt hatten. 
Aber den namlichen Weg nahm auch die endgiiltige Be- 
freiung Chiles in Gestalt des argentinischen Generals de 
las Heras, der die Cumbre Anfang Februar 1817 mit einer 
Abteilung jenes bei Mendoza organisierten Heeres iiber- 
schritt, dessen Hauptmacht der argentinische Held San 
Martin iiber den PaB des Schónen Tales, del Valle Her- 
moso, zwischen Aconcagua und Mercedario nach Putaendo 
auf chilenischen Boden leitete. Sie vernichtete, vereint 
mit den Chilenen, die Spanier bei Chacabuco.

In Las Cuevas nahm uns der argentinische Zug auf. 
Wenig nórdlich von dieser Kopfstation erhebt sich das 
Massiv des Aconcagua. Die zwischen El Portillo und 
Las Cuevas fehlende Bahnstrecke ist seit 1910 durch einen 
Tunnel verbunden, dessen Ausbau auf groBe Schwierig- 
keiten stieB, da heifie Schwefelwasser einbrachen. Damit 
wurde die erste Gleisverbindung zwischem Atlantischem 
und Stillem Ozean dem Verkehr iibergeben. Unsere 
nachste Station heiBt El Puente del Inca, die Briicke 
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des Inas, wie die beriihmte von Pan di in Kolumbien eine 
naturliche, welche den Rio Mendoza 26 m hoch iiberdacht. 
Indessen ist sie viel groBer, namlich 50 m lang und gegen 
30 m breit. Ihre Starkę betragt 8 m. Neben dem von 
salzigen Stalaktiten glitzernden Briickenbogen befinden 
sich die noch heute besuchten Inka-Bader. 2700 m 
iiber dem Meere sprudeln aus fiinf Quellen 35 bis 36° heiBe, 
hauptsachlich kalk- und kohlensaurehaltige Wasser, die 
eine starkę Beimischung von Kochsalz und gerin^e ver- 
schiedener anderer Substanzen, wie Glaubersalz, Ma- 
gnesium, Eisen und Silizium, aufweisen.

Der Schienenstrang halt sich fortgesetzt an den 
MendozafluB und macht die starkę siidóstliche 
Biegung mit, welche in der Garganta, der Kehle, des Rio 
Mendoza endigt. In diesem letzten Abschnitte vor seinem 
Austritt in die Ebene gewinnt die Gebirgswelt noch ein- 
mal gewaltige GroBartigkeit. Die unverwitterten Fels- 
massen tiirmen sich zu unendlich vielen Saulen, einen 
wunderbar romantischen Engpafi erzeugend, dessen Sohle 
das FluBbett bildet. Gegen Abend erreichten wir die 
Stadt Mendoza und befanden uns nur noch 750 m iiber dem 
Meere am OstfuB der Kordillere. Wir hatten fiir die 
240 km von Los Andes bis zu diesem ersten bedeutenden 
argentinischen Platze 13 Stunden gebraucht. Friiher, nur 
auf Maultier und Kutsche angewiesen, rechnete man vier 
Reisetage. Aber die Cumbre laBt sich beąuem und ge- 
fahrlos nur wahrend der Sommermonate (Januar—Marz) 
passieren. April und Mai oder Oktober bis Dezember 
vermochten sie wohl noch unternehmende Reiter und die 
wetterharten, gegen die Tiicke dieser Hóhen gewappneten 
Peone der Transandinen Post zu iiberwinden. Von Juni 
bis gegen Ende September jedoch versperrten Lawinen 
und Schneestiirme auch dem Kiihnsten den Pfad. Dann 
erhielten wir in Chile nur noch zweimal monatlich Europa- 
post durch englische Dampfer, welche 35 Tage benótigten. 
Der Gebirgsweg ersparte 10 Tage. Die Bahn wurde chile- 
nischerseits April 1889 in Los Andes begonnen und er- 
reichte vier Jahre spater den Salto del Soldado; damit 
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waren die ersten 27 km bezwungen. Die Argentinier 
hatten sie bereits im Juli 1882 in Angriff genommen und 
wesentlich rascher gefórdert.

Die Kordillere falit im Osten allmahlich ab. Im Hoch- 
sommer erscheint sie vóllig vegetationslos. Ihre Westseite 
ist wilder und romantischer. Baume und Straucher und 
das Heer der niedrigen Gebirgspflanzen Mittelchiles 
klimmen an ihr empor, bis Firn und Eis sie hindern. 
AuBerdem ist sie bedeutend regenreicher. So erlebt der 
Reisende von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang den 
denkbar gewaltigsten Szenenwechsel, aber nicht nur in 
der Natur. Sowie er die Wasserscheide uberschritten hat, 
merkt er, daB ein anderer Geist regiert. Lehm- und Stroh- 
hiitten, die aus Brakenwerk und Barro (Dreck) her- 
gestellten Ranchos und jene aus verrosteten Blechen aus- 
einandergeschlagener Petroleumtarros und Kisten zu- 
sammengeflickten Behausungen verschwinden, Schmucke, 
massive Gebaude, mit glanzendem Wellblech gedeckt, 
oder saubere Zelte begleiten fortan unseren Schienen- 
strang. Wir sind mit Uberschreiten der Pafihóhe in ein 
Staatswesen getreten, wo Reinlichkeit und Ordnung zu 
Hause sind.

1045 km trennen uns noch von der Hauptstadt der 
groBen ostandinen Republik. Wir legen sie in 24 Stunden 
zuriick, Tag und Nacht im Zuge verbringend. Nachdem 
wir die Weinberge Mendozas hinter uns gelassen haben, 
ist es die endlose, monotone Pampa, die wir durch- 
schneiden, und welche sich allgemach in ein riesiges 
Weizenfeld umwandelt. Hin und wieder weidende Rinder 
auf der hochgrasigen Steppe, eine Straufienfarm, dereń 
graubraune Zóglinge neugierig die Kópfe recken, 
schmucke Gehófte aus roten Ziegeln, Schópfrader, die im 
Windę fliegen, nur selten Baumgruppen, das ist das ewige 
Bild. Feiner Sand dringt durch alle Fugen des Wagens; 
in der Nacht begrabt er den Reisenden in seinem Schlaf- 
abteil. Sand und Hitze, aber nicht die trockene chile
nische, sondem die feuchtwarme schwiiler, europaischer 
Sommertage.
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Buenos Aires ist die erste siidamerikanische 
Millionenstadt und besitzt das Geprage einer europaischen 
GroBstadt. Die prachtige Plaża del 25 de Mayo und die 
sich daranschlieBende gleichnamige Avenida kónnten aus 
Paris verpflanzt sein. Die Stadt verdankt ihren enormen 
Aufschwung den vorziiglichen Hafenanlagen, welche ihr 
den Verkehr zugewandt haben. Unmittelbar an der 
Metropole ragt heute der Mastenwald etmpor. Vom 
Wagen der Elektrischen vermag man beinahe direkt den 
Dampfer zu besteigen und benótigt nicht erst eine lang- 
wierige, teure und zuweilen gefahrliche Bootfahrt, wie in 
Valparaiso und allen iibrigen chilenischen Hafen.

Argentinien ist ein wirklich reiches Land, denn das 
Volk ist wohlhabend. Chile besitzt nur eine reiche Regie- 
rung infolge der Exportzólle auf Salpeter. Wenn diese 
Quelle versiegt, droht unserem Freistaat das Verhangnis, 
in die urspriingliche Diirftigkeit zuriickzusinken, denn die 
Pfriinden, welche die kriegerischen Erfolge iiber Bolivien 
und Peru erschlossen, sind im allgemeinen keineswegs 
gewinnwerbend angelegt, sondern von heute auf morgen 
verbraucht, wie es meistens das Los jener Giiter ist, die 
nicht durch fortgesetzte Arbeit errungen und gefestigt 
werden. Dieser niederdriickenden Perspektive sucht man 
durch energische Fórderung der Industrie entgegen- 
zuwirken.

