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 BRASILIENS STELLUNG IN DER KULTURGEOGRAPHISCHEN
 ENTWICKLUNG DER NEUEN WELT (Teil I)

 Gottfried Pfeifer
 Mit 4 Abbildungen

 Der Begriff ?Neue Welt" enstammt einer an
 thropozentrischen Einteilung der Erdoberflache
 und hat einen bestimmten historischen Inhalt.
 Als Baubestandteile der Kruste kann man weder
 Nord- noch Siid-Amerika schlechthin als ?neu"
 gegeniiber dem Block der alten Welt bezeichnen.
 Jung ist aber die Geschichte des menschlichen
 Lebens auf dem Doppelkontinent. War der Be
 griff ?Neue Welt" zunachst auf die iiberraschende
 Entdeckung vorher nicht vermuteter Kontinente
 bezogen, so wuchs ihm mit der Kolonisation, mit
 der Entfaltung eines vom alten Abendlande sich
 ablosenden ?Neuen Abendlandes" ein neuer In
 halt zu. Wir diirfen jedoch nicht vergessen, dafi
 dieses neue ?koloniale" Abendland nunmehr be
 reits sich der Vollendung seines fiinften Jahrhun
 derts nahert. Auch in der Neuen Welt iiberlagern
 sich die Niederschlage der Jahrhunderte, in de
 nen die historischen und spezifisch kulturgeogra
 phischen Situationen sich wandelten, aus denen
 die gestaltenten Krafte entstammten. Damit ge
 niigt nun auch nicht mehr die Betrachtung der
 Naturgliederung zum Verstandnis der Lander
 und Landschaften, wir miissen sie vielmehr im
 historischen Geschehen sehen. In den folgenden
 Zeilen will ich versuchen, einige der wichtigeren
 Entwicklungslihien herauszustellen, die das Wer
 den des heutigen Brasilien bestimmten. Ich mochte
 dabei auch versuchen, die besondere brasilianische
 Eigenart durch vergleichende Ausblicke auf ent
 sprechende Vorgange im spanischen und angel
 sachsischen Nordamerika scharfer zu zeichnen.

 Im Rahmen der neuweltlichen Staatenbildung
 nimmt Brasilien in mehrfacher Hinsicht eine be
 sondere Stellung ein, die zu untersuchen hochst
 aufschlufireich fiir das Verstandnis des politischen
 Lebens der beiden Amerika sein wiirde. Hier
 seien nur einige der Tatsachen hingesetzt. Der
 Boden Nord-Amerikas wird nur von drei gro
 fien staatlichen 'Bildungen beansprucht, von denen
 die eine, Kanada, erst in diesem Jahrhundert ?
 noch im Verbande des britischen Weltreiches ?
 die letzten im engeren Sinne kolonialen Bindun
 gen lockert. Mittel- und Sudamerika dagegen sind
 zu eigenen, politisch-geographischen Welten ge
 worden, indem sie nach der Losung aus dem Ko
 lonialstande in zahlreiche selbstandige Staaten
 zerfielen. Aus dieser lateinamerikanischen Welt
 hebt sich Brasilien durch seinen riesigen territo

 rialen Umfang heraus. Brasilien umfafit etwa
 42% der Flache Lateinamerikas und beherbergt
 rund ein Drittel der lateinamerikanischen Bevol
 kerung, nahezu die Halfte der siidamerikanischen.
 Das portugiesische Kolonialreich ist das einzige,
 das nach Abtrennung vom Mutterlande nicht zer
 fiel, sondern seinen Zusammenhang trotz des gro
 fien Umfanges bewahrte. Nur hier war der Ver
 such, die altweltliche Form der Monarchie zu be
 halten, von langerer Dauer, so dafi er als wich
 tige Phase gewertet werden kann. Es unterschei
 det sich aber von den nordamerikanischen Rie
 senreichen und fiigt sich dem politischen Gestal
 tungsprinzip Siidamerikas dadurch ein, dafi es
 nicht von Ozean zu Ozean reicht. Brasilien ist
 ein atlantisches Reich, ein Staat der Ostkiiste.
 Anders als die Vereinigten Staaten, die nach der
 Gewinnung ihrer Unabhangigkeit ihren territo
 rialen Umfang noch mehr als verdoppelten, hatte
 Brasilien bereits zur Kolonialzeit im grofien Gan
 zen seinen Umfang erreicht.

 Etwa zwischen 5? N und 30? S Breite gelegen,
 wobei die Masse des Staatsgebietes noch vom
 Wendekreis siidlich begrenzt wird, ist Brasilien
 ein nahezu vollstandig tropisches Land. Brasilien
 ist das einzige grofie Staatsgebilde in den Tropen

 mit Menschen vorwiegend europaischer Abkunft,
 das sich aus der europaischen Kolonisation ent
 wickelte, das nicht nur Dauer und Bestand hatte,
 sondern auch auf dem Wege ist, in der Weltpoli
 tik ein Faktor zu werden. Diese Tatsache allein
 sichert ihm hochstes wissenschaftliches, ganz be
 sonders geographisches Interesse. Mit Recht hat

 man gesagt, dafi ferasiliens Geschichte den Wert
 eines geographischen Experimentes grofiten Stiles
 besitzt.

 Brasilien ist mit 8,5 Mill, qkm Flacheninhalt
 grofier als das geschlossene Gebiet der Vereinig
 ten Staaten (ohne Alaska), und seine Oberflachen
 gestaltung unterliegt noch einformigeren Prinzi
 pien. Das riesige Tiefland des Amazonas im Nor
 den, das iiber flache Wasserscheiden sich mit dem
 Tiefland des Siidens am Paraguay verbindet, ein
 ausgedehntes Berg- und Tafelland, das den
 Hauptteil des Landes erfiillt, weithin Hohen von
 900 und 1000 m erreicht, aber nirgends zum

 Hochgebirge sich entwickelt, eine ostliche Kiisten
 abdachung, die von den Fliissen mittelgebirgig
 zerschnitten ist, davor schmale Tieflandsaume im
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 atlantischen Litoral: nirgendwo behindert iiber
 grofie Strecken hin das Relief die Besiedlung oder
 zwingt sie zur Konzentration in Tal- und Bek
 kenzonen, wie etwa in der andinen Region Sud
 amerikas. Unbeschadet aller ortlichen Mannigfal
 tigkeit, verkehrshemmenden Steilrandern, ausge
 dehnten, der Oberschwemmung ausgesetzten Tief
 landern, ist im grofien ganzen, vornehmlich in
 den heute bereits wichtigen Gebieten, eine ver
 teilte, disperse Besiedlung moglich.
 Mit gliicklichem Optimismus und patriotischer

 Befriedigung spricht ein brasilianischer Klima
 loge von: ?esse belo e variedado clima do Bra
 sil ? clima que nao conhece excessos de calor
 ou de frio, livre de ciclones e de fenomenos catas
 troficos". In der Tat besitzt dies tropische Ost
 kiistenklima, das von den immerfeuchten inneren
 Tropen zu den randtropischen mit deutlicherer
 jahreszeitlicher Gliederung sich erstreckt, grofie
 Vorziige. Tropische Wirbelstiirme sind unbe
 kannt. Aber verheerende Diirren suchen wieder
 holt grofie Gebiete des Nordostens heim, ihr Ein
 flufi hat sich bis nach Minas und dem nordlichen
 Inneren von Sao Paulo bemerkbar gemacht. Wenn
 wir jedoch von dem Hauptproblem ausgehen, das
 in der Tatsache einer vorwiegend europaischen
 Bevolkerungskomponente liegt, so diirfen die all
 gemeinen schweren Belastungen, die das tropische
 Klima mit hoher Luftfeuchtigkeit bei hohen Tem
 peraturen sowie hohen Niederschlagen bringt,
 nicht iibersehen werden. Weithin fehlt der er
 holende thermische Rhythmus des Jahres, aller
 dings bietet dafiir das Berg- und Tafelland grofie
 tagliche Temperaturschwankungen und die Nachte
 sind kuhl. Nur der Siidzipfel kennt jahreszeit
 liche mittlere Amplituden von mehr als 10 bis
 12 Grad und bietet schon von Sao Paulo an hau
 fig Frostgefahr fiir den Kaffee. Schnee ist wohl
 nur in den Hochgebieten bis Santa Catarina
 eine haufige Erscheinung. Ungiinstig ist es, dafi
 gerade die atlantische Kiiste hohe Luftfeuchtig
 keit, starke Niederschlage und hohe, sehr gleich
 mafiige Temperaturen besitzt, die in Rio und San
 tos das Klima beschwerlich machen. Giinstig wir
 ken die kiihlen Meereswinde aus der passatischen
 Region, die sehr tief in das Innere der zur Wiiste
 sich offnenden Taler einstromen. Land- und See
 winde, ?Terral" und ?Viracaoc< haben eine wich
 tige Funktion in ihrem taglichen Wechsel in Rio.
 Auch die unperiodischen Storungen diirfen nicht
 iibersehen werden, sie geben besonders dem Klima
 der Kiistenregion, an der sie weithin nach Nor
 den vordringen, doch einen sehr viel wetterhaf
 tigeren Charakter, als man gemeinhin fiir die
 Tropen annimmt. Es soil hier nicht versucht wer
 den, eine knappe Klimakunde zu geben, wichtig
 sind nur einige ganz allgemeine Schlufifolgerun

 gen: die eingangs zitierte positive Klimawertung
 ist nicht ganz abwegig. Wie fiir das Relief lafit
 sich auch fiir das Klima feststelleri, dafi es fla
 chige, disperse Besiedlung weithin erlaubt. Eine
 scharfere Bindung an das Wasser zeigt aus sehr
 gegensatzlichen Griinden die Besiedlung im Ama
 zonasgebiet und im trockeneren Nordosten. Aber
 eine wirkliche Zusammenballung oder vollige
 Siedlungsfeindlichkeit aus klimatischen Griinden
 tritt nirgend entgegen. Fiir den Siedlungsgang
 war wichtig, dafi entlang der kolonialgeschicht
 lich entscheidenden Ostkiiste im allgemeinen das
 ?Litoral" ? mit gewissen Ausnahmen eines ganz
 schmalen Kiistenstreifens ? feuchter ist als das
 Innere des Kontinentes. Der Aufstieg in das In
 nere bot damit nicht nur den Ubergang zu ther
 misch kontrastvolleren, sondern auch trockeneren
 Klimaten, ohne dafi sich jedoch ? mit Ausnahme
 des Nordostens ? der Zwang zu flachenhafter
 kiinstlicher Bewasserung einstellte. Man mufi in
 der Neuen Welt an die Vereinigten Staaten ost
 lich der Trockengrenze denken, wenn man ahn
 lich ausgedehnte Gebiete suchen will, die zur dis
 persen, von Relief und Klima nur in beschrank
 tem Umfange behinderten Besiedlung geeignet
 waren.

 Die entscheidende Bedeutung des tropischen
 Charakters der klimatischen Verhaltnisse hat je
 doch ihren tiefen Einflufi in der Entwicklung der
 Plantagenwirtschaft und der damit verbundenen
 Sklaverei ausgeiibt. Daran kann keine Wiirdigung
 Brasiliens vorbeigehen. Es gibt wohl kein Land
 der Erde, in dem die Nachwirkungen der Sklave
 rei und der Plantagenzeit iiber so grofie Raume
 zur Geltung kommen. Nur in den Siidstaaten der
 Vereinigten Staaten finden sich Parallelen.

 Die grofien stadtischen Ballungen von Rio oder
 Bahia und Pernambuco oder Para durfen auch
 nicht dariiber tauschen, dafi die Tropenkrankhei
 ten eine sehr bedeutende Rolle spielen. Malaria,
 Gelbfieber, Waldfieber (febre silvestre), zeitweise
 Cholera, Pest, Pocken, tropische Ulcer, Leish
 maniosen, Lepra, waren weitverbreitet und sind
 noch in vielen Gebieten Gefahrenquellen. Schlim
 mer noch in der Gesamtwirkung ist jedoch wohl
 das Heer der Wurmkrankheiten, die einen gro
 fien Teil der Bevolkerung, auch der jiingeren
 europaischen Kolonisation, schwachen und die
 wirtschaftliche Energie und Leistungsfahigkeit
 herabsetzen. Von kaum zu iiberschatzender Wir
 kung ? allerdings sozial und nicht durch das
 Klima bedingt ? ist die Syphilis, die seit Jahr
 hunderten weiteste Verbreitung besitzt. Schwere
 Formen nimmt auch vielerorts die Tuberkulose
 an. Zu den Krankheiten der Menschen treten die
 der Tiere. Ungezahlt ist auch das Heer der klei
 neren Plagegeister, des Ungeziefers, der Zecken,
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 Stechmiicken usw. Nicht die Natur allein ist aller
 dings ausschlaggebend gewesen, vieles haben erst
 die Weifien bei der Kolonisation eingeschleppt.
 Es soil auch nicht verkannt werden, dafi in der
 Sanierung nicht nur der Stadte, sondern auch gan
 zer Gebiete hervorragende Erfolge erzielt wurden.

