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Die Nillander und deren Pflanzeii-

bekleidung.

Vorlrag, gehalten in der Sitzung der It. k. geographi-

schen Gesellschaft zn Wien am 5. Mai d. J.

von Theodor Kotschy.

Kein Strom fesselt unsere Aufmerksamkeit

in neucrcr Zeit mein*; als der gesegnele Nil.

Seine Ufor orstrecken sioh in boinahe gerader
4

Richtung aus dem unerforschten Siiden nach

Norden^ durch verschiedene Climate und noch

uncrkanntc Florengebiete, bis in dvm still-

Wass die Doni-

und DallelpalmO; der Brabab^ Solor und Barn-

bus, die TamarindO; Nilmimose und Sykomore

sich abspiegelten.

Obuobl dem gebildelen und wissbcgierigen

Europa mil der Mundung zuuachst gelegen, ist

es bisber Irotz mehrerer Expedilioneii nichl

^relungeUj den Hauptarni; ja selbst keinen der

Ncbenarmo, bis an den Ursprung zu verfolgen.

Wicbt der Mangel an muthigen uiui umsicbls-

vollen Reisenden Iriigl die Schuld, sondern die

vveite Entfernung des Stronilaufes und die

Scljwjerigkeif^ fliif domselben^ wenn auch nur

langsam, vorzudringen. Sobald skh aber ge-
horige Huifsmittel mit unternebuiendcn fur diesen

Zweck harmoniscb beseeltcn MSnnern zusani-

menfinden, dann solUen aucb durcli physische

und moralischo Kraft die perniclosen klimali-

schen EinRusse und enlgegengeselzlen Hinder-
nisse der Eingeborenen sich beseiligen lassen,

Ist doch die Scbranke der Kenntniss des Flusses

seit 20 Jahren uni ganze 10 Breitengrade sud-

Aucb in Ost und Sudvcrlegt!licher schon

offiiet skh schnell die Bahn ins Innere von
Afrika zu dem iihevaus grossen Wasscrsyslem
des sudlichsfen Nil, so dass es nicht imerwartel
geschahe, wenn von

Seite

zu er-

einor oder der anderen
zu Gondokoro, der Missionsslation ini

Barry reiclie, ein Europacr den Slroni herab-
fahrend erscheinen wiirde.

Obne hier der ueHberithnitcn Vergangen-
heil des urallen klassischen IVilbodens

wahne.i; oiine jelzt die Wichligkeil naherer
Kenntniss der oberen Nillander in Bezug auf
Geograpbie. und Gescbicble des Altertbumes
und aur Handel der Gegcnvvart zu~ beriihrcn,
eriaube icb mir beute nur einen allgenieinen
UberbJick der Nillander und ifuer Pflanzenbe-
kleidmig zu versuchen.

Das an 30 Breitengrade nach Siiden zu gc-

kannte Nilgebiel liissl sich bezeicbnen: I, als

das 200 Meilen lief eingreifende Wiistenland^

in dem der braune Mensch nur am Strome seine

festeii Wohnsitze griindetj II. als das kaum 1/3

so breile Steppenland, in dem der schwarz-

braune Mensch liber die Ebcnen weilzerslrcute

Dorfer baut oder als Nomade unter Zelten

wohnl; III. als das waldige Bergland^ in dem

der ganz schwarze Mensch nur auf den Hiihen

seine Hiitlen erricbtet.

Das Wiislenland zerfiillt wicder; a) in das

der Wintorregcn mit breitem CuMurlande im

ISiltbale; b) in das nordliche regenlosej mil

schmalem durch das Eindringen der Wiiste zer-

rissenen Cullurlande im Nilthale,

Das Steppenland umfassl a) den Ubergang

aus der WCisle in die Grasflachen, b] den Land-

slrich der weiten Ebenen mil iippigc!! Gras-

fluren und c) den . Waldsauin am Fusse der

Gebirge.

Das waldige Gebirgsland hat nur einen Ty-

pus, den des tropischen Mischwaldes nnl dem
ganzen Reichthum und in seiner vollkoniinenen

Frachl der Vegetation.