Am 1. April bestieg ich den ,Kap Ortegal' von 
der Hamburg-Siidamerika-Linie. Am zweiten Ostertage 
fuhren wir die Elbę hinauf. Es war ein heller Vor- 
friihlingstag, der seinem Ende zuneigte.
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Athanasius, Kapuzinerpater 87
Austern 59

— -Bankę 59
Autopsie bei den Araukanern 123
Avellano 49, 328

B
Bacalao 54
Bader: Apoąuindo 312; Catillo 

68; Cauąuenes 67; Chillan 69; 
Colina 315; Inka 510; Pani- 
mavida 68; Planchon 206; 
Quinamavida 68; del Toro 454

Bader, See- 408
Babia 8
Bahia de Herradura 433
Bailerin 312
Balcacura 42
Balmaceda, Jose Manuel 290, 299, 

305, 372, 376, 385
Bambus 52, 98, 99, 171

—, Biiite 52
—, Dickichte 52, 171
—, Wichtigkeitals Viehfufter 52

Bananen 325
Bafiados Espinosa, Julio 385 
Baąuedano, Generał 305, 494, 503 
Barbones 417
Barquillero 285
Bana, Eduardo de la 387 
Barretero 445
Barros Arana, Diego 373, 383, 

384
Barros Grez, Daniel 386
Barroso, Vulkan 504
Batuco 505

—, Lagunę von 315
Becas 44
Bello, Andres 189, 363, 386
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Belloto 416
Bergbau 445 f., 450 f.
Bergkrankheit 487
Bergmanner 446
Berro 329
Bestattung bei den Araukanern

124
Bewasserung, kiinstliche 223, 454,

500
Bilbao, Franzisco 385
Biobio, FluB 17, 450
Biologische Beobachtungen und

Merkwiirdigkeiten: Sich mas- 
kierende Krabben 61; Ein- 
siedlerkrebse 62; Schutz- 
farbungen 199; Mimikry 199;
Schaugebilde 200; Kissen er- 
zeugende Pflanzen 211; Pflan- 
zen fressende Eidechsen 214; 
Chabual und Tordo 415; Sym- 
biose zwischen Taschenkrebs 
und Seerose 456

Birnen 328
Bismarck, Cerro 312
Blanco, Jose Miguel 246
Blaltem 339
Blest Gana, Alberto 387, 388

—, Guillermo 386, 389
Boldo 186, 317
Borateras 488
Borate 488
Bordspiele 4, 8
Brea 474
Bremse und Fucłis, Fabel 133
Bremsen 218
Brevas 327
Briten 177
Brombeere 185
Buchen 14, 15, 17, 31, 47, 70, 80,

87, 98, 99, 100, 170, 219
Buenos Aires 512
Buin 178
Bulnes, Gonzalo 385

—, Prasident 149
Butterfrucht s. Palta 23

C
Caballito, jugar a la 252
Caballo del Diablo s. Palote 
Cabello de Anjel 318 
Caco 110
Cachalote 15
Cachanlahua 122
Cachinal, Minen 451, 463 
Cachiyugo 485
Cachocabra 217 
Cae s. Quetru 
Cahuiles 50 
Caicai-vilu 119 
Caipulli 47 
Calabózo 185, 186
Calafates 46
Calbuco, Insel und Ort 158, 160 

—, Kanał von 160 
—, Vulkan 42, 160, 166, 178;
Ausbruch desselben 166

Cal der a 458
—, Daniel 389 

Calera 25, 413 
Caleta Buena 492
Caleu 505
Caliche 477 
Calpichi 474 
Callecalle, Rio 146
Cama de sapo 500
Caman 200 
Camanchaca 482
Camar 489
Caminante 424
Camino del Inca 145
Campamento 479 
Campana 398 
Campanario 27 
Canastero 424
Cancagua 40 
Cancha 477
Canchones 484 
Canelares 99.
Canelo 15, 35, 70, 80, 81, 99, 

170, 171
Canelos (Valdivia) 147
Cangalla 452

33*
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Cafias, Lo, Tragodie von 305
Capachito 38
Caplina, Rio 496, 501
Caracol, Cerro 17, 74
Caracoles, Minen 451
Cardas, Las 443
Cardo 20, 318
Cardon s. Chahual
Cardoncillo 38
Carelmapu 158, 159
Carpinterito 425
Carpintero grandę 101, 425
Caro, Antonio 246
Carrera 124
Carril 2
Cascarillero 191
Casita 240
Catancuras 144
Catapilco 413
Catillo, Bader 68
Catita 425
Caupolican 30, 141
Cauąuenes, Bader 67
Causeo 276
Cavallo del Diablo 429
Cayancha 471
Caven 21, 317
Cazuela 282
Cementerio Jenerał s. Friedhof
Cena 180
Centolla 61
Cepo 222
Cerezos 326
Cernicalo 422
Cerrillos 443
Cerro Azul 207, 208
Cerro Colorado 196, 207
Cerro de Juan Soldado 437
Cerro Pereyra 446
Chinesen 498
Cicirelli, Alejandro 245
Cipreses, Los 195

— del Sur 58, 171
— der Kordillere 70, 196, 219, 
220

Ciruelas 292, 327

Ciruelillo 49
Cisnę 49
Claro, Rio 217
Claveles 291
Cocalan 410
Cochayuyo 63, 329
Codocoipu 98
Coelemu 28
Cofąues 124
Cogomó 48
Cóguil 36, 417
Coicopihue 57
Cóihue 47, 53, 80, 87, 170
Cóipu 50, 421
Coiron 82
Co jon 212, 426
Colęjial 195
Colihuachos 55
Colihuai 192, 317
Colihuales 171
Colihue 52, 98, 171
Colina, Bader 315
Collahuasi 446
Colletia 316, 317
Collipulli 75
Colo 56
Colocolo 118
Comadre 298
Comadreja 421
Comes 61
Comesebo 219
Comida 284
Compadre (Cumpadre) 297
Concepción 17, 72
Conchali 312
Condell, Carlos 470
Condes, Las 312, 320
Condoriaco, Minen 451
Congrio 455
Constitucion 67
Contratista de Gobierno, el 91
Confulmo 31
Conventillo 240
Copen 126
Copiapo 461
Copihue 17, 319
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Coquimbo, Bucht 433
—, Kiiste 437
—, Stadt 434

Coąuitos 409 
Corazones 328
Corcovado 9
Core 110
Corocoro 497 
Coronel 17
Corral 32 
Coronilla 439
Corrajuela 317 
Corridos 181
Corta-corriente 194, 426 
Cortez 278
Coruńa, La 2
Corvina 455
Costra 476
Cousiflo, Matias 29 
Criada 273
Criollos 231
Coyam 219
Coyamlahuen 120
Cucą 49
Cude 109
Cueca, Tanz 263

—, Texte 264
Cuerno de Cabra 217, 485 
Cuervos marinos 32, 426 
Cuesta de Chacabuco 65

— de Zapata 22
— del Melon 413
— de las Cardas 450 

Cuevas, Las 508, 509 
Culen 122, 187, 318 
Culpeu 56
Cultrun 130 
Cumbre 508
Cumpadre 66
Cupolave 123
Cupulhue 109 
Curaca 145
Curanto 45
Curetun 132
Curicó, Kordillere von 186f.