 "Wenige Worte konnen in diesem Aufsatz der
 so wichtigen Vegetation gewidmet werden. Diese
 hat einen entscheidenden Anteil an der raum
 lichen Entwicklung von Besiedlung und Erschlie
 fiung. Die f euchte Ostkuste deckt ein im Norden
 und Siiden schmalerer, in der Mitte breiterer
 Streifen tropischen Regenwaldes, der sich nach
 der Hohe zu Bergwaldstufen wandelt und von
 dem sehr schmale unmittelbare Kiistenstreifen
 mit eigener Litoralvegetation zu unterscheiden
 sind. Entsprechend dem Obergang zu trockeneren
 Klimaten im Innern vollzieht sich auch in der
 Vegetation ein Obergang zu trockeneren, meist
 lichteren Vegetationsformen. Im Siiden, in Rio

 Grande, stofien die offenen Grasflachen der Cam
 pos bis an die Kiiste, von Santa Catharina bis
 Sao Paulo treten die Araukarienwalder, die Pin
 hais, auf den Altiplanos des Inneren die Vor
 herrschaft an und die Campos nehmen einen ge
 ringeren Raum ein. In Minas werden gegen das
 Innere hin die Feuchtwalder trockener, weithin
 werfen sie das Laub ab. Der Typ des ?semi
 deciduous"-Waldes 1st charakteristisch; dann ?
 klassisch haben bereits die alten Reisenden wie
 Spix und Martins oder Auguste de St. Hilaire
 diesen Landschaftswechsel beschrieben ? offnen
 sich auch hier die Campos in ihrer verschieden
 artigen Ausbildung, die nur ortlich an Flufilaufen
 oder Gebirgshangen wieder von Waldern unter
 brochen werden. Weit bis nach Matto Grosso, bis
 zu den Siimpfen des Pantanais und den Regen
 waldern im Paranagebiet erstrecken sich die end
 losen Campos, offene Formationen vom Savan
 nentypus. Im Norden, etwa vom Jequintinhonha
 ab erscheinen die Ubergange zum Trockenwald,
 zu den verschiedenen Auspragungen der Caatin
 gas, die dann im trockeneren Nordosten die be
 herrschende Vegetationsformation werden, sich
 allerdings auch in recht verschiedenartige Unter
 stufen gliedern lassen. Das Amazonasgebiet ist
 noch heute unbestrittene Domane der Hylaa, nur
 hier, wo tropisches Tiefland mit Uberschwem
 mungsniederungen, mit innertropischem Klima
 und ausgedehntem tropischem Regenwald zusam
 mentrifft, hat die Natur zwar nicht die Durch
 dringung und okkupatorische Nutzung, aber doch
 flachige Besiedlung verhindern konnen. Das Ur
 waldland Amazoniens ist mit etwa ein Drittel
 der Gesamtflache Brasiliens noch heute menschen
 leer und die Probleme der Zukunftserschliefiung
 sind heute noch nicht gelost,

 Diese klimatisch-pflanzengeographische Grofi
 gliederung mufi man im Auge behalten, sie hat
 wesentliche Konsequenzen fiir die Entwicklung
 gezeitigt: 1. Die ursprungliche Vegetationsform,
 der die Kolonisation begegnete, war die des feuch
 ten tropischen Regenwaldes an der Ostkuste. Auf
 diese Landschaft stellte sich die Kolonisation zu
 nachst ein. 2. Beim Obergang in das Innere kam
 man in Hochlander mit offeneren, trockeneren
 Vegetationsformationen. Hier pafite die wirt
 schaftliche Komponente der 1 Kustenkolonisation
 nicht mehr. Zu dem Faktor der wachsenden Kii
 stendistanz trat die klimatisch-pflanzengeogra
 phische Differenzierung hinzu. Die friih sich aus
 bildende wirtschaftliche Unterscheidung zwischen
 Kiiste und Innerem wurde durch die Natur nicht
 nur unterstiitzt, sondern geradezu bedingt: das
 Plantagenland hob sich vom Viehzuehtland ab.
 Das eigentliche Brasilien entwickelte sich im Wald
 lande, das Innere zwang zu Modifikationen in

 Anpassung an die Landesnatur, ahnlich wie in
 den Staaten die Kolonisationsformen beim Ober
 gang vom ostlichen Waldlande zu den westlichen
 Trockengebieten zu erheblichen Umformungen
 gezwungen wurden.

 Koloniale Grundlegung 16.?18. Jh.
 Zur r'dumlichen Entwicklung der Kolonisation

 In der portugiesischen Kolonialzeit wurden die
 entscheidenden Grundlagen fiir die Ausbildung
 Brasiliens gelegt. Aus diesem historischen Vor
 gange konnen nur die Ziige herausgehoben wer
 den, die auf die Dauer gewirkt haben, die zur
 Konstituierung der tragenden Krafte der Kultur
 landschaft, des Sozialaufbaus und der raumlichen
 Differenzierung beigetragen haben. Wir miissen
 uns um die Griindschichtungen bemiihen.

 Im Vergleich mit dem Ablauf der Kolonisation
 im spanischen und im anglo-amerikanischen Be
 reich zeigen sich merkwiirdige Parallelen und Ge
 gensatze, die auf die Eigenart der portugiesischen
 Kolonisation wie ihre Auseinandersetzung mit
 der Natur der neuen Welt Licht werfen. Brasi
 lien fiel den Portugiesen kraft des Rechtes der
 Entdeckung (Cabral 1500) und der papstlichen
 Entscheidung im Vertrage von Tordesillas zu.
 Die Teilungslinie verlief durch das ostliche Kon
 tinentaldreieck, indem sie hart westlich des Gol
 fes von Maranhao in das Festland einschnitt und
 es im Siiden westlich Santos wieder verliefi. Ein
 Kreisbogen mit etwa 1500 km Radius um Sao
 Salvador (Bahia) trifft die Kiiste des Kontinentes
 im Norden und Siiden fast genau dort, wo diese
 die Tordesillas-Linie beriihrte. Sao Salvador
 nahm also bereits urspriinglich eine sehr zentrale
 Stellung ein, die auch in der Entwicklung zur
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 alten Hauptstadt ihren Ausdruck fand. Das heu
 tige Brasilien ist iiber diese alten Grenzen weit
 nach Westen in die durch papstlichen Spruch
 spanische Welt hineingewachsen. Es ist das um
 so merkwiirdiger, als in der fiir die spanische

 .2k<-_S6^^^ (1555-60)
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 ' Karte 1: Skizze der Erschliejlungsrichtungen Brasiliens

 (nach verschiedenen Quellen)

 (1) Tropischer Regenwald
 (2) Araukarienwalder
 (3) Campo Cerrado (Baumsavanncn)
 (4) Campo Limpo (offene Grasfluren)
 (5) Caatinga
 (6) Babacu Palmenwalder (OB RIGNIA MART I AN A)
 (7) Litoralvegetation

 Machtausbreitung entscheidenden ersten Halfte
 des 16. Jahrhunderts das koloniale Hauptziel der
 Portugiesen in Ostindien lag und Brasilien fiir
 sie nur eine Nebenbedeutung besafi. Wie ist es
 dazu gekommen?

 (8) Oberschwemmungs- und Sumpfgebiet des Pantanais
 (9) Grenze der Gebiete mit weniger als 0,5 Ew. pro qkm (1940)

 (10) Westgrenze der portugiesischen Besitzungen nach dem
 Vertrag von Tordesillas
 Die Pfeile geben die wichtigsten Erschlieftungsrichtungen
 ohne Beriicksichtigung der Kolonisation von Europaern
 im 19./20. Jhdt. an.
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 Zunachst war die Entwicklung langsam. Die
 Besiedlung haftete an der Kiiste und drang nur
 wenig in das Hinterland ein. Man fiihlt sich an
 das Tempo der angelsachsischen Kolonisation in
 der ersten Halfte des 17. Jahrhundeits erinnert,
 keineswegs an das spanische Kolonialreich. Man
 vergleiche die Daten: Etwa 25 Jahre nach der
 Entdeckung hatten die Spanier die Inselphase in
 den Antillen iiberschritten, um 1530 waren sie die
 Herren Mittelamerikas, bis zur Mitte des Jahr
 hunderts hatten sie die pazifische Seite des Kon
 tinentes bis Chile erobert. Das Ende des 16. Jahr
 hunderts sah sie in Sante Fe in Neu-Mexico in
 Florida und im La Plata-Gebiet. Friihe Einzel
 taten, wie der Zug des Portugiesen Aleixo Gar
 cia (1521?1526) nach Peru, bleiben vereinzelt.

 Wenn man die positiven, fordernden geographi
 schen Umstande, die dem spanischen Reich zuteil

 wurden abschatzt, wird deutlich, wie stark diese
 ins Gewicht fallen. Im Antillengebiet gewannen
 die Spanier giinstige Inselstiitzpunkte und dran
 gen iiber das amerikanische Mittelmeer bis zur
 Cordilleren-Zone durch. Siestiefien dort auf eines
 der am starksten mineralisierten Gebirge der Welt.
 Es gelang ihnen in die Reiche der Hochkulturen
 einzudringen und diese zu unterwerfen. Ich habe
 an anderer Stelle. dargelegt, wie sehr beide Tat
 sachen gerade die Eigenart der spanischen Con
 quista unterstiitzen rhufiten. Die organisierten
 Indianerreiche konnten am besten durch zupak
 ken an zentraler Stelle erobert werden und nur
 in ihnen bezahlten die in den Tempeln und in
 den Schatzkammern der Aristokratie thesaurierten
 Schatze sofort die Kosten und boten lohnenden
 Gewinn. Man kann nachweisen, dafi uberall dort,
 wo diese Gegebenheiten nicht vorhanden waren,
 die Spanier nur langsam voran kamen. Das gilt
 an der Grenze der Karaiben im Mittelmeer, im

 Waldhinterlande Floridas, in den Trockengebie
 ten des nordlichen Mexikos, an der Ostgrenze der

 Hochkulturen in den Anden, gegeniiber den
 Araukanern in Chile und den Pampas- und Cha
 co-Indianern am La Plata. Gerade die kulturell
 tiefer stehenden, aber kriegerischen, ortlich weni
 ger gebundenen Stamme leisteten den zahesten

 Widerstand. Die bevolkerten Hochkulturgebiete
 boten nach der Conquistaphase Arbeiterreser
 voire fiir die Bergwerke und Latifundien. Gerade
 die Entwicklung der Nordgrenze des spanischen
 Reiches zeigt, dafi Edelmetallvorkommen in der
 Natur allein urspriinglich nicht ausreichten, um
 der spanischen Eroberung' zum Erfolg zu verhel
 fen. In Colorado und Californien standen die Spa
 nier dicht vor reichsten Goldvorkommen ? aber
 es fehlte die Vorarbeit durch die indianische Be
 volkerung. Bedeutungsvoll wurde auch die rasche
 Festigung des spanischen Kolonialreiches durch

 eine straffe Verwaltung, mit der es der damals
 zu hoher Form aufstrebenden spanischen Zentral
 gewalt gelang, das ausgedehnte Reich in Vize
 konigtiimern und Audienzias zu organisieren.

 Keine der anderen europaischen Kolonialmach
 te, weder die Franzosen, noch die Englander,
 noch auch die Portugiesen trafen auf ahnlich
 giinstige prakolumbianische Verhaltnisse. Sie stie
 fien weder auf Hochkulturen, noch ? zunachst ?
 auf Edelmetalle, dagegen auf den zum Teil sehr
 zahen Widerstand kriegerischer Wald- und Pra
 rie-Indianer, der bis in das 19. Jahrhundert an
 dauerte. Keine der anderen Kolonialmachte hat
 auch eine derart plan voile und straffe Kolonial
 verwaltung aufbauen konnen.