Das Wiislenland ist durch 14 BreIte<M-n(le

mil Sand, Kiesel und felsigcn lliiuelzunen von

isabellgelbem Aussehen bedeckt.

Durch dieses ganz sterile Land hat der Nil-

strom, beihochslunbedeutendemFalle, einThalzu
seinem Flussbell eingefurclil, welches jiihrlich

durch die Regen der Tropen iiberschwenimt
vvird. Der aus dem Inncrn Afrika's herabge-
Iragene Nilschlamm inengl sich mil dem durch
die Chamasinvvinde aus der Lybischen Wiiste
ins Thai gevvehten Sande und erneuerl jiihrlich

jene fruchtbare Erdscholle, vvelche deni Reiche
Egyplen die drei Ernten jedes Jahr von eincm
und demselben Stuck Acker sichert.

Die Winlen benelzen das 20 Meilen
brcil mil Nilschlamm hedeckle Delta. Das nord-
liche regenlose Wiislenlimd reicht bis zur vor-
letzten Kalaraklc von Uadi Haifa. Kahle, flacii-

gezogene Hohenriicken des Arabischcu Gebirges
treten oft bis an die Oslul'er, milunler sogar in

hohen Fclswanden, vor, wahrend die Lybische
Wiisle em welligsandiges Aussehen bietet. Der
Strom hat bier die zwei letzten Querketlen von

Granil durchbrochen, die seit dem Alterlhui"
als Katarakten bezeichnet werden. Rothe zahl-

lose Granitbiocke sind an den beiden Ufern zu

vielgeslalligen, ja oft abenleuerlich gefoinitcn

Felshugein aufgelljiirml. Die zertheillen Wasser-
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massen schlangeln

ragen iiber

sich vvie silberne Bander

zwischen den frischen untl lachendgriinen In-

seln. Die glanzendschwarzen, kf)ntlgen Klippen

den niit aller Gevvalt sich durch-

drangenden Wasserspiegel in bedeutendor An-

zahl und verschiedener Grosse hervor. Dies

in den Rahmen einer dunkelfelsigen und riilh-

lichsandigen Wiisteniandschaft unter lazurblauem

Firmament eingefasstj gibl jenes grossarlige

Bild aller Nilkatarakten.

Das sudliohe regenlose Wiistenland isl das

heisseste der NilUinder die langsle Zeit des

Jahres hindurch, Der Nillauf macht hier seine

bedeutendste Krummung in Form eines liegen-

den laleinischen S. Stronischnellen und durcli

viele Meilen den Fluss iibersaende Klippen hin-

dern die Schifffalirt, deshalb der Landtransport

durcli die wasserlose Wiiste. Bezeichnend sind

fur diesen Flusstheil die vielen wohlbebauten

Inseln.

Das Steppenland; mit der Grenze der Tro-

penregen beginnend^ erslreckt sich fiinf Brei-

tengrade weit und wird nach Slid zu immer

diclifer mit Vegetation T}edeckl. Zwei Jahres-

zeiten bedingen den Wechsel in der Physiogno-

mie der Pflanzenbekleidung. Wahrend der Schelt

Oder trockenen Jahreszeit (Sclielta) hat das

zaga,

Griiser wuchern. Dieser felle Boden heissl Ma-
die ^yaIdgegend Gaba und das Slej>pen-

land als Gegensatz Accaba.

Der weisse Nil umfliessl mil EinlriU in die

Waldregion viele dicht bewaldete Inseln bis

Eleis unter dem 13^2 Breitengrade. Hier war

ein ueiteres Yordringen auf dem Slrom nacli

Stiden im April 1B37 unthunlich.

Der hlaue Nil isl sudlich von Sennar nur

von lichteni Hochvvald; aber dafiir mil desto

vveiteren Slrecken von Graswald aus Bambus

eingefasst.

Das Berglandj 330 Meilen vom Mitlehneere

entfernt, beginnt auf der bios 1800 Fuss hoch

gelegenen Waldebene in Ost und West vom

weisscn Nil, in Siid von Sennar und Kordafan.