—, Ort 179

Curicó, Provinz 179
Cuniro 410
Cu trał 109

Ch
Chacabuco, Schlacht 509
Chacao 159

—, Kanał von 159
Chacapallani 504
Chacoli 412
Chacra 395
Chadupe 45
Chahual (Chagual) 21, 74, 197, 

415, 507
— und Tordo 415

Chamal 106
Chamico 120
Chamisa 169
Champignon 329
Chanchitos 31
Chafiar 475
Chaiiarcillo 451, 453, 458, 461 
Chapes 45, 60
Chapetón 231
Chapita, jugar a la 252
Chaąulhue 55
Charla 282
Charqui 183, 395
Chaucha 395
Chemamull 125
Chercan 304, 425
Cherimoya 23
Cherruve 117
—, das Marchen von der Toch- 

ter des 134
Cheyes 267
Chicha de manzana 328
— de vino 412

Chicheria oder Chinchel (ordi- 
nare Kneipe) 342

Chilca 318
— (ais Heilpflanze) 122 

Chilco 39
Chile-Arjentina, Viehzuchtgesell-

schaft 176
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Chilene 247; AuBerlichkeits- 
mensch 259; Beurteilung und 
Ubernamen der Fremden 259; 
Bildung, geringe 381; Charak
ter 181, 182, 252, 255, 287; 
Chilenin, Schonheit der 282; 
Diebessucht 255; Dilettantis- 
mus 382; Diinkel 253; Egois- 
mus, skrupelloser 358; Frau 
aus dem Volke 277; Fremden- 
haB 257; Oeselligkeit und Feste 
263; Grausamkeit 255, 345; 
Habgier 89, 255, 493; Haus- 
besitzer 258; Heirat 257; Jente, 
la 247; Kasten 247; Korruption 
262, 465; Leichtglaubigkeit 254; 
Luxus, Hang zum 260; Medio- 
pelo, el 249; Mut, Mangel an 
moralischem 256; Oberflach- 
lichkeit 352, 358; Rachsucht 
342; Reinlichkeit 257, 259; 
Roto, el 251; Schreibfreudigkeit 
380, 383; Selbstbespiegelung 
367; Streitsucht 471; Tracht 
260; Titel und Anreden 262; 
Treue 307; Trunksucht 341; 
Verbrechen, Hang zu schweren 
343.

Chilihueąue s. Lama 
Chilla 56, 410 
Chillan 69
—, Thermen 69
—, Vulkan 69
—, La substancia de 71

Chiloe 39f.; Algen, efibare 63; 
Ancud 39; Bambusen 52; Ebbe- 
strand 61; Familiennamen 45; 
Fische 63; Fischeransiedlungen 
63; Indianische Erinnerungen 
45; Kartoffel 42; Klima 56; 
Kolonien 50; Konzessionen 58; 
Landschaftsbild 48; Mariscos 
59; Ortsnamen 46,49; Pflanzen- 
leben am Pudeto 47; im Ur- 
wald 55; Tepuales 57; Tier- 
leben am Pudeto 49; Urwald 

53; Verwaltung 43; Volksbil- 
dung 44; Zauberer 43; Zypres- 
sen 58

Chilote, Charakter 44, 45
China 251, 278

—, die von Andacollo 448 
Chincól 213, 423, 476 
Chinchilla 435, 484 
Chinchillero 437
Chingana 181
Chingue 421
Chinita 251
Chinos 231 •
—, die von Andacollo 448 

Chińihue 109
Chirapa 106
Chirihue 195
Choclos 329
Chóiąueprun 131
Cholhuas 45, 59
Chonchofi 118
Chorói 101, 425
Choron 109
Choros 45, 59
Chuca 476
Chucao 101
Chucho 422
Chueca 113, 128
-----Tourniere 128

Chullunąuiai, PaB 497
Chufio 110
Chupachupa 318
Chupalla 294
Chupa-poto 416
Chupe-chupe 201
Chupones 46
Chuąuicamata, Minen 452 
Churco 439, 474
Churrete 476

D
Dafa, Generał 503, 504
Damasco 326
Danzantes 448
Darapsky, L. 476, 481, 483, 486
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Darwin, Charles 40, 47, 65, 69, 
168, 181, 314, 332, 397, 445, 
446

Delfin, Federico 457
Denecke, Hans 13, 144
Derrumbe 170
Desagiie 169
Descabezado Chico 207
— Grandę 27, 207

Descorazados 327
Despacho 280
Deutsche, Kopfstarke 176
—, der, in der chilenischen 
Karikatur 392, 393

— Kolonien 31, 76, 146f.
Dichter 386
Dieziocho 295, 454
Dioscorea 399
Diuca 184
Diuca des Nordens 476
Doca 416
Domeyko, Ignacio 363, 390, 445
Don Diego de la Noche 21
Dofia Ana 437
Dormilón 213, 422
Durasnos 184, 292, 320, 326
— al jugo 507

E
Edwards, Familie 403
Ehe bei den Araukanern 111
EheschlieBung 340
Eidechsen 214, 427, 476
— der Hochkordillere 214
—, pflanzenfressende 214

Einwanderung 173
Eisen 452
Elektrische Eniladungen bei Erd- 

beben 353, in der Puna 487
Eląui 449, 453
Eluon 132
Empanada 22
Ende, Oberpfarrer 342
Enten 426
Ercilla, Alonso de 30, 141

—, Ort 75

Erdbeben 349f.
— vom 16. August 1906 350 
—, sonstige 72, 468, 491, 494, 
497

Erdbeeren 325
Errazuriz, Crescente 385
—, Fernando 73

Espejo Varas, Luis 364
Espino 21, 317
—, Carbon de 317

Espinoza, Jan-uario 386
Estera 241
Eucalyptus 320
Evangelische Gemeinde voni Val- 

divia 153
Evangelisten, Felsen 16

F
Fabeln, araukanische 132, 133
Fachschulen 377
Farbung, Schutz- 199
Fardela 426
Fardos 507
Farne 36, 82, 98, 170
Feige 327
Fernando Noronha 6
Feste, allgemeine 219; Dieziocho 

295, 454; Ostem 293; Prozes- 
sionen 296; Totensonntag 298; 
Weihnachten 291

—, araukanisahe 131
—, Familien- 263; Erste Kom- 
munion 297; Santos 263; Ter- 
tulias 273

Feuerland 11
Fichas 252, 482
Fingerhut, roter 49
Fische, des Meeres 63, 64, 455 
—, SiiBwasser- 428

Fischersiedhingen 63
Flachsbau 169
Flamingos 50, 484
Fleisch, Konsum 184
Fliegen 430
Flindt, F. 149
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Flor de Granada 201, 323
— del Soldado 416
— de la Perdiz 101, 319 

Flores, Bartolome 229
—, Insel 10

Fonda 295
Fonk, Dr. Fr. 165
Fontecilla, Bischof 440 
Fosa comun 289, 302 
Franziskaner, Missionsanstalten

87
Fray Jor je, Wald von 444 
FremdenhaB 258
Fresas 326
Freudenmadchen bei den Arau- 

kanern 115
Friedhof, allgemeiner 298 
Friedhofe der Araukaner 125

— der Chilenen 298 
Frontera 71 
Frosche 428 
Friichte 316, 324 
Frutilla (Erdbeere) 325 
Frutillar (Ort) 169 
Frutillero 284, 325
Fuchs, der chilenische 56, 413

—, der, in der Fabel 133 
Futre 260

G
Gaedicke, Fritz 175
Galdames, Luis 240
Galgales .110
Gallinazos 41, 422 
Galio Miguel 461 
Gansillo 212
Garten, der, im Wechsel der

Jahreszeiten 322, 324
Garza 49
Gauklerblume (Mimulus) 186, 

210, 212
Gavilan 422 .
Gaviotas 50

Gay, Claudio 111, 143, 181, 182, 
187, 194, 244, 363, 390, 418, 
446, 455

Geburten 341
Geckos 427
Gedichte, araukanische 136, 138
Gehalter, Universitatsprofessoren 

375; Lyzealprofessoren 276; 
Volksschullehrer 377; Assisten- 
ten 363; Diener 363

Gelehrte, Historiker 384; Philo- 
sophen 385; Natur- und 
Sprachforscher 391

Gemiise 328
Genpin 127
Gerberei 149
Gerbrinden 192
Gevattern 297
Gewitter 333
Gildemeister (Salpeterhaus) 472
Gloria 199
Godoy, Juan 461
Gold 450
Goyenechea de Cousifio, Isidora 