 Aufiere Angriff e ? wie so haufig in der ameri
 kanischen Kolonial geschichte ? zwangen die
 Portugiesen zu aktiver Haltung an den Torde
 sillas-Grenzen. Im Siiden schwarmten franzosi
 sche Handler schon im ersten Drittel des 16. Jahr
 hunderts, die sich um die Mitte des Jahrhunderts
 an der Bucht von Rio festsetzten1). Im Norden
 waren es 100 Jahre spater ebenfalls franzosische
 Kolonialversuche bei Maranhao (1615). Im Ama
 zonasgebiet wirkte sich die sechzigjahrige Ver
 einigung mit Spanien ? sonst als Zeit der Unter
 driickung empfunden ? fiir Portugal zum Gliick
 aus. Philipp IV. erteilte 1636 dem Portugiesen
 Pedro Teixeira den Auftrag, das Amazonasgebiet
 zu erobern und zu sichern2). So wurde durch die
 spanische Krone selbst die Tordesillaslinie durch
 brochen und die gewaltige Ausdehnung des por
 tugiesischen Kolonialreiches im Amazonasgebiet
 veranlafit. Ganz andere Ziige trug jedoch die
 Ausdehnung der Portugiesen in der Siidhalfte
 Brasiliens. In dem langen historischen Prozefi, der
 schliefilich den wichtigen Siidzipfel entstehen liefi,
 mit den heute so bedeutenden Staaten Parana,
 Santa Catarina und Rio Grande do Sul, traten
 bereits spontane Krafte auf, die im kolonialen
 Boden wurzelten. Die aufiere raumliche Entwick
 lung fiel mit wichtigen inneren Vorgangen zusam

 men, wenn auch die endgultige Machtentschei
 dung ? ahnlich wie bei. den Auseinandersetzun
 gen zwischen Frankreich und England ? sich im
 Spiel der europaischen Geschichte herausbildete.
 Auf brasilianischem Boden lagen die Keime in
 der eigenartigen und friihzeitigen Entfaltung der

 *) Klassische Schilderungen in den Berichten von Hans
 Staden: Wahrhaftige Historia und Beschreibung einer
 Landschaft der wilden nacketen grimmigen Menschfresser
 Leuthen in der Neuvenwelt America gelegen. Facsimile
 Ausgabe und Begleitschrift von R. V. Wegner. Frankfurt
 1925; Lerys u. a.
 2) Ober diese weitgehenden Plane vgl. Raynal, Histoire
 philosophique et politique des Etablissements et du com
 merce des Europeens dans les deux Indes. Tome II. S. 210
 ffl. bes. 213 ffg. Genf 1775.
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 Besiedlung im Umkreis von Sao Vicente, Santos,
 Sao Paulo, auf spanischem Kolonialboden in den
 Problemen der Sicherung der La Plata-Mundung
 ? zeitweise eine offene Hintertiir fiir den
 Schmuggel mit den pazifischen Koloriialgebieten
 ? und der Ausbreitung der Jesuitenmissionen.

 Die interessanten kolonialgeographischen Zu
 sammenhange, die zur friihen Entwicklung Sao
 Vicente ? SaoPaulos fiihrten, konnen hier nicht
 erortert werden. Wichtig ist das bereits vor der
 offiziellen Kolonisation durch Affonso de Souza
 (1532) aus ?Wilder Wurzel" eine Siedlung ent
 standen war, die schon auf das Hochland hinauf
 gegriffen hatte. Im Grenzgebiet des Kustenwald
 landes war jenseits des steilen Anstiegs der Serra
 do Mar auf den ?Campos de Piratininga" eine
 portugiesich-indianische Mischsiedlung entstanden.
 Die Lage auf dem offenen, klimatisch giinstigen
 Hochland, an der Waldgrenze und an einer wich
 tigen Grenze zwischen Bereichen einander feind
 licher indianischer Stammes) spielte dabei eine
 Rolle, die hier nicht naher ausgefiihrt werden
 kann. 1532 griindete Affonso de Souza Sao Vi
 cente, 1545 Bras Cuba Santos, 1549 kamen die
 Jesuiten und griindeten unter der Fiihrung An
 chietas ein Kloser, das am St. Pauls Tage, den
 25. V. 1554 eingeweiht wurde. Von diesen Hoeh
 landssiedlungen ging die fiir das innere Brasilien

 wichtigste Expansion aus. Die natiirlichen Vor
 ziige der Lage ? die sich allerdings noch nicht
 bei der ersten Anlage, sondern erst im Ablauf
 der kolonialen Geschichte in vollem Umfange
 zeigten ? sind deutlich. Hier treten die Campos
 zum erstenmal sehr nahe an die Kiiste heran,
 hier ist die Wasserscheide zwischen den direkt
 zum Atlantik fliefienden Fliissen und den tribu
 taren des Parana und dem Paraibasystem merk

 wiirdig verknotet und in grofite Kiistennahe ge
 riickt. Auch die morphologischen Verhaltnisse
 bieten giinstige Wege, so im permischen Ausraum
 gebiet um den westlichen Sporn der Mantiqueira
 herum, vor den Stufen des inneren Schichtstufen
 landes nach Minas, Matto Grosso, Goyaz und
 nach Siiden auf die Hochlander von Parana, Sao
 Paulo, zu den Campos von Rio Grande und
 schliefilich zum La Plata. Nach Osten stieg man
 leicht vom Tiete Hochland zum Paraiba Tal, wo

 Taubate ein wichtiges Zentrum wurde. Von grofi
 ter Bedeutung wurden die Fliisse, vor allem der

 3) Vgl. den Bericht von Hans Staden. Eine gute Erorterung
 der Lage bei Caio Prado Junior: O Fator Geografico na
 Formasao e no Desenvolvimento da Cidade de Sao Paulo.
 Bolctim Geografio. 1945. No 31. S. 920 ffl. und Rubens
 Borba de Morais: Contribusoes para a Historia de Po
 vtvamento em Sao Paulo ate Fins de Seculo XVIII. Ebenda
 1945. No. 30. S. 821 ffl. ? Hoch, G. A. Die geographische
 Lage von Sao Paulo. Jahresbericht der Deutschen Schulen
 ? Sao Paulo. Brasilien. 1928.

 Tiete selbst, an dessen Oberlauf man safi und
 spater der Rio Sao Francisco mit seinem nach

 Norden gerichteten Lauf. .Es bildete sich zudem
 eine uberaus energische, kriegerische Bevolke
 rungsmischung auf europaischer (portugiesischer,
 doch auch spanischer und franzosischer) und in
 dianischer Grundlage. Es ist bekannt, dafi den
 ?Paulistas", die sich zu ?Bandeirantes" organi
 sierten, die erste Durchdringung des Hinterlan
 des bis Matto Grosso, ja iiber das Sao Francisco
 Tal in ihren aufiersten Auslaufern bis Piauhy im
 Norden ? also gleichsam im Riicken des ostlichen
 Kiistenwaldes ? zu verdanken ist. Den Antrieb
 bot im wesentlichen der Fang von indianischen
 Sklaven ? trotz der offiziellen Verbote. Man
 will ein wirtschaftliches Motiv darin erblicken,
 dafi hier die ortliche Produktion nicht geniigend
 hohe Werte zur Verfiigung stellte, um ? wie
 etwa in den reicheren Plantagengebieten des
 Nordostens ? den Mangel an Arbeitskraften
 durch Importe afrikanischer Sklaven zu decken.

 In das Paranagebiet lockten die Jesuitenmis
 sionen der Spanier mit ihren konzentrierten In
 dianersiedlungen, besonders die Missionsprovinz
 von Guayra, wohin sich seit 1620 die Sklaven
 raubziige richteten. Wichtig wurde im Siiden die
 Unterstellung aller Gebiete bis zum La Plata
 unter das Bistum von Rio de Janeiro (1676) und
 damit auch die Jurisdiktion der portugiesischen
 Krone, der das Patronat zustand. Die Begriin
 dung von Sacramento am La Plata (1680) fiihrte
 zu einer sehr wechselvollen historischen Ausein
 andersetzung, die erst 1777 im Vertrag von San
 Ildefonso damit endete, dafi die Portugiesen Sa
 cramento aufgaben, dafiir aber Rio Grande ge
 wannen.

 Eine interessante Einzelheit ist die Verwendung
 von Azoren- und Madeiraportugiesen zur Siche
 rung der Siidgrenze, besonders auf der wichtigen
 Insel Sta. Catarina, wohin diese den ihnen ge
 laufigen Walfang und recht intensiven Anbau
 iibertrugen. Es ist ebenso charakteristisch, dafi die
 Spanier in Montevideo ?v der Gegengriindung
 von Sacramento ? Kanaren-Spanier ansetzten.
 Die Bewohner der atlantischen Inseln spielten in
 beiden grofien ibero-amerikanischen Kolonialge
 bieten eine hochst eigentiimliche Rolle. Man ver
 wandte sie mit Vorliebe in Grenzgebieten, sei es
 wie in diesem Falle gegen andere europaische Ri
 valen oder an der Grenze der Indianergebiete.
 Sie waren ein besonders wichtiges Pionierbevol
 kerungselement, dessen Bedeutung einmal verglei
 chend in beiden Kolonialreichen untersucht wer
 den miifite.
 Von Sao Paulo aus erfolgte auch die politische

 Organisation des Inneren. Nach den wichtigen
 Goldfunden Ende des 17. vor allem aber im 18.
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 Karte 2: Lageskizze von Sao Paulo und der wich
 tigsten Verkebrswege bis zum Beginn des 19. Jhdts.

 (unter Benutzung einer Skizze von Caio Prado im Bol.
 Geograph. No. 31. 1945. S. 926)

 (1) Ktistentiefland mit tropisch-humidem Klima (Af. Typus
 Koppen's)

 (2) Periodisch trockenes Tropenklima am Parana und Rio
 Grande (Aw. Typus Koppens)

 (3) Hohen iiber 1000 m
 (4) Tertiarbecken am oberen Tiete und Paraiba, zugleich

 Obergangslandschaft von "Wald und Campos
 (5) Permische Ausraumzone am Fuft der Stufe des Mesozoi

 cums, Campos landschaften
 (6) l.Sao Paulo, 2. Sao Vicente, 3. Santos, 4. Sao S-ebastiao,

 5. Ubatuba, 6. Taubate, 7. Porto Feliz, 8. Itapetininga,
 9. Itarare, 10. Sorocaba, 11. Itapererica, 12. Campinas,
 13. Mogi Mirim

 (7) Ungefahre Richtungen der wichtigsten StraEen

 Jahrhundert spaltete sich 1720 Minas Geraes von
 der Capitanie Sao Paulo ab, 1746 wurde Goyaz
 selbstandig, 1748 Matto Grosso. Dieses Ausquel
 len aus dem Raum von Sao Paulo und diese Knos
 pung von selbstandigen politischen Gemeinwesen
 von der Capitanie Sao Paulo machte sich in der
 raumlichen Beschrankung der Staaten Rio de Ja
 neiro und Espiritu Santo geltend, die auffallend
 schmal entwickelt sind und so gut wie vollstandig
 auf die zerschnittene, bewaldete Kiistenabdach
 ung beschrankt blieben. Erst in Bahia erfolgte
 ein Vordringen in das Innere, dort wo in ahn
 licher Weise der Kiistenwaldgiirtel nur schmal ist
 und das iiberaus wichtige Tal des Rio San Fran
 cisco das Hinterland aufschliefk. Eine hohe Be
 deutung erhielt das Hinterland des Nordostens
 auch in den Kampfen gegen das hollandische Ko
 lonialreich an der Kiiste Bahias und Pernambucos. -

 Vergleicht man diese Paulistaner Entradas in
 das Hinterland, so setzen sie sich wesentlich von
 der Spanischen Conquista ab. Auch im Bereich
 der angelsachsischen Kolonisation fehlen analoge

 Ziige. Man wird im Zusammenspiel mit den na
 tiirlichen, besonders hydrographischen Verhalt
 nissen an die aufierordentlich grofizugige und
 rasche Aufschliefiung des Gebietes der Grofien
 Seen und des Mississippi-Gebietes durch die Fran
 zosen des 17. und 18. Jahrhunderts erinnert. Die
 ?Coureurs du Bois", die Pelzjager, drangen mit
 gleicher Kiihnheit in das Innere, auch sie benutz
 ten auf ihren beispiellosen Ziigen das verzweigte
 Flufisystem, zu dem ihnen im Lorenzstromgebiet
 ein ahnlicher Schliissel in die Hande gefallen war.