Die Formen der 2600—5000 Fuss erreicl)enden

Berghohen sind abgerundet und crinnern in

ihreui Bau, wenn auch in grosscrem Maass-

stabe^ an unser Kalilengebirge. 1st man vom

durchweg Steppenland ein an die isa-

blauon Nil das Thai des Tumad angesliegen,

so wird man gloich von Bergen eingeschlossen.

Der Boden isl hier iiberall ein rolliiiclier^ eisen-

haltiger Thon auf Chlorifschieferj der mil 1—2

Fuss breiten Qiiarzg&ngcn durchselzt ist, in

denen kleine eisenockerhaltige Nesler einge-

sprengt sind^ in welchen das gediegene Gold zu

finden ist. In der Regenzeil fiihren die Wild-

bellgelbe Wiisle erinnerndes Ausseben durch bache das Erdreich mit dem Sande des ver-

wilterndcn Gesteines llialwiirls zu Seifenbodensechs Monate. Der sandige Boden isl mit diirrer

Vegelalion nur bedeckt, Baume und Straucher

verlieren ihre Blatter; dagegen ist im Charif

Oder der Regenzeil die andern sechs Monate

hindurch die Erdoberfliiche iiberall mit safticjem

Griin und duflender Blumenprachl In wenig

Tagen nach den erslen Regen plolzlich ge-

schmiickt. Der Ubergang aus dov Wnsfc in die

diclile Grasflur ninnnt einen Breilengrad ein.

Der Nil nimmt hier den Albara, seinen lefzten

Zufluss, dessen breites Bell ausser der Regen-

zeil trocken liegtj auf.

Das wahre Savanenland beginnt in der

Breile des Zusammenflusses beider Nilarme^ die

beide in ihren Gewiissern und Ufern sich we-

senllich unlerscheiden, das Savanenland, wiih-

rend des Charifs mit dem uppigsten unseren

schonslen Wiesen gleichkommenden Grun be-

kleidet. Am siidlichen Saum der Grasfluren

erliebt sich ein Wald oft von zwei Tagrcisen

Breile, nicist als Nihuimosen, der Sandboden

wird von einem feUen Humus verdriingf, in

dem an lichleren Sfellen zwei Klafler hohe

aus. in dem die Neger Gold waschen. Dieser

goldhallige Boden erslreckt sich iiber alle Ne-

gerberge bis Beneschangel, dem siidlichst mit

Herrn,MinisleriaIralh v. Russegger erreichteu

Punkl, welches 3300 Fuss hoch uber Meer mil

seiner Ebene gelegen ist.

Die seit 20 Jahren gemachten Forlschritle

in der vveilercn Kennlniss des weissen Nils

sind so bedeu(end, dass einige der Dalen, vvelche

in Ireffliclier Weise Herr Professor v. Kloe-

den in Berlin in seinem Werke „Das Slrou!-

syslem des obern NiP' zusamiueugestelltj ihre

Slelle hier fmdeu mogen.

Der \veisse Nil, Baccher abbiad, siidlicher

Tubiri genannf, soil in fabelhafter Feme noch

jenseils des Aqualors entspringen, wie dies sein

unter dem 4ten Breitegrade schon um Mitle

Januar beginnendes Anschwellen anzudeulen

vermag. Am sudlichsl erreichteu Punkle unler

dem 4ten Grade nordlicher Breile liegt ein

hoher, waldiger Berg, von welchem aus man

den geuundenen Strom wie ein blaues Band

^
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zwischen Orlschaflen und Wiildcrn vol! pracht-

voller Vegetation mil riesigen Feigenbaumen

und den bunleslen Schlingpflanzen von Oslen

berkommen sieht. Der Fluss hat hier 650 Fuss

Breite, bei 5—8 Fuss Tiefe. Nordlich von hier

llegl Gondokoro, die noue^ vom hochverehrten

Horrn Provikar Knoblecher gegriindele Mis-

sionsslalion im Barryreichcj in einem schaltigen

lluine und cinem minderheissen und weniger

deprimircnden Klima als jenes von Chartum an

dcr Vcreinigung des blauen nnd weissen Nil.