29
Granadilla 416
Grandę, Rio 444
Grasa 183
Grasabrote 184
Grau, Miguel 471
Gringo 259
GroBgrundbesitz 185, 186 
Guacamayo 147
Guaico, El 185
Guampada 43
Guano 467;
Guanofabrikanten 437
Guevara, Tomas 106, 114, 115, 

137, 138, 144
Guevuin s. Avellano
Guindos (Sauerkirschen) 326

—, Los 311, 320
Guitarrón 268
Guiii s. Ufii
Giirtelmaus 421
Gurteltier 421
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H
Haenke, Thaddaus 478
Hahnenkampfe 286
Handel, Kiisten- 489
Hansen, Friedrich 391
Harina tostada 183
Haselniisse 328
Hasen 421
Heilpflanzen 120, 122
Hemipteren 429
Heras, de las, Generał 509
Higos 327
Higuera, La (Gebirge) 437
Higueras 327
Hirsch, Zwerg- 56, 102
Honig, Bienen- 34, 81, 169

Palmen- 409, 410
Horchata 292
Huahna 302, 307
Huahuan 36
Huahuita 302, 307
Huaina Capac 145
Huala 49, 426
Huampu 125
Huanaco s. Lama
Huantajaya, Minen 451
Huafiil 316, 323
Huascar 145
Huaso 180
Huata 396
Huatero 396
Huectwus 117
Hueihuen 42
Huella 48, 81
Huemiil 421
Huesillos 287, 327
Huevil 122
Huilli 438
Huilliches 44, 139
Huillin 50
Huillinco, Kolonie 50
Huińa 102
Huiyuche 117
Hunde, der Araukaner 143

Hunde, Tollwut 338
Hurtado de Mendoza, Garcia 157
Hurtado, Rio 444

1

Ichu 486
Iguana 427
Indianer, Alakaluf 14; Araukaner 

(Mapuches) 87, 103, 104 f.;
Atacamefios 489; „Lehmanner“ 
14; Onas 13; Ureinwohner 
Mittel- und Siidchiles 142

Industrie, Curicó 179; Chillan 69; 
Frontera 75; San Felipe 506; 
Tome 28; Valdivia 148

Inka 140
-----Bade r 510
-----Herrschaft in Chile 144
— -StraBe 145, 489

Inquilinos 221
Insekten, allgemeine Obersicht 

429; Hochkordillere 214; mitt- 
lere Kordillere 198; Salpeter- 
wiiste 476; Urwald (Chiloe) 55

Invasion incasica 145
Iquique 467
—, Seeschlacht 469

Isquierdo, Salvador 315

J
Jagd 421
Jahreszeiten 319 f.
Jaivas 60
Jangagas 7
Jara, Maximo 387
Jarpa, Onofre 246
Jaula, La 190
Jente, La 247
Jentiles 126, 496
Jesuiten, die 162, 164, 361
Jesuitismus und Protestantismus 

162
Jibia 62
Jilguero 423
Jilguero der Kordillere 195, 213
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Johow, Friedrich 391, 409, 415 
Jotabeche s. Vallejos
Jotę 133, 422 ,
Juan Diaz, Hohen von 493 
Julio, ,Pope‘ 441
Juncal 508

K
Kafer 430
Kaerger 454, 486
Kakteenbusch, Vegetation im 438 
Kaktus 23, 415, 438, 444, 472,

485, 489
Kammratten 484
Kanarische Inseln 4
Kaninchen 42, 421
Kanker 432
Kap Froward 15
Kap Ortegal 2
Kap Pilar 15
Kap Verde-Inseln 5
Kaptauben 16
Kapuziner, Missionsanstalten 87
— ais Beschiitzer und Lehrer 
der Indianer 87 f.

Kapuzinerkresse 37, 317, 399, 439 
Karrenfelder 216
Kartoffel, Anbau 42
—, wilde 42, 202 

Kaufmann, der 405 a 
Kindermann, C. 149, 157 
Kindersterblichkeit 337 
Kirchbach, Ernst 245 
Kissen erzeugende Oewachse 211 
Klima 330 f.; Antofagasta 466;

Chiloe 56; Concepción 72; 
Corral 33; Hochkordillere 209, 
220; Iquique 468; Magelhaens- 
straBe 14, 16; Mittelchile (San
tiago) 330; Puerto Montt 407; 
Puna 486; Punta Arenas 14; 
Salpeterwiiste 482; Tacna 500; 
Valdivia 147; Valparaiso 407; 
Wiiste 482

Knoche 486, 487

Kochsalz 488
Koebel 179
Kohle 28
Kohlengruben 28, 29 
Kolbenrohr 21, 423 
Kolibri 55, 320, 424
Kolonien, auf Chiloe 50; in der 

Frontera 75; Oriindung der 
deutschen K. in der Provinz 
Valdivia 149f. und Llanquihue 
163

Kolonisation, MiBgriffe 63, 175; 
a la Chilena 459; Vergleich mit 
Argentinien 173

Kondor 421
Konfessioneller Hader 162 f.
Konfessionelle Riicksichten bei 

der Kolonisierung 163
Konquista 140 
Kontraktprofessor 368, 376 
Kordillere Mittelchiles 186;

Hirten 216; Klima der Hoch- 
ebene 209, 220; Landschaft 
196; Pflanzenleben: Vorkordil- 
lere 186, Wald 192, Busch 200, 
Mattenflora naihe der Schnee- 
grenze 210, Kissen erzeugende 
Pflanzen 211, Zypressenwald 
220; Tierleben: Vorkordillere 
187, mittlere Kordillere 193, 
198, Hochkordillere 212; Ver- 
proviantierung 183

Kordillere Nordchiles 484; Pflan
zenleben 484; Salares 488; 
Tierleben 484

w Kordillere Siidchiles 97, 170;
Araukarienwalder 99; Blumen- 
flor nahe der Schneegrenze 99, 
173; VillaricapaB 97; Coli- 
huales 171; Quilantos 171; 
Wald und Busch 74, 170

Kordillere von Curicó, Reise in 
die 178 f.

Korso 282
Krahenbeere 16
Krankheiten 336
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Krebse 59
—, sich maskierende 61
—, Einsiedler- 62 

Krebse-FluB 431 
Kreuzschwestern 87 
Kriminalitat 342 f.
Kulturkampf 162
Kultusfreiheit, nicht Paritat 159
Kiinste, schone, Malerei und

Skulptur 245; Poesie 386 
Kunz, Hugo 290, 306, 381 
Kupfer 446, 451 
Kiirbis 329
Kiiste, Wechsel im Aufbau 462

L
Lachs 428
Lacu 112
Lacutun 112
Lago del Inca 508
Lahui 110
Lama 130, 143, 484, 490
Lampa 315 
Lanalhuesee 31 
Lanco 120
Landkonzessionen 174
Landschaf tsbilder: Aconcaguałal 

25; Arica, Strand von 495; 
Calbuco, Kanał von 160; 
Chiloe 48; Corral 32; Feuer- 
land 11; Friihling auf Chiloe 
57, bei Concepción 17, 74, in 
Mittelchile 319, 321; Kordillere 
196; LandstraBe Mittelchiles 
185; Langstal 65; Magelhaens- 
straBe 15; Rio de Janeiro 8; 
Salpeterwiiste 473; San An
tonio 5; Santiago und Val- 
paraiso, zwischen 21 f., 25; 
Tenotal (Kordillere) 193; Val- 
divia 152

Landstadte 25
LandstraBe 185
Landwert 174 
Landwirtschaft 221 f.
Langstal 65

Lapas 45
Laque 396
Larguicola 424
Lastarria, Victorino Jose 385
Latrodectes 432
Laucha 396
Laurel 81
Laus 43
Lautaro, Indianerhauptling 30,