 Doch fehlt im franzosischen Bereich der Sklaven
 fang. Es war diesen Ziigen auch eine wesentlich
 geringere historische Nachhaltigkeit beschieden,
 allerdings diirfen die sehr friihen innerkontinen
 talen franzosischen Ansiedlungen (Detroit, Kas
 kaskia) nicht iibersehen werden. Im angelsachsi
 schen Bereich ist eine Parallele im wesentlichen
 nur in den siidlichen Sklavenstaaten zu finden.
 Grenzkriege gegen das spanische Reich, ausge
 dehnter Indianerhandel beonders im Interesse
 der Pflanzer um Charlestown, Zerstorung der
 spanischen Grenzmission Guale und tiefes, die
 Fliisse aufsteigendes Eindringen in das Innere
 bilden hier eine weniger bekannte, aber in die
 sem Zusammenhang als Parallelerscheinung in
 teressante angelsachsische Kolonialphase. Aller
 dings war auch hier der bleibende Einflufi wesent
 lich geringer4).

 Diese wenigen Andeutungen iiber die Probleme
 der raumlichen Entwicklung und der dabei zu
 Tage tretenden Erscheinungen miissen hier ge
 niigen. Auch die eigentliche staatliche Organisa
 tion soli nicht behandelt werden. In der Ge
 schichte von Iberoamerika von O. Quelle ist das

 Wesentliche vorziiglich dargestellt5). Im Folgen
 den sollen nunmehr die wirtschaftlichen und so
 zialen Verhaltnisse der brasilianischen Kolonial
 struktur in Umrissen zur Sprache kommen.

 Wirtschaftliche und soziale Verhaltnisse der Kolo
 nialzeit, Plantagenzvirtschafl und Sklaverei. Lite

 ral und Waldland.

 Die koloniale Ausbeutung begann mit rein
 okkupatorischer Gewinnung von Edel- und Farb
 holzern, vor allem dem Brasilholz, das den
 neuen Kiisten den Namen gab. Der ?Christao
 Novo", Fernando Noronha (od. auch Loronha)

 4) Vgl. V. W. CRANE. The southern frontier 1670?1732.
 Durham North Carolina. Duke Univ. Press. 1928. Bes.
 Chapt. V. The Charlestown Indian Trade. Ferner: E. M.
 COULTER. A short History of Georgia. Chapel Hill.
 Univ. of North Carolina 1933.

 5) Vgl. Die grofk Weltgeschichte. Band 15. Geschichte
 Amerikas aufter Kanada. Bibliographisches Institut Leip
 zig 1942.
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 erhielt ein monopolartiges Privileg6). Die Insel
 vor der NO-Ecke Brasiliens tragt seinen Namen.
 Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts lief en bis zu
 100 Schiffe jahrlich mit Holzern in Lissabon ein.
 Es war dieser Farb- und Edelholzhandel, an dem
 die Franzosen.sehr friih teilzunehmen trachteten.

 Eine fiir die weitere Entwicklung wesentlichere
 Phase setzte mit der Ubertragung der Produk
 tion fiir den Weltmarkt ein. Die portugiesische
 Krone hatte sich bei der Landvergebung an die
 Governadore oder Capitaos der Capitanien das
 Monopol der Brasilholzgewinnung, das Monopol
 der Drogen- und Gewiirzgewinnung, den Fiinf
 ten aus Edelmetall und Edelsteinerzeugung, so
 wie als Grof?meister des Christusordens den Zehn
 ten der Landesprodukte vorbehalten, jedoch un
 terlag der Handel zunachst keinem Monopol
 zwang. Bereits 1526 wurde in Lissabon der erste
 Einfuhrzoll von brasilianischem Zucker erhoben,
 dessen Produktion von Madeira iibertragen war.
 Bei Sao Vicente wurde Zuckerrohr unter Mithilfe
 von Italienern, Franzosen und Flamen, ?die ge
 schult in diesem Zweige des mechanischen An
 baus waren", gebaut7). Die Produktion gewann
 rasch an Umfang. Bis zum Ende des 16. Jahr
 hunderts iiberholte Brasilien die spanische Pro
 duktion in den Antillen. Aus dieser Stellung
 wurde Brasilien zeitweilig durch die Rivalitat
 Westindiens verdrangt, erreichte jedoch eine neue
 Bliite nach der Katastrophe des franzosischen
 Kolonialreiches und in den europaischen Wirren
 der napoleonischen Zeit am Ende des 18. Jahr
 hunderts. Das Schwergewicht der Produktion lag
 in grolker Kiistennahe. Bedeutungsvoll waren
 vor allem die fruchtbaren Schwemmlandboden
 des Nordens, die ?Massape"-B6den, wie sie ge
 nannt wurden an der Reconcavo von Bahia, und
 in den Alluvialauen der Fliisse Pernambucos.

 Ahnliche Boden boten etwas spater die Grundlage
 fiir die bedeutende Zuckerproduktion in den
 ?Campos dos Goitacaces" am Paraiba Delta, wo
 noch heute die Stadt Campos ein grofies Zucker
 anbauzentrum darstellt. Das dritte alte Zucker
 baugebiet lag in der Umgebung von Sao Vicente
 und Santos. Mit dem Zuckerbau haftete das
 Schwergewicht der Kolonisation an der Kiiste.
 Mit dem Zucker entwickelte sich der weltmarkt
 abhangige Anbau in Form der Grofibetriebe, der
 Plantagen mit Sklavenarbeit und damit entschei
 dende Grundlagen, strukturell und regional fiir

 6) Die Juden bildeten im 16. Jahrhundert einen sehr be
 deutenden Bevolkerungsbestandteil Nordbrasiliens, der von
 Carneiro auf etwa 50?/o der Gesamtbevolkerung geschatzt
 wurde.

 Fernando Carneiro. Historia da Imigracao no Brasil.
 Uma Interpretacao Bol. Geografico 1948, 69. S. 1012.
 7) Vgl. Stadens Bericht..

 die kulturgeographische Entwicklung Brasiliens.
 Regional: denn trotz der Entwicklung vonMinas
 lebten am Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des
 19. Jahrhunderts noch 60% der Bevolkerung in

 Kiistenstreifen, die kaum tiefer als 20 km land
 einwarts reichten. Man sehe sich die alten Kar
 ten von Spix und Martins etwa daraufhin an.
 Sie zeigen ? mit Ausnahme wieder von Minas ?
 die absolute Gebundenheit der Besiedlung an das
 ?Litoral", an die Waldgrenze des Ostens8).

 Entscheidend war, dafi das Land in grofien
 Stiicken, in ?sesmarias", als Latifundien verge
 ben wurde. Die Landnahme in Latifundien ist
 iiber die Kolonial- und Kaiserzeit hinaus bis an
 die Schwelle der Gegenwart beherrschend geblie
 ben. Der Zensusbericht von 1940 zeigt, dafi von
 dem in Besitz genommenen Lande 44,5 % der
 Flache in Besitzen iiber 1000 ha (21 ?/o iiber
 5000 ha) liegt und sich in den Handen von nur
 etwa 2% aller Landbesitzer befindet9). Die Lati
 fundienwirtschaft ist eine ganz grofie ererbte
 Belastung, die auf Brasilien ruht und aus der ko
 lonialen Phase, iiber die Kaiserzeit, kaum veran
 dert in die Gegenwart weiterreicht. Die Bedeu
 tung der Landgesetzgebung, die in den Vereinig
 ten Staaten sofort nach der Unabhangigkeit be
 gann und das unbesiedelte westliche Land als
 Staatseigentum beiseite setzte, es der Spekulation
 zu entziehen trachtete, eine Form der Vermes
 sung fand, die in einfacher Weise die Lokalisie
 rung eines Landstiickes moglich machte, die schliefi
 lich dann in dem ?homestead act" Lincolns ihre

 Kronung erhielt, tritt bei einem Vergleich mit
 den Verhaltnissen im spanischen, fast mehr aber
 noch im portugiesischen Kolonialreich als eine
 der ganz grofien und entscheidenden Gesetzgebun
 gen hervor, die das Bild der heutigen Kulturland
 landschaft in der Neuen Welt gestaltet haben. Ihr
 steht die krasse Latifundienwirtschaft einerseits
 und die vorwiegend geplante, raumlich beschrank
 te spatere Ansiedlung von Europaern durch Re
 gierungsmafinahmen in Brasilien gegeniiber.

 Die alten Trager der grofien Zucker ?facen
 den" oder, wie sie nach ihren Verarbeitungsbe
 trieben genannt wurden, die ?senhores de engen
 hos" bildeten eine feudale Schicht, eine Aristo
 kratie, die sich ihres Standes bewufit war und
 deren Abkommlinge es noch sind. Ihre oft befestig
 ten Landsitze, die haufig recht umfangreichen
 ?casas grandes", die ?grofien Hauser", mit ihren

 8) Spix und Martius. Reise in Brasilien in den Jahren 1817
 bis 1820. Munchen 1828. 3 Bande.

 9) Recenseamento Geral do Brasil. (1 ? de Setembro de
 1940). Sinopse do Censo Agricola. Dados Gerais. Instituto
 Brasileiro de Geografia e Estadistica. Comissao Censitaria
 Nacional. Rio de Janeiro, Servico Grafico do Instituto
 Brasileiro de Geografia e Estadistica 1948.
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 Miihlen, Nebenbetrieben und den Reihen der
 ?senzalas", der Sklavenarbeiterhiitten, bilden
 einen Grundstock der siedlungsgeographischen
 Entwicklung. Viele sind noch erhalten. In der
 Baixa da Fluminense, der Niederung des Staates
 Rio de Janeiro, liegen sie zum Teil noch verlas
 sen da, uberwachsen von tropischer Vegetation.
 Um diese ?casas grandes" wittert etwas von ro
 mantischer Atmosphare, wie sie heute den gro
 fien Plantagen des 18. Jahrhunderts in den Siid
 staaten der Vereinigten Staaten zu eigen ist.

 Und in der Tat, mit den Siidstaaten der Union,
 mit der Pflanzeraristokratie und der Sklaven
 wirtschaft des ^Antebellum" allein kann man die
 grofien Ziige der alteren brasilianischen Entwick
 lung vergleichen. Die soziale, kulturelle und poli
 tische Funktion dieser Aristokratie war in beiden
 Gebieten vergleichbar. Besonders im brasiliani
 schen Norden, in Bahia und Pernambuco stellte
 sie das Reservoir fiir Staatsmanner und Soldaten,
 doch auch fiir Gelehrte und Dichter10). Wie man
 Virginia in den Vereinigten Staaten als ?Mutter
 der Prasidenten" bezeichnet hat, so lafit sich ein
 gleiches fiir Bahia sagen, um diese soziale Region
 zu kennzeichnen. Aus den Lebensgewohnheiten
 dieser Latifuiidienbesitzer und Sklavenherren
 entwickelte sich eine Wertskala der Berufe und
 Tatigkeiten, die im Grunde noch heute als giiltig
 empfunden wird. Die korperliche Arbeit wird ab
 gelehnt, bevorzugt werden leitende, politische
 und geistige Berufe, daneben literarische Tatig
 keit, militarischer Dienst, sowie Jurisprudenz und
 klerikale Berufe, spater auch Medizin. Auf diesen
 Latifundien fand auch die benihmte brasilianische
 Gastfreundschaft ihre Heimstatte11).

 Solchen grofien Vorziigen stehen auch grofie
 Schattenseiten gegeniiber, von denen die Abnei
 gung gegen physische Arbeit schon erwahnt wur
 de. Zum Teil liegen die Nachteile in der Eigenart
 der Wirtschaftsform begriindet. Mit der engen

 Weltmarktverflechtung haftete der Zuckerplan
 tagenwirtschaft stets eine gewisse Unsicherheit an,
 der fast alle tropischen Monokulturen unterliegen.
 Ein Moment der Spekulation, der Abhangigkeit
 von den Preisgestaltungen tritt hinzu, das in
 seiner Entartung zu Spiel und Hasard fiihren
 kann. Aber die wichtigsten Nachteile lagen in der
 Arbeitsverfassung, in der Sklaverei begriindet12).

 10) Hinzu kam, daft gerade im Nordosten die Auseinander
 setzung mit den Hollandern bedeutende Kraft geweckt
 hatte. Vgl. Waetgen, Das hollandische Kolonialreich in
 Brasilien.

 u) Vgl. dazu Gilberto Freyre, Interpretacao do Brazil. Rio
 de Janeiro. 1947. S. 120 ff., 127 ff.
 12) Ausfuhrliche und gute Analysen der Besitzverhaltnisse
 und der sozialen Zustande bei Lynn Smith. Brazil: People
 and Institution. Louisana State University Press. Baton

 Die aufierordentliche Bedeutung der Sklaven
 fangexpeditionen der Bandeirantes fiir die raum
 liche Ausbreitung des portugiesischen Einflusses
 und damit des spateren Brasiliens wurde bereits
 skizziert. Man erkennt, dafi die indianische Ar
 beit hoch bewertet wurde und dafi ein ausreichen
 der Markt fiir indianische Sklaven vorhanden
 war. Die Bedeutung der Indianer fiir die Skla
 venarbeit ist also keineswegs zu unterschatzen.
 Die Verbote der Versklavung von Indianern
 ? so Papst Paul III. 1537, die Indiengesetz
 gebung Philipps II. seit 1542, das Verbot Joao
 VI. 1562 ? die Bemiihungen der Jesuiten fruch
 teten wenig. Im Gegenteil, alle Versuche, die

 Verbote in Kraft zu setzen, fiihrten zu Unruhen.
 Durch ihre Indianermission setzten sich die Jesu
 iten in Gegensatz zu der weltlichen Bevolkerung.