Unter dem 6ten Breitegrad wird die sudlicher

leicht und angenehm einzualhmende Luft nach

Norden zu miasmisch, schwer und ungesund.

Bis zum 9. Grad vvohnen die Heliabs am
Abyssinischen Flusse Sobat, der von Ost fast

die Halfle des Wassers dem Hauplstrom zii-

fiilirl. Im Sumpflandc No sind unermesslich

viol Muskilos und Gluliwurmcrj Inseklen machen
Nachfs ein Gerausch wie" Cikaden und Hcu-
schrecken. Schilf und HambalschHalder — Ham-
batsch, eine Sesbania mit rubenarligcm im
Wasser wachscndcn Slamm wird gelrocknet als

Schwimmholz zu FJossen vervvendet — hem-
men die Scliifffahrt. Der Slrom isf, bevor
den Sobat aufnimmt, schwarz, iilig, vol! faulcr

Pflanzensloffe und das Wnsscr
Am iO. Grad erheben sich sfarke Tamarinden und
Delebpahnen, folgen Mimosen, Dompabnen und
prSchlige Walder verschiedener Baume mil Ele-
pbanten, Kafferbijffelheerdcn, Giraffen, Rhinozeros
und den in unubersehbaren Herden vvandern-
den Antilopen, vvelche im Hochgras, im Wald
nnd selbst im Gebirgslande ungeslorl sich auf-
haiten.

Die Vegetation des waldigen Berglandes
verdient wegen Reichlhum an neuen Formen
und niilzbchen Pflanzen die Aufrnt-rksamkeil
aller zukijnfligen Reisenden. Obwolil kaum der
vierte Waldtbeil zu jener Jahreszeit in immer-
grunen oder vor Entvvicklung der Laubknospen
in Bluthe stehenden Baumen und Slrauchern
bestand, so zeiglen sich doch 50 Baum- und
30 Straucharlen als vorherrschende Reprasen-
lanten der Januar-Flora.

Oen Feigenbaumen gebiilirl der Vorrang, da
sie am haufigsten 8 neue eingesammelle Arten
in achtunggebietenden uralten Stammen mil
langarmigen, von Lurtwurzoln besetzton Aslen
nnter dem Scbalten grosser gefalliger Blallfor-
'iitii prangend umherslehen. Cappcrnbiinme mit
scbariachrollicn odvr weissen Blumen, karmin-

rotben Slaubfiiden auf noch enlblalterten Asten

beladen, sind haufig. Eine Art Kiirbisbaum mit

silbergrauen Stamm und Asten, glanzendem

Nussblatt, Iriigt langeRispen rothbrauner weisser

Glockenblumen und zugleich von strickartigen

Stielen tiefherabbangende, t^/j Fuss lange und

bis 50 Pfund schwere Fruchte. Sterkulien sind

hohe malvenarlige BiJume; die Stelle der Pla-

tane in jenen paradiesischen Thalern verlrelend.

BSume, welche Chinarinde liefern, aus der in

Chartum Cbinin gevvonnen wird, sind haufig.

Die schallige lichtc Tamarinde wecbselt mit

dem Dunkeigriin der Feigen.

Viele Baume bluhen obne Blatter, so Phi-

lenoptera blau, Xeropetatum roth^ Inga scbwefel-

gelb, Cassia goldgelb u. s. w. In diesem Miscb-

wald streben auf Felsen hobe Baume einer

Wolfsmilcharl der Euphorbia candelabrum empor,

mit zahlreichen Armen in Form unserer sechs-

kanligen Siiulenkaktus von einem Stamm nach

alien Seiten verlheilt. Die enllaublen Affen-

brotbaume, mit dem ersten Anblick sich selbst

als Dickhauter der Vegetation bezeichnend,

baben eincn meist hohlen Stamm von 60— 70,

ja 95 Fuss Umfang. Bei Eintrilt der Regenzeit

ist der Baum mil Blumen wie mit Schnoe iiber-

ungeniessbar.
|

schiitlel, spaler aber ein angenehmer saftgriiner

er

abgerundeter Blatlercoloss. Die DelebpalmC;
Berassus aelhiopum, hat cinen in 2 Driitt;! an-
geschwollenen Slamm mit nach Ananas rifchen-