141
Laval, Ramon 255, 272, 273, 294
Lavquenches 139
Lazcano, Agustin, Fernando und

Prudencio 188
Lebu 30
Lechero 460
Lehmanner 14
Leixoes 3
Lenghado 455
Lenz, Rudolf 132, 138, 144, 391
Levó 122
Liceos 372; Frequenz 372; Lehr- 

plan 374; Professoren 372
Lieder, Volks- 265f.
—, Balladen 268
—, Cuecatexte 264
—, Fiinf- und Zehnzeiler 271
—, Kinder- 272
—, der Maiandacht 294
—, Remolienda 272

Lilio, Eusebio 18, 386
Limache 25, 400
Limari, Rio 444
Limonen 328
Lingue 192
Lira, Pedro 246
Lirios 322

—, Los (Ort) 66
Lisa 455
Lisperguer, Pedro 229
Lissabon 3
Litre 191, 317
Liuto 110
Lobeck, Justus Florian 363
Locos 45
Locro 110, 128
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Lóica 187, 423
Loncoquillquil 139
Longavi 68
Lontue Rio 68
López (Dominikanermonch) 362 
Lorbeerbaume 36
Loros 193, 219, 425 
Lota, Park 29

—, Kohlengruben 29 
Luan s. Huanaco 
Luche 329 
Lucuma 23, 327 
Luftspiegelung 483 
Lulo 452
Luma 35, 170
Lumakafer 431
Lyzeen s. Liceos
Llahueń 122
Llaima 85
Llallai 397
Llancafies 120
Llanquihue, Lago de s. Lanqui- 

hueseef.
Llanquihuesee 168, 169
—, Kolonien um denselben 168, 

169
Llareta 485
Llaupangue 38
Llullaiyaco 489

M
Mach! 119
Machitun 120
Macul 315
Mądre de la Culebra 431
Madrina 297
MagelhaensstraBe 11 f.
—, Besitzergreifung durch Chile

11
—, Indianer 13
—, Klima 14, 16
—, Landschaft 15

Mahlzeiten 282, 284 
Maiandachten 294 
Maillico 211
Maipo, Rio 313

Maipotal 313
Mais, Reis, Hulsenfriichte, Kon- 

sum 184
Maiten 16, 98, 192
Maitenes, Los 199
Malón 111
Malsch, Albert 1, 273, 279, 293
Maluon 123
Malleco, FluB 75
—, Viadukt 75

Mailu 122
Mapocho, Rio 314, 315, 316
Mapu 117
Mapuches s. Araukaner
Maqui 70, 187
Manao 159
Mancera 146
Mandeln 328
Mangeve 115
Mango (Hafer) 143
Manquehue 505
Manta 260
Manzanales 328
Mafiiu (Podocarpus) 31, 35
Mafiiu (Saxegothea) 54, 98, 171
Maravilla 200, 318, 322
Marabini, Pater 14
Marchen, araukanische 132, 134
Marder 56
Margamarga 450
Marina, die Oeliebte von H. Cor- 

tez 278
Maripozón 429
Mariscos 421
Marmolejo 27
Martin, Karl 105, 144, 161, 163, 

165, 166, 169, 172, 176, 226, 
336, 422, 499

Matapiojo 430
Matę, Yerba 279
Matecito 279
Matta, Guillermo 387
Manie, Rio 68
Medalika 37
Medina, Toribio 385
Mediopelo, el 249
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Meiggs, Henry 24, 420
Melipilla 314
Melonen 325
Melosa 122
Menibrillo, dulce de 327
Mendoza, Rio 510

—, Stadt 510
Meficue 109
Meones 62
Mercedario 408
Mes de la Cruz s. Maiandachten
Mestizen 231
Metrun 48
Meulen 118
Michay 46, 316
Middendorf 342
Miel de Palma s. Palmenhonig 
Miesmuscheln 45, 59
Milcados 42
Mineros 446

—, Tracht 446
Minetue, Rio 97 
Mmemines 46 
Mira Mar 408
Mispel s. Nispero
Missionsanstalten, katholische 87; 

protestantische 87
iMittelschulwesen 372
Mocetón 132
Mocha, Insel 126
Moesta, R. W. 363
Molina, Ignacio 362, 390
Molinero 213
Molle 399
Monazitsand 8
Mondregenbogen 7
Monjita 201
Mont-Calm 183
Monte tupido 53
Montevideo 10
Montt, Manuel 161, 305
Montt, Pedro 262
Mora, Joaąuin de 363
Mordę 344
Moreno, Jose Antonio 463 
Morro (Arica) 493

Morro Moreno 464
Moscardón 55
Most 412
Mote 110, 287
Mudai 116
Muermo 34, 53
Murtillo s, Ugni
Muscheltiere, Meeres- 45, 59, 160, 

456
Museo Nacional 244
Musik, araukanische 130 
Myrtenbaume 35, 98 
Mythologie der Araukaner 117

N
Nasenfrosch 428
Nahuelvutakordillere 30
Nalcas 48
Namen, Familien-, indianische 45 

—, Orts-, indianische 45, 49
Naranjas 325
Nationalfest 295
Nationalhymne 18
Natri 318
Neger, F. W. 98, 99
Negreiros 478
Negro, Rio 204
Neu-Braunau 169
Nevazón 217
Ngeicurehuen 132
Ngillatun 127
Ngunemapun 118
Nichos 300
Nisperas 327
Nispero 320
Nogal 81
Nolanaceen 439
Nos 315
Nuco 422
Nuńez, Abelardo 272
Nunoa 310, 315

Ń
Ńadis 172
Ńanque 422
Ńihuin 132
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Flirre 70, 97, 100, 171
Ńocha 143
Nua s. Mangeve

O
Oasen, Arica 493; Pica 484;

Tacna 496
Ocoa 410
Ochsenius, Karl 129, 141, 165, 

227, . 261, 343, 450, 480
Oficina, Salpeter- 472, 481
O’Higgins, Ambrosio 158

—, Bernardo 69, 236, 314
Ojotas 106
Oka 487
Olinda 7
Oiivares, Miguel de 362
Olivillo s. Tique
Onas 13
Orchideen 416, 419
Oreganillo 200
Oreja del Zorro 4-40
Orejones 327
Organita del Cerro 321
Orón 109
Oroyabahn 420
Orrego Luco, Luis 240
Ortiga brava 37
Orurobahn 465
Osorno, Ort 157, 451
—, Vulkan 42, 161, 168, 170

Ossa, Quinta 310
Ostern 293
Osterreich-Ungarn, Kopfstarke

176
Ostión 456
Osfrero 49
Ovalle 444
Ovalle, Olegario 414

P
Pabellon de Pica 467
Paco 342
Padrino 297

Pajarito 313, 321, 439
Pajaro-nino 50, 426
Palhuen 316
Palin 132
Palmas Las (Palmenhazienda) 410
Palnie, Oreodoxa oleracea, Rio 

de Janeiro 10
—, chilenische 409

Palmenhaziendas 410
Palmenhonig 409, 410
Pało aniarillo 203
Palo-mato 418
Palomilla 252
Palosanto s. Tenin
Palote 199, 429
Palqui 122, 187, 318
—, Cura 277

Palta 23
Palladores 181
Pallas 181
Pampa, argentinische 511

— liegrón 156
—, Salpeter- 472
— del Tamarugal 472

Pampino 478, 482
Pan de Azucar, Station 443

— de huevos 66
Pancora 431
Pangi 102
Pangue 48, 70, 99, 171, 218 
Panimavida, Bader 68 
Pantoflelbluinen 37, 100, 186, 201,

210, 312, 321, 416
Pa nul 461
Papageien 101, 193, 425
Pappel 185, 324
Parafiave 461
Parque Cousifio 309

— Forestal 310
— de Lota 29

Parqui s. Palqui
Parrinas 484
Parrón 22
Pascua de Navidad s. Weih- 

nachten
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Passarol 5
Patagua 399
Patios der Friedhofe 301
Patito-jergón 212
Patolile 49
Patranca 50
Paz Soldau 499
Pazifischer Krieg 464, 470, 494,