 Hierin liegt eine wichtige Ursache ihrer spateren
 Vertreibung. Den gleichen, auch vor Aufruhr
 nicht zuriickschreckenden Widerstand erregte die
 weltliche Herrschaft, wenn sie sich im Verfolg
 dieser Gesetze schiitzend vor die Indianer stellen
 wollte. Ganze Regionen wurden von den Bandei
 rantes verwiistet und ihre Bevolkerung reduziert.
 Ein lebhafter Exporthandel verpflanzte die Ge
 fangenen dieser Beuteziige nach denZuckerfeldern
 der grofien Facenden in Bahia und Pernambuco.

 Wie hartnackig sich die Indianersklaverei erhielt
 geht am besten aus den offenbar immer wieder
 notwendigen Wiederholungen der Verbote her
 vor, die in Abstanden wahrend des 18. Jahrhun
 derts bis zur Befreiung der Indianersklaven durch
 das Gesetz vom 27. Oktober 1831 und schliefi
 lich 1910 der Errichtung der Servico de Protec
 cao aos Indios erfolgten18).
 Wesentlich wirksamer als diese Verbote war

 die Beschaffung einer leistungsfahigeren Arbeiter
 schaft durch den Import von Negersklaven14).
 Fiir Portugal lag die Situation besonders giinstig,
 da es Kolonialbesitz an der afrikanischen Gegen
 kiiste besafi. In der Tat wurde Portugal zeitweilig
 zum Sklavenlieferanten der ganzen neuen Welt.
 Die Ausmafie dieser dunklen Zwangswanderung
 iiber den Ozean nach Brasilien zu errechnen wird

 Rouge 1947. ? Das klassische Werk ist: Freyre, Gilberto,
 Casa Grande e Senzala. 3ed. Rio de Janeiro. 1938.
 13) Caio Prado Junior. Formacao do Brasil contemporaneo.

 Colonia. 3. a. Edicao ?Grandes Estudos Brasileiros" Vol. 1.
 Sao Paulo 1948. S. 100. ? Luis Amaral. Historia da Agri
 cultura Brasileira. Vol. 1. S. 305 ffl. ?Escravatura ver
 melha" S. 319 ffl. ?Escravatura Negra". Brasiliana.
 Biblioteca Pedagogica Brasileira. Series 5 ? Vol. 160.
 Compania Editora Nacional. Sao Paulo, Rio. Recife, Porto
 Alegre. 1939. ? F. Carneiro, a. a. O., S. 1009.
 14) Am 27. III. 1549 erfolgte die Erlaubnis fiir den Im
 port von Sklaven von der Guineakiiste nach der Quote von
 120 Sklaven fiir jeden Senhor do Engenho. F. Carneiro
 a. a. O. S. 1011.
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 wohl fiir die ersten Jahrhunderte schwer gelin
 gen. Calogeras gibt fiir die 150?200 Jahre vor
 1820 eine jahrliche Einfuhr von etwa 54 400 Indi
 viduen, Caio Prado mochte sich jedoch der etwas
 niedrigeren Schatzung von Velloso de Oliveira
 anschliefien, der fiir die 100 Jahre vor 1817 einen
 jahrlichen Import von 25?30 000 Negern an
 nahm. Nach Schatzungen von Simonsen absor
 bierten die Zuckerplantagen im 17. Jahrhundert
 520 000 Sklaven, darunter 350 000 afrikanischer
 Herkunft. Der Zuckerexport des 18. Jahrhun
 derts und der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts
 beruhte nach dem gleichen Autor auf der Arbeit
 von etwa 1,3 Mill. Sklaven, weitere 650 000
 fronten in den Minen, etwa 250 000 in den Kaf
 feeplantagen. Simonsen schatzt die Gesamtein
 fuhr auf etwa 3,3 Mill. Sklaven. Nach der Schat
 zung von Humboldt befanden sich am Anfang
 des 19. Jahrhunderts etwa 1 960 000 Sklaven in
 Brasilien, fast die gleiche Zahl wie in den Ver
 einigten Staten, die derselbe Autor auf 1 920 000
 bezifferte. Wie sehr beide Gebiete, die Kiiste Bra
 siliens und der Siiden der Vereinigten Staaten
 einem Typus der Kolonisation angehoren, geht
 aus diesen Schatzungen hervor, denn fiir das kon
 tinentale spanische Amerika setzte Humboldt
 nicht mehr als 387 000 Negersklaven an. Brasi
 lien und die Vereinigten Staaten beschaftigten
 nahezu 60 ?/o aller Sklaven der neuen Welt ?
 einschliefilich der Antillen.

 Die direkten und indirekten Wirkungen der
 Sklaverei waren grofi. Die Negereinfuhr ver
 anderte die Bevolkerungszusammensetzung voll
 kommen, am meisten in den von der Planta
 genwirtschaft direkt betroffenen Gebieten, doch
 von dort ausstrahlend auch in anderen Land
 schaften. Die Griinde dafiir werden sich weiter
 unten ergeben. Man schatzte 1798 bei einer Bevol
 kerung von 3,2 Mill, den Sklavenanteil auf etwa
 49?/o, d. h. etwa 1,5 Mill. Dazu kamen jedoch
 etwa 12 ?/o Freigelassene hinzu. Am Ende des
 19. Jahrhunderts, im Augenblick der Abschaffung

 Bevolkerungsverteilung Brasiliens 1940
 Nach Staaten:

 <Vo ?/o ?/o
 ?/o Weift Schwarz Mischl

 Total 41 236 315
 Reg. Norte 1 462 420 3,6
 Acre 79 768 0,05 54,5 14,1 31
 Amazonas 438 008 0,2 31,4 7,1 61

 Para 944 644 2,4 45,2 9,9 46,5
 Nordeste 9 973 642 24,1
 Maranhao 1 235 169 3,38 47 27,6 25,4
 Piau 817 601 1,9 45 32 22,7
 Ceara 2 091 032 4,9 54,5 24 24,5
 Rio Grande D. N. 768 018 1,8 43,5 13,4 43
 Paraiba 1 422 282 3,4 54 13,6 33
 Pernambuco 2 688 240 6,5 54,5 15,5 30,3
 Alagoas 951 300 2,3 56,5 13,7 29,1
 Este 15 625 953 38,0

 Bevolkerungsverteilung Brasiliens 1940
 Nach Staaten:

 o, o/ o; 10 10 10
 ?/0 Weifi Schwarz Mischl

 Sergipe 542 326 1,3 46,5 18,8 34,2
 Bahia 3 918 112 9,5 29 20 51
 Minas Geraes 6 736 416 16,3 61,5 19,2 19,5
 Esp. Santo 750 107 1,8 61,5 17,2 21,2
 Rio de Janeiro 1 847 857 4,5 60 21,3 18,6
 Distr. Fed 1 764 141 4,3 70 11,4 17,2

 Sul 12 915 621,31,2
 Sao Paulo 7 180 316 17,4 84,5 7,3 4,7
 Parana 1 236 276 3,0 88 4 7
 S. Catarina 1 178 340 2,9 95 5
 Rio Grande 3 320 689 8,05 89 6,5 4,5
 Centro Este 1 258 679 3,0
 Goias 826 414 2,0 72 17 10,5
 Matto Grosso 432 265 1,4 50,5 8,5 40

 Nach Regionen: 0/o Fl3dlc o/0 Bevolkerung
 1945

 Reg. Norte 41,6 3,1
 Nordeste 11,5 24,1

 Este 14,5 38,0
 Sul 9,7 31,4

 Centro Eset 22,5 3,0

 der Sklaverei (1889) wurden (1890) 6,3 Mill.
 Weifie, 2,1 Mill. Sklaven (15%) und 4,6 Mill,
 (ca. 35 %) Mestizen gezahlt. Das beigegebene

 Diagramm nach verschiedenen Quellen zeigt die
 Bedeutung und die Veranderung des Anteils der
 Schwarzen und der Mulatten an der Gesamtbe
 volkerung. Die Tabelle soli den sehr verschie
 denen Bevolkerungsaufbau nach der Statistik von
 1940 zum Ausdruck bringen. Es bedarf dabei

 wohl kaum des Hinweises, dafi alle Statistiken,
 die eine Erfassung der Farben in Brasilien an
 streben, nur mit grofiter Kritik aufzunehmen
 sind und nur als Schatzungsrahmen betrachtet
 werden diirfen. Vergleicht man mit diesen An
 gaben die Bevolkerungszusammensetzung der
 alten Siidstaaten, so ergeben sich schlagende Par
 allelen. Interessant ist jedoch, dafi in Brasilien der
 Anteil der Mulatten den der reinen Neger bei
 weitem iibersteigt. Schatzungsweise verhalten sich
 beide Gruppen hier wie 2:1. In den Vereinigten
 Staaten dagegen erreichen die Mulatten nur etwa
 16?21 % der gesamten Negerbevolkerung15). So
 mifilich es ist, angesichts der unsicheren statisti
 schen Erfassung und der recht verschiedenartigen
 Definitionen der Rassenzugehdrigkeit Schlusse zu
 ziehen, so lafit sich doch eine, an sich bekannte
 Tatsache, quantitativ hierdurch enger umreifien,
 namlich die, dafi Brasilien und die Siidstaaten der
 Union sich aus ahnlichen Bevolkerungsverhalt
 nissen zur Zeit des 18. Jahrhunderts andersartig
 fortentwickelt haben. Die Rassenmischung nimmt
 in Brasilien eine iiberragende Stellung ein.

 15) Vgl. Hannemann. Negerprobleme in den Vereinigten
 Staaten. P. M. Erg. Hefte 208. Hermann Wagner Gedacht
 nisschrift. Tabellen S. 234 ffl.
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 Diagramm 1: Bevolkerungszusammensetzung
 Brasiliens nach der Farhe

 I. Nina Rodriguez: Os Africanos no Brazil: Weifte -
 Indianer - Sklaven - Frei gel assene.

 II. Nina Rodriguez: Os Africanos no Brazil: Weifte -
 Indianer - Sklaven - Freigelassene.

 III. Census: Weifte - Caboclos - Schwarze - Pardos.
 IV. Census: Weifte - Caboclos - Schwarze - Mestisos.

 V. Johnston, The Negro in the New World: Weifte -
 Indianer - Neger - Negermischlinge - Mamelucos.

 VI. Census: Weifte - Neger - Mulatten - Asiaten.

 Es kann nicht die Aufgabe dieser Zeilen sein,
 etwas zu den schwierigen Fragen der Rassen
 mischung in Brasilien beizutragen. Nur einige
 Tatsachen und ihre Sieht in den Augen kompe
 tenter brasilianischer Soziologen miissen festge
 halten werden. Diese haben wohl sehr iiberzeu
 gend nachgewiesen (vgl. bes. Gilberto Freire),
 dafi die Tendenz zur Rassenmischung schon im
 Portugal der Kolonisationszeit vorgebildetet war.
 Portugal war bereits am Ende der Maurenzeit ?
 und am Anfang der Kolonisationszeit ein Land
 der Mischungen der Rassen, der Kulturen und der
 Religionen. Die naive nordeuropaische Superiori
 tatsidee war in Portugal dank der vorhergehen
 den Maurenzeit nicht moglich. In dieser hatten
 zum mindesten die Herrschafts-, Reichtums-, und
 Bildungsverhaltnisse sich lange Zeit zugunsten
 der dunkleren Rasse ausgewirkt. Auch die ?Mau
 rische Schonheit" als physisches Ideal der Frauen
 schonheit war weithin anerkannt. Ein hoher Pro
 zentsatz der Negerbevolkerung kam aus den Ge
 bieten am Guineagolf und rekrutierte sich aus
 kulturell und physisch besonders hochwertigen
 Stammen (z. B. die Minas). Man lese eine Schil
 derung wie die von Ave Lallement iiber die Ne
 ger von Bahia, der auf der einen Seite die prach