den, kopfgrossen, von Elephanfen gesiichlen

Friichten. Weihi papy-

I

rifera, tragi eine wie Papier sich abschalende
Rinde, sein Harz dienl als der ausgezeicbnetste
Weihrauch. Pfirsichbaum, Detarium sinegabose,
gibt eine siluerliche durslslillendc Frucht.

Unter den 30 Slriiuchern sol! nur der wil-

den Baumnadelslaude, die als beste Sorte in

Egypten unter dem Namen Senuowei bekannl
ist, des allgemein verbreileten wild en Kaffee-
slrauches, einer Mahagoni-Art, des Eisenholzes
der Volkamoria, der Grisler, cines Fuchsicn-
blumen Iragenden Strauches, der nach Benzoe
riechenden^ Scholen Iragenden Bauhinia er-
wahnt werden.

Ein Wolfsmilchstrauch mil cylindriscben Sten-
geln, Euphorbia venefica, gibt don Negern cine

Milch zur Bereifung des fiir ihrc Speerc and
Pfoile gcbrauchlichen schnoillOdtenden GiHcS.
Nuch muss ich der Pflanze Adaenia erwahnen,
die einen Slamm wie ein breiler Zuckerbul von
5—6 Fuss Hohe besilzt, am Schcitel sanige
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reissen.

kleine Stengel niit niemals so grossen Blattern

und Bliitlien von jenen des Oleanders tragi.

Unter den 110 Arten Krautern war vvildos

Zuckerrohr, Saccharum sponlaneum, Bambus^

eine Musa Ensete genannt — Ingwer nnd einige

zu Gemusen benutzte Pflanzen. Lianen fanden

sich 7, Windlinge 10 Arten, Mistein 3 und

schmarozende Arcliideen 2 Arten.

Die Yegotalion des Steppenlandes zeigt nur

fiinf Arten \on Slrc'^uch-Akazien, die das besle

Gummi in der Irockenen Jahreszeit ausschwilzen.

Unter den 500 meist krautarligen Pflanzenarten

befindet sich der wilde Reis, Oriza punctata

Kolschy. Es werden verschiedene Grassamen

in den Savanen eingesammelt und angefeuchlel

zwischen Steinen zu Teig gerieben, urn nahr-

hafle Broffladen mit wenig Miihe zu gevvinnen.

Eine Grasarf, Askanid genannt (Cenchrus ecchi-

nalus) ist hingegen eine walire Landplage, Die

Sarnen finden sich im Sleppenlande uberall, sie

haben hackige Stachcln, die durch Kleider bis

nn den Lejb eindringen und bei jeder Bewe--

guug des Korpers sehnierzhaft die Haul auf-

Von den 500 Steppenpflanzcn koniml

ein Secbstel in Egypfen vor, wohin sie der Nil

brachtej 120 Arten wachsen auf der Afrikani-

schen Weslkiiste von Senegambien bis Guinea.

Die Vegetation des Wiistenlandes ist eigent-

lich in dem regenloseu Theile nur auf wenige

Arten beschrankt, und diese kommen selbsl

vvieder nur unter bedingenden Verhaltnissen

vor. So ist in der'Mide der Nubischen Wiistc

zwischen Korosko und Abu-Hanied dor Wald

durch Herrn Russegger*s Expedition 1837,

einer nouen Palme; Hyphaene argun^ mit facher-

arligen BJallorn. VVenn sich Strichrogen von

Abyssinien natfh einigen Jahren cinmal in die

Wiiste verliereUj so ergriinl sie selbsf ini Sand-

meere fiir einen Monal stellenvveise. Die Flora

der Nilufer in Nubien und Egypten hot weriig

AusgezeichneleSj Sykomoron^ Nilmimosen, Ba-

lomil^ Tauioristan. Dadurch, dass der Mensch

die /lahrendo Datlelpalme durch das ganze Nil-

thai des VVuslenlandos allgeniein und dicht ver-

breilet hat, bckommt Egypten und Nubien ein

ganz tropisches Aussehen, welches in Ober-

Egypten und Nubien noch dadurch an reizen-

der Abweclislung gewinnt, indcm sich i^ne aus-

nalijjisweise dichotamisch veriislele Faclierpalnie,

die Dompabne, dazugeselllj die zumal Im hcisse-

sten Nillande vveile Bestande bildel.