503
Pedro II. 10

— IV. 4
Pehuen s. Araukarie
Pehuenches 138
Peine 489
Pejerei 63, 428
Pellcano, Fiesta del 399
Pelo vivo 432
Pełń 55, 57, 81
Pelucones 388
Pellin 219
Pellinal 219
Pencas 20, 323
Penco 74
Pensionare, Staats- 78
Pefiaflor 314
Pequen 422
Perdiz del mar s. Zarapito
— de la Cordillera s. Cojón

Peregrinas 323
Perez Rosales, PaB 172
------- , Vicente 154, 160, 161, 385

Pietripatas 428
Pernambuco 7
Pescada 455
Petaąuito 213
Peteróa, Vulkan 2701,
Peuco 422
Peumo 192
Pferde 226
Pfirsich s. Durazno
Pfirsichblute 320
Pflanzenleben s. Vegetationsbilder
Pflanzen we! t, Gesamtubersicht 417
Philippi, R. A. 244, 363, 390 
Pica, Oase 484
Picaflor 424

Picos 45, 60
Picunches 139, 142
Pichi 200
Pichoa 122
Pichuante 199
Pidull 108
Piedras agujereadas 144
Pije 260
Pilz, genieBbarer 74,110, 329,410
Pillan 117
Pillmatun 132
Pillu 101
Pimientos 454
Pinales 30, 100
Piiicopinco (Pingo-Pingo) 122,

485
Pino s. Mafiiu
Pifiol 81, 98
Pińones 101, 110, 328
Pipiolos 388
Piquero 462
Pircum 122
Pirihuin 56’
Pirąue 209

—, Station 312
Pisagua 491
Pissis, Amado 207, 363
Pitigiie 410, 425
Pito 425 1
Pitra 81, 170
Pitrufąuen 78
Piures 60
Pizarro Francisco 147, 389
Placilla 407
Plagemann 480
Planchado 57, 170
Planchon, Bader 206
—, Gletscher 205
—, PaB 203

Platanos 325
Plaża mayor 231
Plaża, Nicanor 246
Plomo, Cerro 27, 312
Póhlmann, Robert 168, 208, 485
Poeppig 261
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Poesie, araukanische 132
—, chilenische 264f., 292, 293, 
294, 308, 3881.

Ponche 263
Poncho 106, 180
Pontro 109
Porrotos 221, 284
Portillo, El 508
Potrillo 273, 294
Prahue 108
Prał, Arturo 469
Prat-Denkmal in Valparaiso 402
Presse 391
Prieto, Joaąuin 385, 388
Priscos 292, 327
Professoren, kontrahierte 363, 

376; der Liceos 372; der Uni- 
versitat 365

Prozessionen 296
Prunkotter 428
Pucón 97
Puahacai 17
Puchero 284 ,
Pudeto, Estuario 46

—, Schlaoht am 47
Pudu 56, 102
Puente del Diablo 313
Puente del Inca 509
Puerto de Hambre 12
Puerto Montt 160
Puerto Octai 169
Puerto Varas 168
Pulcu 116
Pulperia 481
Pulpero • 481
Puna 102, 486
Punilla, La 215
Punta Arenas 12
Punta de Lobos 467
Punta Pichaló 467
Puntiagudo 42, 160, 170
Purutun 139
Putu 451
Puvilca 119
Puya s. Chahual

Q
Quallen 467
Quechuas 395
Quelineja 36, 55
Queltehue 102, 130, 408
Quellaype s. Calbuco (Vulkan)
Quena 501
Quefies, Los 188
Quefioa 486
Quetropillan 85
Quetru 49
Queule 74
Quila 52
—, Bliite 53

Quilanto 53, 171
Quilpue 25, 400
Quillai 191, 317
Quillota 23, 25, 397
Quinamavida, Bader 68
Quinchamali 122
Qutnoa 143, 486
Quinta Normal 244, 309
Quintral 21, 25, 70, 323, 438, 

507
Quique 56, 410
Quirihue 28
Quirquincho 421
Quisco 21, 415, 438
Quitralpillan 85
Quitten 327

R
Radieschen 329
Radinstrauch 48
Ralral 81
Ramal 22
Rana, la 428
Rancagua 178
—, Schlacht 509

Ranita 428
Ratonera 48
Raubanfalle 343
Rauli 70, 97
Raya 456
Rebhuhnblume 16, 101, 319
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Rebhiihner 426
— der Kordillere 212

Recabarren, Manuel 76
Recife 7
Reiher 49, 101
Religion der Araukaner 117, 126 
Relvun 122
Remates 287
Remolienda 263, 272
Renca 312, 315
Rengo 178
Renilla 197
Rennen 286
Reptilien, allgemeiner Uberblick 

426; der Hoahkordillere 214
Repu 81
Rere s. Carpintero grandę
Retama 200
Retamal 200
Rettiche 329
Revolutionen und Revolten: 22. 

Okt. 1905 288; das Blutbad 
von Lo Cafias, 19. u. 20. Aug. 
1891 305; Saqueo von San
tiago, 28. u. 29. August 1891 
289

Rhinoderma 428
Riesco, Jerman 175
Rilul, PaB 97
Rindvieh 225
Rio Bueno, FluB 156

—, Ort 156
Rio de Janeiro 8
Rivadavia 454
Rivera, Jose Manuel 387
Robalo 63
Robie 17, 70, 74, 80, 219, 319
Rodalan 201
Rodeo 234
Rodriguez, Luis Martiniano 43

—, Manuel 389
Rojas, Lo 399
Romanze, araukanische 138
Rotneral 185
Rosales, Pater 97
Róto, el 142, 251

Burger, Acht Lehr- und Wanderjahre ii

Rozas, Juan Martinez de 72 
Ruca, Hiitte der Araukaner 108 
Runrun 195
Rupanco, V iehzuchtgesellschaft 176

S
Saavedra Cornelius 75
Saca 10
Salar de Atacama 489
Salar grandę 488
Salares 488
Salpeter 463, 472 f.; Arbeiter 

478; Aufbereitung 477; Ent- 
deckung 478; Entstehung 480; 
Felder 473; Lagerung 476; 
Obcina 472, 481; Produktion 
478; Verschiebung der Pro
duktion von Nord nach Siid 
463; Streiks 479; Zoll 478

Salpeterhafen 489
Salpeterproyinzen, wirtschaft- 

liche Bedeutung 488
Salpicón 263
Salteo 343
Salto, El 408
Salto del Soldado 507
San Antonio 5
San Bernardo 314
San Felipe 506
San Fernando 178
San Francisco de Limache 400
San Isidro 398
San Jose, Salpeterwerk 273
-, Vulkan 27, 314
— de Maipo 313

San Martin, Generał 69, 315 
San Pedro de Atacama 489 
San Rafael, Minen 202
San Rosendo 71
San Vicente 72
San Vincent 5
Santa Ines 315
Santa Lucia, Cerro 310
Santa Maria (Prasident) 299, 

385
Chile. 34
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St. Pauls Rock 6
Sand las 325
Sanfuentes, Salvador 386
Santiago 228 f.; Acequias 237; 

Alameda 235; Anlage 231, 
237; Bauart 233; Bevdlkerung 
247; Budget 243; Gasi ta 240; 
Conventillo 239; Feste 263; 
Friedhof, allgemeiner 298; 
Futre, Pije, Siutico 260; Ge- 
schafte 283; Griinder und 
Griindung 229; Haus, das alte 
232; Korso 261; Kunstsamm- 
lung 245; Lagę 228; Muni- 
zipalitat 243; Museo Nacional 
244; Plaża de Armas 235, 
283; Quinta Normal 244; Re- 
volten 288; Silhouette 242; 
StraBenleben 280; Theater 285; 
Vergniigungen 285; Zoologi- 
scher und Botanischer Garten 
246

Saqueo 289
Sardina 455
Saucellorón 21, 320
Saugeiiere, allgemeiner Uber- 

blick 421; Chiloe 56; Chin- 
chilla, die 435; Kordillere der 
Salpeterwiisten 484; Kordillere 
von Villarica 102