 tigen Gestaltcn der Negerbevolkerung malt, um
 dann auf der nachsten Seite, gleichsam fiir das
 breitere Publikum, eine kleine Antidosis einzu
 mischen durch einige Bemerkungen dariiber, wie
 sehr doch die helle, europaische Schonheit iiber
 solche nachtdunkle Schonheit triumphiere. Selbst
 der trockne Burmeister findet lebhafte Worte der
 Schilderung. Im Gegensatz zu den strengen Ehe
 gesetzen des Siidens der Vereinigten Staaten stand
 der rassischen Mischung in Brasilien weder das
 Recht noch die Sitte entgegen. Die Mischung kam
 zum grofiten Teil aufierehelich zustande. Das
 Konkubinat wurde eine ubiquitare Erscheinung.
 Die entstehende Schicht der Mulatten trug ihrer
 seits zu weiterer Mischung bei. Besonders die
 Mulatinnen neigten aus ihrer sozialen Lage her
 aus gern dazu, solche Konkubinatsverhaltnisse ein
 zugehen, die fiir sie Aufstieg bedeuteten und
 fiir ihre Kinder auch sehr haufig den Uber
 gang in das Freigelassenen-Verhaltnis16). Man
 spricht auch davon, dafi die Portugiesen eine
 solche Zwischenschicht bewufit geschaffen hatten,
 um so leichter ihre Herrschaft iiber die Sklaven
 bevolkerung durchfiihren zu konnen. Aus dieser
 Mulattenschicht sind sehr friih Farbige zu bedeu
 tenden Stellungen aufgeriickt, schon im Kaiser
 reich haben sie in den regierenden Schichten Ver
 treter gehabt. Seit der Regierung des grofien Mi
 nister-Diktators Pombal wird auch von Portugal
 aus die Mischung geradezu propagiert. Die Ein
 fliisse, die von der Sklaven- und Mischlingsschicht
 ausgingen sind sehr bedeutend.A Ramos hat in
 seinem wichtigen Buche die Einfliisse der Neger
 kulturen auf die Volkskunde Brasiliens darge
 stellt*). Im Sertao des Interior und im dunkel
 gefarbten Proletariat der Stadte sind diese Ein
 fliisse iiberragend und man kann ohne sie wich
 tige Volksgruppen Brasiliens in ihrer Haltung
 nicht verstehen.

 Feudale Latifundienwirtschaft auf der Basis
 der Sklaverei mit Zuckerproduktion fiir den
 Weltimarkt war die erste wichtige Phase der
 kolonialen Entwicklung. Von Maranhao iiber die
 Nordostkiiste, Bahia bis Santos hatte sie bestimm
 te Punkte der Kiiste, des Litorals besetzt. Ihre
 Schwerpunkte lagen in Pernambuco, Bahia,. am
 Paraiba Delta, in der Baixada Fluminense, bei
 Santos. Dem Nordosten fiel dabei jedoch die Vor
 rangstellung zu. So wurden bestimmte Raume
 durch eine bestimmte Wirtschafts- und Sozialver
 fassung gepragt, die ? und das ist eine der wich
 tigen indirekten Wirkungen, diese Gebiete in ein

 16) Eine besondere Klasse waren die ?Negros de Ganho",
 die gegen geringe Abgaben frei ihrem Erwerb nachgehen
 konnten. Es gab Brasilianer, die mehr als 200 Negros de
 Ganho beschaftigten.
 *) Ramos, A., O Negro Brasileiro 2ed. Sao Paulo 1940.
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 der Einw anderung von Nordeuropaern hochst
 abtragliches Sozial,, klima" versetzten. Auch in
 dieser Beziehung liegen die Vergleiche mit den
 Siidstaaten der Union auf der Hand.

 Die Rinderweidewirtschafl der Campos
 Reiste man im 18. und in der ersten Halfte des

 19. Jahrhunderts im Siiden der nordamerika
 nischen Union iiber den Baumwollplantagengiir
 tel hinaus ins Innere, so traf man auf die sehr
 bewegliche Zone der ?Cattle frontier", der exten
 siven Weidewirtschaft. Der Bedarf der Plantagen
 hatte sie ins Leben gerufen. Vor der ins Innere
 dringenden Plantagenzone wurde sie teils gedrangt,
 teils wuchs sie aus eigenen Antrieben in den Kon
 tinent hinein, bis sie in Texas mit der extensiven
 spanischen Weidewirtschaft zusammentraf und
 die Grofiweidewirtschaft der Plains und Prairies
 geboren wurde. In ganz ahnlicher Weise wuchs
 auch in Brasilien von den Plantagengebieten der
 Kiiste aus die extensive Weidewirtschaft in das
 Innere hinein. Sie war aufkrordentlich expansiv.
 Ihr ist die friihe Ausbreitung einer, wenn auch
 diinnen Decke wirtschaftlicher Nutzung iiber rie
 sige Gebiete des Nordostens, des Hinterlandes
 von Bahia, von Minas, Gcyaz, ja Matto Grosso
 und vor allem im Siiden von Rio Grande do Sul
 zu verdanken.

 Es entstand so ein von der Plantagenwirtschaft
 der Kiiste vollig verschiedenes, jedoch mit dieser
 durch den Absatz der Erzeugnisse verbundenes
 ?inneres" Brasilien. Die Rinderweidewirtschafl;
 loste sich vollig von den Gebieten des Bodenan
 baus. Wir werden auf die allgemeinere wirt
 schaftsgeographische Bedeutung dieser Dissoziie
 rung der in der europaischen Landwirtschaft ge
 bundenen Komponenten des Anbaus und der
 Viehzucht weiter unten zuriickkommen. Betraeh
 tet man die raumliche Entwicklung, so ergeben
 sich zwei Ausgangsgebiete17).

 1) Das wohl altere, jedenfalls urspriinglich be
 deutendere, entwickelte sich im trockenen Hin
 terland des Nordostens, in den ?Caatingas",

 n) Vergl. Gardener, G., Reisen im Inneren Brasiliens, be
 sonders durch die nordlichen Provinzen und die Gold
 und Diamantendistrikte. Aus dem Engl, von M. B. Lindau.
 Dresden und Leipzig 1848. Bes. Abschnitte 6 (S. 232 fT.)
 und 7 (S. 260 ff.) sowie Bd. II. Abschnitte 8 (S. 1 ff.) und
 9 (S. 49 ff.). Ferner Ph. von Liitzelburg, Estudo Botanico
 do Nordeste. Inspectora Federal de Obras contra as seccas.
 Rio de Janeiro. (Publ. No. 57, Serie I A). III. Band. Eine
 ausgezeichnete Darstellung nach geradezu modernen wirt
 schaftsgeographischen Gesichtspunkten gibt auch hier das
 bereits oben erwahnte Buch von Andre Joao Antonil.
 Culiura e Opulencia do Brasil, das vor ca. 250 Jahren
 veroffentlicht, jetzt in neuer Auf lage Bahia 1950 Livraria
 Progresso verfiigbar ist. S. 291 ff. wird eine Darstellung
 der geogr. Verbreitung, des Umfanges und der Methoden
 sowie der Viehstraften gegeben.

 ? Campos Mimosos" und ?Campos Agrestes" jen
 seits des schmalen Kiistenwaldgiirtels, in dem die

 Markte der Kustenstadte lagen. Caio Prado gibt
 fiir das Ende des 18. und den Anfang des 19.
 Jahrhunderts bereits jahrliche Anlieferungszahl
 len in Hohe von ca. 20 000 Rindern aus dem
 Sertao nach der Stadt Bahia, 6000 nach S. Luis de
 Maranhao, und 11 000 nach Belem do Para mit
 damals nur 13 000 Einwohnern. Man erkennt da
 mit zugleich die hohe Bedeutung der Rinderweide
 wirtschaft fiir die Ernahrung, die stets in den
 Kiistengebieten ? wegen der Monokultur ?
 problematisch war und fiir die einfache Bevol
 kerung bis zum heutigen Tage in gewissem Mafie
 noch ist, worauf ich weiter unten noch kurz ein
 gehen werde. Besonders wichtig wurde die Aus
 breitung im Staate Bahia nach Westen ins San
 Francisco Tal, wo kommerziell brauchbare fiir
 die Viehzucht so wichtige Salzvorkommen waren,
 bis nach Minas, ja gelegentlich bis Sao Paulo.
 Die Viehherden vermochten sogar den Cordon zu
 durchbrechen, den man aus Zollgriinden um die
 Golddistrikte zu ziehen versuchte. Nach Antonil
 weideten allein im Sao Francisco Gebiet anfangs
 des 18. Jahrhunderts mehr als 1. Mill Haupter.

 Die Rinderweidewirtschaft begann mit dem
 Eintreiben in die natiirlichen Weidegebiete. Auch
 hier entstanden Latifundien fiir die Caio Prado
 als Annaherung etwa 3 Quadratleguas angibt
 (etwa 11 000 ha, eine Zahl, die iibrigens auch der
 iiblichen Grofie der Weidewirtschaft-Hacienden
 im spanischen Kalifornien entspricht), die sich

 meist am Flufi entlang zogen. Die Arbeit wurde
 mit wenigen Vaqeiros, denen ein paar Hilfskrafte
 ? ?fabricas" ? zur Seite standen besorgt. Die
 Vaqeiros waren meist keine Sklaven. Sie gingen
 mit den Besitzern der Facenden Vertrage ein, auf
 Grund deren sie die Weidearbeit iibernahmen
 (etwa J/4 des Nachwuchses gehort dem Vaqueiro
 und eine bestimmte Zahl Haupter Vieh, die auf
 eigene Rechnung mit der Herde laufen). So wird
 betriebsmafiig der Grofibesitz in kleinere Ein
 heiten zerlegt, so dafi die geringere Bedeutung
 der Sklaven und diese andere Betriebsverfassung
 im Sertao doch ein andersartiges soziales Bild
 hervorrief als in den Grofiplantagenlandschaften
 der Kiiste. Doch darf dies nicht mit der Besitz
 struktur verwechselt werden, bei der ?Absentee
 Besitz" mit Akkumulierung von mehreren, ja
 Zehnern von Facenden in einer Hand vorkam.

 Die ?soziale Landschaft" des Sertao gewann
 auch dadurch andere Ziige, dafi hier im Norden
 die Indianer und Indianermischlinge haufiger zu
 finden waren. Dazu kamen verlaufene Sklaven
 von der Kiiste. Und ? unabhangig von der Be
 wirtschaftung ? trat noch der ?Hinterlands"
 Charakter, der Charakter einer Grenze, eines
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 ?Wilden Westens" hinzu, wo mit der Entfernung
 von den Staatszentren an der Kiiste, mit dem
 Diinnerwerden der Besiedlung und der Zunahme
 des Naturhaften in der Wirtschafblandschaft sich
 vieles sammelte, was das Gesetz scheute, oder dem
 in den Kiistenstadten aus dem einen oder ande
 ren Grunde der Boden zu heifi geworden war.
 Es ist interessant, dafi hier in dieser Grenzerzone
 ? ganz ahnlich wie in den Pioniergrenzgebieten
 in den Vereinigten Staaten ? nicht nur eine Ten
 denz zu rechtlosem Individualismus, sondern auch
 zu grofier religioser Reizbarkeit sich hinzuge
 sellte. Gerade das Hinterland des nordostlichen
 Sertao hat oft die merkwiirdigsten, ja zum
 Teil grauenvoll blutigen religiosen Unruhen ge
 kannt18).

 Diese Beweglichkeit, dieser Grenzercharakter,
 dieser ?Wild-West-Typ" der Gesellschaft wurde
 noch verstarkt durch die grofien Schwierigkeiten,
 die die Natur bot. Der Nordosten ist das Gebiet .
 der grofien Diirren, die itnmer wieder verheerend
 gewirkt haben. Deutliche Berichte iiber die Diir
 ren sind nach Lynn Smith 1P)seit 1710/11 bekannt.

 Weitere schlimme Diirrejahre waren 1723?27,
 1736/37, 1744/45, 1777/78, im 19. Jahrhundert
 1808/09, 1816/17, 1824/25, 1844/45, 1877?79,
 eine Periode besonders grofier Katastrophen,
 wahrend der die Sterblichkeit in Ceara 50 ?/o er
 reicht haben soli. Auch in diesem Jahrhundert
 setzten sich die Diirren fort. Quelle traf bei seiner
 Reise Diirrebedingungen an, 1931?32 war wie
 der ein grofies Diirrejahr*). Der Dienst des ?Ser
 vicos contra as Seccas" hat durch Staudammbau
 viel erleichtert. Es sollen zwischen 1877?1902
 insgesamt 2 Millionen Menschen infolge der Diir
 ren gestorben sein. Doch nicht nur die Dezimierung
 durch den Tod ist hier wichtig, sondern besonders
 auch die Beforderung der Instabilitat des Lebens
 und infolge davon der Wanderungen. Wande
 rungen nach dem Siiden ins Rio Sao Francisco
 Tal, nach dem Amazonasgebiet zur Zeit der Kaut
 schukepisode und heute wieder besonders nach
 dem Siiden in die Industrien Sao Paulos so
 wie als Wanderlandarbeiter in die Kaffeegebiete.