Der krautartigc Pflanzenwuchs gehort Iheil-

weise dem Steppenlande an. Die nrtrdlichsion

Theile des Nillandes mil Winterrcgen niihren

einen Theil der Mediteren-Flora im Slrand-

gebiele, fur Egypten lypisrhe Fonnenj Irclen

im Februar an den wiisten Seiten des Nil-

Ihales nur zumeist auf. Ubcrblickeii wlr das

ganze Nilgebiet, so sleht die Dallel- und Dom-
palme im Wiistenland^ die Gummi-Akazie im

Sleppenland vorherrschend, das Gebirgshmd ist

aber von mannigfaltigen Reichlliumeni der Vege-

tation nberfiilll, deren nahere Kennluiss uns

sehr erwLinscht scin muss.

Verrniscliles.

Badikofer iiber wahre Parthenonenesis
bei Pflanzen. (Vergl. Bonpl. V. 1, 17.) Ein deut-

liclierer Beweis fijr die Mangelhaftigkcit menschlichen

Wissens mochle wohl schwerlich irgendwo gefunden

werden, als ihn die widersprechenden ResuUate der

jiingslen embryologischen Forschungeu auf zoologi-

scheni so gut als auf botanischem Gebiete liefern.

' Schienen unsere Kennlnisse iiber den Befruchlungs-

vorgang bei den Thieren durch die Beobachlungen

iiber das Eindringeti der Spermalozoiden in das £i

einen wesentlichen Schritl vorwarls gemacht zu haben,

scbien dauiit die njalerielle Betheiligung der Sperma-

tozoiden bei der BiJdung des Embryo uber alien Zwei-

[el erhuhen zu sein, so musste uns doppelt die Be-

obachtung uberraschen, dass in elns^eluen — wie es

scheint, bestiinmlea — Fallen die Bildung des Embryo

i>hne alle Milwirkung von Spermatozoiden, ohne vor-

husgegangene Befruchtung des Eies also, staltfinde.

— Dieser fur Schmetlerlinge und uanienllich fiir die

Bienea mit aller Strenge, uelche die Wissenschaft

fordern Kann, von Professor v. Siebold erwiesenen,

wahren Parlhenogeaese ') stehen analoge Falle auf

dem bcnachbarten pflanzlichen Gebiele zur Seite.

Wenn ich fiir die Darlegung dieser dl& AuAaerksam-

keit der Zoologen fur einen Augenblitk in Aaspruch

nebnie, so geschiehl dieses in der doppelten Absichl,

den noch Zweifelnden durch die Zahl der Beneise

zu uberzengen und dem Gegenslande selbsl mog-

lichst zahlreiche Beobachter zu gewiunen. — Mit den

embryologischen Forschungcn auf zoologischem Ge-

biete hnben die auf pflanzlicheni gleichen Schrill

gehalten. Es sind in alien Gruppen des Gewachs*

reiches, mit Ansnahme der I*ilze und Flechten^ Ana-

loga des Ihierischen EieSj Analoga des Ihierischen

Dem Ei ent-BefruchtungsstofFes nachgeniesen.

spricht das Keimblaschen der Phanerogamen. der Klii-

zocarpeeu, der Equiselen, der Farm und der Moose?

die primordiale Sporenzelle femer der Algen. Das

Keimblaiicben (PHauzeneiJ slelU sich als vollkornmene,

mit Menibran und Cyloblasl verscbene Zellc dar; statl

•; C. Tb. V.
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