Sazie, Lorenzo 263 
Schaugebilde 200 
Schiffahrt, Kiisten- 26 
Schlangen 426, 428 
Schmettęrlinge 429
Schmuck, Silber-, der Araukaner 

107
Schneegrenze 204
Schnorr von Carolsfeld 245
Schule, deutsche, in Valdivia 152 
Schweinezucht 62
Schweiz, chilenische 170 
Schweizer, Kopfstarkę 176 
Seehunde 495
Seeraben s. Cuervos marinos 
Seerosen 456

Seerose und Krabbe 456
Seesterne 61

— ais Austernfeinde 59
Seneuil, Courcelle 363
Serena, La 440, 441
Siegfried, Kapuzinerpater 89
Sietecolor 422
Silber 446, 451
—, seine Entdeckung 461

Silberschmiedekunst der Arau- 
kaner 107, 129

Siutico 260
Skorpion 476
Smith, Antonio 246
Socaire 489
Soffia, Antonio 386
Soldalillo 416
Somerscales 246
Soncor 489
Sorema 439
Soroche 487
Sotaqui 447
Sotomayor Valdes, Ramon 385
SpieBhirsch 421
Spinnen 432
Sprache der Araukaner 135

— der Chilenen 393
— des Huaso 271, 395

Stadt und Land 340
Stadtebilder: Ancud 39; Anto

fagasta 465; Iquique 468; 
Landstadt 25; Osorno 157; 
Puerto Montt 160; San Felipe 
504; Santiago 231; Serena 
441; Tacna 497; Temuco 76; 
Valdivia 147; Valparaiso 401 

Stamme der Araukaner 138 
Stange, Paul 207, 208 
Stechginster 48
Steffen, Hans 172, 391
Sterblichkeit 337 f., 341
—, der Kinder 337, 341

Streiks 479
Studentem 370
Suarez, Ines de 230
Substancia de Chillan 71



531

T
Tabaco del Diablo 38
Tabano 218
Tacas 45, 59
Tacna, Provinz 492

—, Stadt 497
—, Schlacht 503
— und Arica, die ,question‘ 
von 492

Taconao 489
Tacora 504

—, Pafi 497
Tagua 212
Tai ta 396
Talaje 195
Talca 67

—, Provinz 68
Talcahuano 28, 72
Taltal 463
Tamar ugo 474
Tamaya, Kupferminen 445
Tanda 285
Tango, Cerro de 314
Tanze, araukaniscihe 130

—, chilenische 263
Tapaculo 194, 424
Taquero 241
Taratos 5
TausendfiiBler 432
Tayu 98
Tecophillaea 399
Techado 170
Teja, Insel 150
Temblor 351
Temu 76
Temuco 76
Tenca 187, 423
Tenglo, Insel 161
Teniente, El, Minen 452
Tenfu 54, 81
Teno, Rio 186

—, Tal 186f.
Tepu 57
Tepuales 57
Terral 468

Terremoto 350
Tertulia, eine 273 
Theater 285
Thihue 36, 81 
Tliilco s. Chilco 
Thula s. Cisnę 
Tiaca 74, «1 
Tiburoń 456
Tierleben: Arica, Strand 495; 

Chiloe, am Pudeto 49; an 
Kiisfe und Strand 59, 61; im 
Urwald 55; Chile, Gesamtbild 
420; Chinchilla 435; Coquim- 
bo, Strand 455; Kordillere, 
Hochkordillere 212Ł, 484, mitt- 
lere Kordillere 95, 200, In- 
sekten 200, Vorkordillere 187; 
Palmenhacienda 410; Puna 
486; Villarica 101; Wiiste 475 

Tierwelti, Gesamtubersicht 420 
tierra de riego 223

— — ruto 223
Tillandsia 417 
Tiltil 315, 505
Tintenfische 62

— ais Diinger 62 
Tique 54, 203 
Titel 262 
Tiuque 422

— der Kordillere 213, 476 
Todesstrafe 348
Todos los Santos, See 170 
Toto 452
Tollwut der Hunde 338
Tolten 79
Tome 28
Tonada 181, 265, 266 
Tontito 422
Topatopa 38
Topferei, araukanische 129 
Toqui 139
Torcaza 101, 426 
Tordo 195, 424

— und Chaihual 415
Toro, Bańos del 454 
Torpeadura 189

34*
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Tortillas 284
Tortillero 284
Tortola 219

— comun 426
Tortólita 426

— cuyana 194
Totora s. Kolbenrohr
Trancura, Rio 97
Traro 133, 422

— und Jotę, Fabel 133 
Trauben 325
Treguil 130 
Treguilprun 130 
Tren-Tren 119 
Tres Puntas 451, 489 
Trevii 316 
Tricagiies 193 
Trican 55 
trigo candeal 224 
Trile 424 
Trilla 223 
Tronadór 160, 170 
Trontron 109 
Trucha 428 
Trurnag 149, 156 
Trutruca 130 
Tschudi 490 
Tuco-Tuco 14 
Tunas 22, 327 . 
Tupa (ais Arzneipflanze) 122
— s. Tabaco del Diablo

Tupać Yupanąui 145 
Tupungatito 27
Tupungato 27, 314 
Turbantes 448
Turco 194, 219

U

Uchusuma, Rio 497
Ulmen, Oberhaupt der Arau

kaner 132
Ulmo s. Muermo
Ulpo 183
Union, La 155

Universitaten 364, 378
Unterrichtswesen 360; Anfange 

360; Bezahlung der Lehrkralte 
375; Fachschulen 377; Fakul- 
taien der Universitat 363, 367; 
Oeistliche Schulen 378; Griin- 
dung der Staatsschulen 362; 
Mittelsćhulen 372; Professoren, 
Kontrakt- 376, Mittelschul-
372, Universitats- 365; Profes- 
sorenlogik 366; Seminare 377; 
Studenten und Studentenleben 
370; Studien (Mittelschule)
373, (Universitat) 368, (Volks- 
schule) 375; Un-iversitat, Staats- 
363; Wissenschaftliche Betati- 
gung 381, 384; Volksschule 375

Ufii 34, 110
Urrutia, Basilio 142 
Uspallata-Pafi 509

V
Valderama 181
Valdivia, Pedro de 72, 141, 151, 

229, 230, 442, 450
—, Stadt 147f.; Anwandter, Car- 
los 151, 152; Arbeiterstand 
154; Bauart 147; Deutsche Ar- 
beit 154; Deutsch-Valdivianer 
153; Evangelische Gemeinde 
153; Futa, Rio 152; Griindung 
der Deutschen Kolonie 149; In- 
dustrie 145; Klima 147; Land- 
schaft 152; Schulen 152.

—, Rio 156
Valdiviano 184
Valparaiso 400; ais Badeort 404; 

Eindruck, erster 400; Ge- 
schichte 406; Handel 405; 
Klima 407; Panorama 401; 
Prat-Denkmal 402; StraBen 
403; Verwahrlosung 400

Valle Hermoso, PaB 509 
Yallejos, Joaąuin 386, 387, 475 
Vaquero 224
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Varas, Antonio 161 
Vasco da Gama 3 
Vegas, Las 506 
Vegetationsbilder: Chile, Gesamt- 

samtbild 419. Mitfelchile, 
Busch bei Santiago 316, im 
Wechsel der Jahreszeiten 319, 
zwischen Santiago und Val- 
paraiso 20, in den Palmen- 
waldern 410, an der Kiiste (bei 
Zapallar) 415, 416, in der Vor- 
kordillere 188, in der Cordillera 
de los Andes (an der Baum- 
grenze) 202; Wald der Kiisten- 
kordillere 414, der Cordillera 
de los Andes 190, 219; Matten 
nahe der Schneegrenze in der 
Cordillera de los Andes 210. 
Nordchile, Kakteenbusch, Friih- 
ling im 438; Salpeterwiiste 474; 
Hochkordillere (Puna) 484f.; 
Oase (Tacna) 499. Siidchile, 
Thermen von Chillan 70; Chi
loe: Tepuales 57, Urwald 53, 
Waldrand am Pudeto 48; Val- 
divia: Wald und Waldrand bei 
Corral 32; Villarica (Frontera): 
Wald und Weide zwischen 
Villarica und Pitrufąuen 80, 
Wald und Wiese zwischen Vil- 
larica und der argentinischen 
Grenze 97, Araukarienwalder 
99; Alerzales 165; Schweiz, 
chilenische (Llanąuihue): Wal- 
der 170, Bambusdickichte 171, 
Blutenkranz an der Schnee
grenze 99, 172, Busch der 
Ebenen (Ńadis) 172, Maegel- 
haensstraBe 16, Algenwalder 
63