 2) Ein zweites altes Entwicklungszentrum fiir
 die Weidewirtschaft lag im Siiden, anschliefiend
 an die Plantagengebiete von Sao Vicente. Die
 guten Bedingungen fiir Viehzucht fielen bereits
 dem Griinder Sao Paulos, dem Jesuiten Anchieta
 auf. Wie Sao Paulo fiir die Bevolkerungsbewe

 1H) Vgl. die Schilderungen bei Gardener a. a. O. ? Aug.
 St. Hilaire, oder Lynn Smith a. a. O. S. 731. Kidder D.P.
 and Fletcher I. C. Brazil and the Brazilians. Philadelphia
 1857. S. 520/521. Klassisch ist die Darstellung von Eucli
 des da Cunha "Os Sertoes" 15 ed. Rio de Janeiro 1940.
 19) a. a. 0.,S. 314.
 *) Weitere Durrejahre waren 1938?1942, 1951/52.

 gungen, die ins Innere gingen, eine besonders giin
 stige strategische Lage aufwies, so auch fiir die

 Ausbreitung der Rinderweidewirtschaft, die mit
 den Bevolkerungsbewegungen, den ?entradas"
 der Bandeirantes auf das engste verbunden war.
 Von hier aus konnte die Viehzucht sich nach drei
 Richtungen verbreiten: Nach Minas und ins Sao
 Francisco Tal, von wo aus Paulistaner 1810
 bis zu den Weidegebieten von Pastos Boms in
 Maranhao vorstiefien. Es offneten sich die end
 losen Campos und Cerrados von Goyaz und

 Matto Grosso und schliefilich drang die Weide
 wirtschaft nach Rio Grande do Sul vor, wo sie
 wichtige Anregungen aus den spanischen Gebieten
 erhielt.

 Der Grundzug der Formen ist in diesen Ge
 bieten denen des Nordens ahnlich. Es entwickel
 ten sich jedoch Sonderformen, von denen, hier nur
 die wichtigeren in Minas Geraes und Rio Grande
 do Sul kurz angedeutet werden sollen. Die Weide
 wirtschaft von Minas Geraes ahnelte im Norden,
 im Gebiet des Sertao von Minas, durchaus der
 Bahias und bildete einen Teil der Weidewirt
 schaftsprovinz Bahias20). Giinstigere Nieder
 schlagsbedingungen, dauernd fliefiende Fliisse,
 die besseren von ?Wald-capoes" (Waldinseln)
 durchsetzten Ubergangsgebiete zwischen ostlichem

 Waldland und inneren Campos, erzeugten im Zu
 sammenwirken mit den giinstigeren ortlichen

 Marktverhaltnissen in den Bevolkerungszentren
 der Golddistrikte (s. u.) eine technisch intensivere
 Form der Weidewirtschaft. Die Hauser fand St.
 Hilaire in besserem Zustande und er verglich sie
 franzosischen ?fermes". Wichtiger war, dafi die

 Weiden abgeteilt wurden. Die Nahe des Waldes
 stellte iiberall Material fiir Zaunungen zur Ver
 fiigung und so waren sowohl die einzelnen Fa
 cenden gegeneinander abgegrenzt, wie auch inner
 halb der Facenden Unterabteilungen fiir ratio
 nellere Beweidung geschaffen. Auch hier wurden
 die Weiden noch gebrannt, doch iibte man schon
 im Anfang des 19. Jahrhunderts eine Brenn-Ro
 tation. Die Weiden wurden in vier Teile, die
 ?verdes", geteilt und diese in dreimonatigem

 Wechsel gebrannt. Salz wurde in geregelter Zu
 messung geboten. Die starkere Entwicklung des
 Anbaus machte die Zufiitterung von Mais mog
 lich. So war die Bestockungsdichte grofier. Diese
 intensivere Form der Weidewirtschaft beschrank
 te sich auch nicht auf die Erzeugung von Carne
 Secca oder das Abtreiben von Schlachtvieh, son
 dern ging zur Milchwirtschaft iiber. Es entstan
 den die ?laticinios", in denen man den Minas
 Kase erzeugte. Bis heute hat Minas diese bedeu

 20) Ich folge der Zusammenfassung von Caio Prado J. op.
 cit. S. 193 ff. Dort auch eine knappe, sehr gute Darstellung
 des Ausbreitungsweges.
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 tende Stellung fiir die Entwicklung der Milch
 wirtschaft und Kaserei beibehalten.

 Auch die Sozialverhaltnisse sind andersartig.
 Die Besitzer sind bodenstandiger. Absentismus
 ist weniger ausgepragt. Dafiir wird die Bewirt
 schaftung mit schwarzen Sklaven durchgefiihrt.
 St. Hilaire fand zu seinem Erstaunen, dafi dies
 nicht zu einer Aristokratisierung der Lebenshal
 tung der Fazerideiros fiihrte, sondern dafi hier
 die Herren weit weniger vor der Mitarbeit in
 der Wirtschaft zuriickscheuten. Caio Prado glaubt,
 dafi das Nebeneinander von Bergbau ? als wich
 tigstem Wirtschaftszweige, und Weidewirtschaft,
 bzw. Anbau dazu fiihrte, dafi eine gewisse Tren
 nung der Elemente stattfand, wobei sich die be
 scheideneren den ? im Vergleich zum Bergbau

 ? sekundaren Wirtschaftszweigen zuwandten21).
 Einen anderen Charakter entwickelte die Wei

 dewirtschaft in Rio Grande do Sul. Auch hier sind
 die natiirlichen Verhaltnisse besonders giinstig.
 Jedoch war dieser extreme Siiden zunachst
 Kampfgebiet zwischen Portugiesen und Spaniern.
 Nicht nur Indianersklaven, auch Vieh wurde in
 grofiem Umfange aus den Guarani Missionen ab
 getrieben. L. Amaral zitiert,dafi 1628 bis 1630 die
 Bewohner Piratiningas (Sao Paulo) rund 80 000
 Rinder der Guaranis raubten22). Die eigentliche
 Erschliefiung des Siidens begann mit der portu
 giesischen systematischen Kolonisierung seit 1737.
 Die Weidewirtchaft nahm jedoch erst nach 1750
 (dem Vertrag von Madrid) und der darauf
 folgenden Befriedung des Landes grofiten Stil
 an. Trotz der gesetzlichen Beschrankung auf 3 Le
 guas entwickelten sich hier ?Estancias" von enor
 mem Umfange, Luccock2*) berichtete von Estan
 cias, die 100 Quadratleguas umfafiten, wobei
 etwa 1500 bis 2000 Rinder pro Legua zu rechnen
 waren. Man erkennt den Einflufi der spanischen
 Wirtschaft auch in den Bezeichnungen. Die Lei
 tung hatte der ?Capataz", der die ?peoes" be
 fehligte. Sklaven waren selten. Mestizen und
 reinbliitige Indianer, die den Grundstock der Be
 volkerung bildeten, waren hauptsachlich vertre
 ten. Sie leisteten Lohnarbeit. Wir miissen hier die
 soziale Einwirkung der Militargrenze beachten.
 Es war eine bewegliche, abenteuerlustige, noma
 dische Bevolkerung. An den zweimal im Jahre
 stattfindenden ?rodeos" sammelte sich die fluk

 21) Es fallt auch auf, wie haufig Mawe gerade in Minas
 auch den Damen auf den Fazenden vorgestellt wurde, wie
 diese offenbar auch an haus- und landwirtschaftlichen Er
 orterungen teilnahmen. Mawe, /., Travels in the Interior
 of Brazil. Philadelphia, Boston 1816.
 22) L. Amaral, Historia General da Agricultura. op. cit.
 II. Band. S. 325. Anmerkung 21.
 23) Luccock, Notes on Rio de Janeiro and the Southern
 Parts of Brazil. London 1820.

 tuierende Bevolkerungsmasse. Die Formen waren
 aufierst extensiv. Es gab keine Zaunungen. Das
 Brennen der Weiden fand jahrlich statt, ohne ge
 regelte Rotation. So war auch der Ertrag gering.
 Das Produktionsziel war die Erzeugung von
 Hauten, wie man dies auch in den entlegeneren
 spanischen Weidewirtschaftsgebieten fand, dazu
 trat der Talg ? auch dies erinnert etwa an den
 Typ der gleichzeitigen kalifornischen Weide
 wirtschaft. Erst im letzten Viertel des 18. Jahr
 hunderts kam die Produktion von ?Xarque"
 Trockenfleisch, im grofien Stil auf. Es fehlte der
 Weidewirtschaft der ortliche Markt in leicht er
 reichbaren Plantagenzentren. Auch als dann der
 Niedergang der Weidewirtschaft des Nordens,
 nicht zuletzt auch im Gefolge der verheerenden
 Diirren seit der Mitte des 18. Jahrhunderts eine
 Absatzmoglichkeit fiir Fleisch eroffnete, war es
 unmoglich, aus diesen entlegenen Gebieten das
 Vieh lebend zu den Bedarfsgebieten zu treiben,
 wie dies im Norden der Fall war. So ergab sich
 die Form der Trockenfleischproduktion.,

 Diese wenigen Striche miissen hier zur Skiz
 zierung dieser zweiten grofien, bis heute fort
 lebenden kolonialen Wirtschaftsform geniigen.

 Wichtig ist die raumliche, wirtschaftliche und auch
 in gewissem Umfang soziale Differenzierung von
 den Kustengebieten. Hier in diesen Weidewirt
 schaftsgebieten entstand das Hinterland, das ?In
 terior". Grofiraumig, expansiv bewaltigte die

 Weidewirtschaft enorme Raume, die heute noch
 nicht, mit Ausnahme in den Slid- und Kiisten
 staaten, intensiverer Bewirtschaftung und Sied
 lung gewonnen sind. Es waren typische ?Gren
 zer "-Gebiete mit ? Wild-West "-Charakter. Riick
 zugsgebiete fiir Fliichtlinge aller Art. Hier ent
 stand der ?Sertao" in seiner klassischen Ausbil
 dung, mit einer riickstandigen Hirten- und Ca
 boclo Bevolkerung. Banditen und Bosse, einflufi
 reiche Personlichkeiten ?poderosos", Erhaltung
 altertiimlicher Sitten, Refugien fiir entlaufene
 Sklaven, politische und religiose Reizbarkeit bis
 zum Aufruhr und vor allem eine aufierordent
 liche Beweglichkeit der Bevolkerung sind charak
 teristische Merkmale. Es ist eine der fundamen
 talen soziologischen Grundstrukturen, die, in sich
 variiert, doch iiber immense Raume eine Pragung
 schuf, die der langsamen Durchsetzung und oft
 nur Durchpunktung mit moderenen Ziigen ent
 gegenharrte.
 Zu nebenstehenden Bildern:
 Links oben: Eine ?derrubada", Anlage einer Rodung.
 Rechts oben: Eine alte Zuckermiihle. Links unten: Convoy
 auf der Diamantenstra?e in der Nahe von Caieta. Rechts
 unten: Campos!andschaff, am Rio das Veltas.
 Alle Bilder sind entnommen dem Werk von Moritz Rugen
 das ?Materische Reise in Brasilien", hrsg. von Engelmann
 & Co., Paris-Mulhausen 1835.
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 Das Gold in Minas Geraes

 Es war von hochster Bedeutung, dafi Ende des
 17. Jahrhunderts und Anfang des 18. Jahrhun
 derts die Goldvorkommen und Edelsteinreich
 tiimer des Inneren bekannt wurden. Die Bandei
 ranten konnen den Ruhm fiir sich in Anspruch
 nehmen, auch diese Entdeckungen eingeleitet zu
 haben. Entscheidend wurden die Funde in Minas
 Geraes seit 1674. Nachtraglich, um nahezu 200
 Jahre gegeniiber dem spanischen Kolonialreich
 verzogert, erlebt Brasilien eine Goldsucher- und
 Goldrauschphase grofien Stils. Den Entdeckun
 gen in Minas Geraes folgten bald weitere in
 Goyaz, Matto Grosso, Bahia. Die Produktion
 erreichte in den leichtgewinnbaren Seifengoldvor
 kommen rasch eine bis dahin unerhorte Menge.
 ?Zum ersten Mai", sagt Quiring, ?iiberfliigelte in
 in der Neuzeit ein Land die antiken Gewinnungs
 zahlen"24). Die Zahlen des 18. Jahrhunderts sind
 nach Quiring die folgenden (S. 218)