Velorio del anjelito 308 
Venado s. Pudu
Vendimia 413
Venusmuscheln 45
Veranito de San Juan 319

Verbrechen 342; Aburteilung 347; 
Kriminalitat in den verschie- 
denen Zonen 349; Mordę 344; 
Schutz der Verbrecher durch 
die Bevólkerung 347; Speziali- 
sierung 343; Statistisches 347; 
Todesstrafe 348; Zuchthaus, 
Revolten im 348

Verdurero 280
Vergara, Cuesta de 203
—, Rio 202

Vergniigungen 285
Verlagsverhaltnisse 391
Victoria 75

—, Bezirk 315
— (bei Bahia) 8

Vicufia s. Elqui
—, Claudio 290, 291 
------- , Grabmal des 299
— Cifuentes, Julio 268, 308
— Mackenna, Benjamin 384 

Viehzucht 225
Vigo 2
Vilca 499
Villa Alegre 185
— alemana 400

Villarica, Ort 821.
—, das alte 85
—, Zerstórung 86
—, Pali 97
—, Mission der bayrischen Ka- 

puziner 87
—, See 84

Vulkan 84
Vifia del Mar 408
Vifiani, Quebrada 499
Virazon 468
Virjen, la, de Andacollo 448 
Viruela s. Blattern
Viscacha 484
Visnaga 318
Vochi-Vochi 36
Vógel: allgemeine Ubersicht, 421; 

Chiloe 49, 55; Kordillere.
Hochebenen 212, Vorkordillere 
187, Wald und Buschregion
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d. K. 193; Puna 484, 486;
Salpeterwiiste 476; Villarica 
101

Vóighe s. Canelo
Volksbewęgung 340 
Volkscharakter 252f.
Volksleben 287
Volksschulen 375, 379
Voqui 36, 82, 108

W
Waffen der Araukaner 139
Wald, Aufforstung 420
Wale 8, 16, 32
Walfisch, versteinerter 440
Walker Martinez, Carlos 305, 

385, 388
Walniisse 328
Wasserrecht 454, 500
Weberei, araukanische 129
Wein 411
Weinbau 411
Weinernte 413
Weinsorten 412
Westenhoffer 336
Wildkatzen 53, 56
Williams, Juan 12
Windę 335
Wollmaus 435
Wunibald, Kapuzinerfrater 87 
Wiirmer 432
Wiiste, Canchones 484; Decke

473; Grundwasser 484; Klima
482; Landschaftsbild 473, 476;

Luftspiegelung 483; Pflanzen- 
leben 474, 484; Salpeterindu- 
strie 476; Tierwelt 476, 485.

— von Tarapaca 472

Y
Yate 160
Yerba, la s. Matę
Yerbas locas 317
Yuncal, Berg 27

Z
Zapallar 413
Zapallo 184, 280, 328
Zarapito 49
Zarzamora 185
Zarzuela 285
Zauberer, chilotische 44 
Zaubererschulen 255
Zeder s. Zypresse
Zeitungswesen u. -lesen 391, 392
Ziegenzucht 225, 435
Zierpflanzen 322, 324
Zikaden 429
Zirkus 286
Zopaipillas 184
Zorra grandę s. Culpeu

— peąuefia s. Chilla
Zorzal 423
— mero 213

Zucker, Konsum 184
Zuckerapfel 23
Zypressen 58, 70, 196, 219
—, der Kordillere 196, 219

Dmck der Otto Hendel-Oesellschaft m. b. H. in Halle a. d. S.







Verf. phot. Die Bai von Ancud.
Vorne Tiques (Aextoxicum punctatum), im Hintergrunde Ancud.



Chilotisdie Landsdiaft.
Im Yordergrunde roter Fingerhut und Ratonera (Hierocfrfoa utricu(ata).

Verf. phot.



Verf. phor. Der Maniu (Saxegotfiea conspicua).
Aus dem Urwald Chiloes.

3



Verf. phot.

4

Cóihues (Nothofagus dom6eyO- 
Waldrand am Pudeto.



Verf. phot. Webende Chilotin.



Hermann phot. Pehuenes (Araucaria i>n6ricata).

6



Verf. phot. See und Yulkan Yillarica.



Verf. phor. Anwesen junger Kolonisten im Walde bei Yillarica.



Spencer phot.

Caupolican mit der krummen Keufe.
Standbild im Park von Lota.

9



Hermann phot. Eine Mapudie-Familie.
<Die Frau mit reichem Silbersdimuck.>

10



Hermann phot. Auf dem Friedhof der Mapudies.

11



Verf. phot. Valdivia.
Am Rio Calle-Calle. Die Anwandtersche Brauerei. <Blick auf die Insel Teja.>



Verf. phot. La llnion.
An der Plaża (Kirdie und Polizei).



Verf. phot Puerto Montt.
Bfick in die Calle Varas. <Links der Gipfel des Yuikans Calbtico.)



Yerf. phot. Deutsdies Kolonistenidyll auf der Insel Tenglo bei Puerto Montt.



Vcrf. phot. Der Maiten CMaytenus boarial.
Aus der Kordillere von Curicó.

16



Im Tal des Teno.
Im Hintergrunde der Cerro Colorado. Aus der Kordillere von Curicó.

Verf. phot.



Der Planchon-Gletsdier.
Aus der Kordillere von Curicó.

Verf. phot.



Stirnmorane des Plandion-Gletschers. 
Aus der Kordillere von Curicó.

Verf. phot.



Der Vulkan Peteroa.
<In der Mitte ein Gletsdiertor.) Aus der Kordillere von Curicó.

Verf. phot.



Im Tal des Rio Claro.
Blid; durdi Zypressen auf den Plandion. Aus der Kordillere von Curicó.

Verf. phot.



Verf. phot. Karrenfelder im Cajon Punilla.
Aus der Kordillere von Curicó.



Verf. phot. Die Zypresse der Korditlere (Ltóocedrus cfńfensis}.
Aus der Kordidere von Curicó.

23



Spencer phot. Versammlung von Huasos zum Rodeo. 
Aus einer Hazienda Mitteldiiles.



John Stiick phot. Comida im Freien am Mapodio.
Aus Santiago.



Verf. phot. nach einem bunten Bilderbogen. La Cueca.
Die Fonda am 18. September.
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Verf. phot. Dorfschule von Zapallar.
Kinder der Inguilinos.



Verf. phot. Zapattar, eine Yiflenkolonie am Meere.



Verf. phot. Chahual (Puya coarctataj
und Quisco CCereus cftilensis).
Strandyegetation bei Zapallar.

29



Verf. phot. Quiscos (Cereus coęuimbanus).
Am Boden Babia ambrosioides und Hefiotropium stenopbyfbum. Friihlingslandsdiaft bei Coąuimbo.



Verf. phot. Ovalle, eine Landstadt Mitteldiiles.



Verf. phot. Ein malerisdier Winkel in Ovalle.
Vorfeststimmung zum Dieziodio.



UJ UJ

Verf. phot. In der Salpeterwiiste Tarapaca.
Die nach Salpeter umgebrochene Umgebung der Oficina San Jose.



Verf. phot. Pisagua, der nórdiidiste Salpeterhafen.



Verf. phot. Ein Blidi auf die Oasenstadt Tacna.
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