 Goldgewinnung Brasiliens 1601?1939

 1601?1690 4 000 kg 1781?1800 109 000 kg
 1691?1700 15 000 kg 1801?1850 131 000 kg
 1701?1720 55 000 kg 1851?1900 94 180 kg
 1721 ? 1740 177 000 kg 1901?1920 80 277 kg
 1741 ? 1760 292 000 kg 1921?1939 71 843 kg
 1761?1780 207 000 kg

 Nach einer anderen Zusammenfassung25) be
 trug die brasilianische Goldproduktion in 5 Jahr
 zehnten (1710?1760) 50 ?/o der ganzen Welt
 produktion der drei vorhergehenden Jahrhunderte
 und war etwa gleich der gesamten ubrigen ameri
 kanischen Produkttion von 1483 bis zur Entdek
 kung der kalifornischen Goldminen im Jahre
 1849. Dazu traten die Funde an Diamanten und
 edlen Steinen. Man schatzt den Ertrag an Dia
 manten auf 200 Mill. Pfund Sterling in 3 Jahr

 24) H. Quiring, Geschichte des Goldes. Stuttgart 1948.
 S. 216 ff. Sehr wertvoll sind noch immer die Zusammen
 stellungen und vor allem auch die wirtschaftlichen Erorte
 rungen des Abbe Raynal in Histoire philosophique et poli
 tique des etablissements et du commerce des Europeens
 dans les deux Indes. Tome seconde. S. 431 ff. Zahlen
 S. 433. Genf 1780. ? Sehr wichtig ist v. Eschwege, W.L.,
 Pluto Brasiliensis. Berlin 1833. ? Gute Schilderungen
 iiber die Entwicklung von Ouro Preto (Villa Rica) bei
 J. Mawe. Reisen in' das Innere von Brasilien vorzuglich
 nach den dortigen Gold- und Diamantendistrikten auf
 Befehl des Prinzregenten von Portugal unternommen.
 Ubersetzt von A. E. W. Zimmermann. Bamberg und Leip
 zig. 1826 Bes. S. 276 ffl- ? St. Hilaire Aug. de, Voyages
 dans les Provinces de Rio de Janeiro et de Minas Geraes.
 Paris 1830. I. Bd., S. 136 (Villa rica), S. 156 (Marianna).
 25) Fernando de Azevedo, A Cultura Brasileira. Recensea
 mento do Brazil (1. de Setembro 1940). Introducao. Tomo
 I. Rio de Janeiro 1943. Servico Grafico do Instituto Brasil
 eiro de Geografia e Estadistica.

 hunderten26). Die allgemeine Bedeutung der bra
 silianischen Goldproduktion ist sehr grofi. Uber
 Lissabon flofi, wie Raynal anschaulich schilderte,
 das Gold nach London ?ce que Lisbonne per doit,
 Londres gagnoit". Das brasilianische Gold vor
 allem machte es England moglich, bereits im 18.
 Jahrhundert als erstes Land zu reiner Goldwah
 rung iiberzugehen. Das brasilianische Gold wirkte
 als eine der grofien Goldinjektionen, die seit dem
 Beginn der Neuzeit in wiederholten Stofien die

 Weltwirtschaft entwickeln halfen.
 Hier konnen nur gewisse Seiten dieses Vor

 ganges beleuchtet werden, die fiir das Thema be
 deutungsvoll sind. An erster Stelle ist dabei die
 raumliche Erweiterung der Besiedlung zu nennen.
 Das 18. Jahrhundert fiihrte mit der Offnung
 der Minen eine ?demographische Revolution"
 herbei, wie C. Prado sehr richtig bemerkt27). Die
 Goldfunde steigerten die bereits hohe Mobilitat
 der Bevolkerung. Die Menschen stromten aus Sao
 Paulo, doch auch aus Rio und anderen Kiisten
 orten ab, die in ihrer Einwohnerzahl empfindlich
 geschwacht wurden. Jetzt erst entwickelte sich
 mehrere hundert Kilometer im Binnenland, jen
 seits der zerschnittenen Kiistenabdachung, jenseits
 auch der Grenze des feuchten Kiistenwaides, ein
 wirklich bevolkertes Hinterland. Es entstand ein
 binnenlandisches Brasilien.

 Die Menschen, die hier zusammenstromten,
 rekrutierten sich zunachst aus Brasilianern, aus
 bereits in der neuen Welt lebenden Portugiesen
 und deren Abkommlingen, vor allem Paulista
 nern. Sehr bald erschienen jedoch auch neue Ein
 wanderer, meist Portugiesen, die von dem Ruf
 des Goldes gelockt waren. Sie bildeten ein neues
 Element, das von den Paulistanern heftig be
 kampft wurde. Mit diesen ?embaubas", wie sie
 spottisch genannt wurden, kam es zu heftigen

 Kampfen, so dafi die iiblichen politischen Wirren
 der Goldgebiete nicht fehlten. Die ?embaubasfC
 behielten die Oberhand. Dazu wanderte eine
 grofie Anzahl von Negern als Sklaven ein und
 wurde noch laufend importiert, um in den ?la
 vras", den Seifen zu arbeiten. Neben grofien Be
 trieben mit Sklavenarbeit, standen die kleinen

 Wascher, die ?faiscadores". Diese neue Bevolke
 rung bildete einen Typ mit ausgepragtem Eigen
 bewufitsein, den ?Mineiro", der fortan neben
 dem Paulistaner, dem Carioca Rios, den Baianos,
 den Nordestinos einen wichtigen neuen Typ dar
 stellen sollte.
 Wie rasch die Bevolkerung in den Bergbau

 gebieten von Minas Geraes wuchs und wie be

 26) Zur Zeit Raynals lieferte die Krone 60 000 Karat Dia
 manten in den Handel, die fast ausschlieftlich als Roh
 diamanten nach England und den Niederlanden gingen.
 27) a. a. O. S. 65.
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 deutend dieses binnenlandische Zentrum von Bra
 silien im Gesamtgefiige der Kolonialbevolkerung
 um die Wende des 18./19. Jahrhunderts war,
 zeigen die folgenden Zusammenstellungen:

 Bevolkerungswachstum von Minas Geraes

 1786 394 040 Ew. v.Tschudi. Pet. Mitt. Erg.-Bd. III.
 1863/64.

 1804 560 000 Ew. davon 220 000 Neger nach Mawe
 a. a. O. S. 418.

 1808 433 049 Ew. davon 284 277 Freie und 148 722
 Sklaven nach v. Eschwege, Jour
 nal, v. Brasilien I. S. 209.

 1827 450 000 Ew. nach Freiherr von Weech. Bd. II.
 S. 266.

 1832 766 000 Ew. nach v. Tschudi a. a. O.
 1847 908 816 Ew. nach v. Tschudi a. a. O.

 Fiir Sao Paulo, gibt v. Spix, Martins und St. Hilaire.

 1777 116 975 Ew. St. Hilaire. Voyage aux provin
 ces de St. Paul. I. S. 108.

 1808 200 478 Ew
 1813 209 219 Ew.
 1814 211 928 Ew.
 1815 215 021 Ew. a. a. O. I. S. 238.
 1828 326 902 Ew. davon 239 969 Freie und 86 933

 Sklaven nach v. Eschwege. Bd. II.
 S. 161.

 Der Staat Rio de Janeiro zahlte 1850 nach v. Tschudi
 556 080 Ew., darunter 262 526 Freie und 293 544 Sklaven.

 Wenn auch die auf den Seifengoldvorkommen
 beruhende Bliite von Minas nicht viel langer als
 ein Jahrhundert anhielt ? schon Mawe fand, dafi
 Villa rica ?kaum noch einen Schatten seines frii
 heren Glanzes behalten" hatte (S. 284) und St.
 Hilaire widmet sehr treffende Abschnitte den
 ?quatre causes de la decadence de la province de

 Mines" ? so wurden doch eindrucksvoile Zeug
 nisse einer bergbaukolonialen Kulturlandschaft
 des 18. Jahrhunderts geschaffen. In einer Zeit, in
 der in Nordamerika eben erst tastende Versuche
 die Appalachen iiberschritten, entstanden in Mi
 nas bedeutende Fazenden mit schlofiartigen Hau
 sern, Bergbaustadte, die schon die Reisenden des
 beginnenden 19. Jahrhunderts beachtenswert ge
 nug fanden, um ihnen ganze Kapitel ihrer Reise
 berichte zu widmen. Heute sind sie eine roman
 tische Zierde Brasiliens. Aber nicht nur die reiz
 vollen Fassaden der Kolonialkirchen in Ouro
 Pretto (Villa Rica), Sao Joao del Rey oder Mari
 anna, die prachtige Innendekoration mit ihrer
 iiberreichen Ausstattung oder die eigenartigen
 Skulpturen eines Aleijadinho ? etwa in Congon
 has do Campo ? zeugen von dem kiinstlerisch so
 viel eindrucksvolleren Niederschlag, den die Gold
 phase in Brasilien gehabt hat als etwa in den ver
 lassenen Goldcamps der Vereinigten Staaten zu
 finden ist. Auch die Dichtung kam zuWort: ?Sao
 todos mineiros os grandes poetas do tempo", dar

 unter auch der ungliickliche28) Tomaz Antonio
 Gonzaga, der Dichter der gefeierten Marilia Lie
 der. Diese kulturelle Entwicklung bringt deutlich
 zum Ausdruck, dafi es nicht nur ?frontier"-Elemen
 te waren, die hier dies binnenlandische Brasilien
 aufbauten. Minas ist nur bedingt vergleichbar
 mit dem ? Wild-West" nordamerikanischer Berg
 werkregionen und deren vitalen, aber kultur
 armeren Zustanden. Nur in Kalifornien zeigten
 sich ahnliche Ansatze, doch auch hier war die
 direkte europaische Zumischung unter den Gold
 suchern und die direkte Einwanderung aus den
 atlantischen Kiistengebieten der Union erheblich.

 Man wird den Anteil der ?embaubas" an der
 Entwicklung von Minas nicht geringer einschat
 zen diirfen, als den der ?Paulistas", die das Gold
 gefunden hatten.

 Sehr charakteristisch waren die politischen Fol
 gen, die sich aus diesem Wachsen eines von der
 Kiiste getrennten Zentrums ergaben. Der Absatz
 der Bergbauprodukte zur Kiiste und die Versor
 gung des Bergbauhochlandes aus demLitoral iiber
 wenige, streng iiberwachte Strafien ? anfanglich
 vor allem nach Sao Paulo oder Taubate, spater
 auch nach Rio ? war schwierig genug29). Dazu
 kamen die geradezu schikanosen Zolle, Steuern
 und Abgaben der Kolonialverwaltung an diesen
 Strafien ? man vergleiche auch hierzu die Be
 richte von St. Hilaire. Wie sich nach der Entwick
 lung der trans-appalachischen Siedlungen eigene
 politische Tendenzen, ein politisches Klima der
 Grenze und des Westens in den Vereinigten Staa
 ten herauszubilden begannen, wie die westlichen
 Gebiete stets besondere Vorkampfer der Unab
 hangigkeit, dann aber auch der foderativen Glie
 derung wurden, wie etwa auch in Mexico die
 entlegenen nordlichen Gebiete, die Provincias
 Internas besonders zu Revolution, Aufruhr und
 separativen Tendenzen neigten, so wurde auch

 Minas Geraes friih zu einem Gebiet, in dem sich
 der Drang zur Selbstandigkeit regte. .Die zum
 historischen Begriff gewordene ?inconfidencia de
 Minas", die erste Unabhangigkeitsbewegung un
 ter Tiradentes, der auch der ?Marilia" Dichter
 zum Opfer fiel, ist eine derartige typische poli
 tische Erscheinung, bei der sich die Entlegenheit

 mit dem Selbstbewufitsein der Grenzer und dem
 Reichtum der Bergbaugebiete in einer Revolution
 gegen das koloniale Mutterland wendete.

 28) Cultura Brasileira, S. 182.
 29) Eine klassische Schilderung des Diamantendistriktes bei
 v. Eschwege. ? Die Wirkung des Schleichhandels zeigt der
 Freiherr v. Weech, Reise iiber England und Portugal nach
 Brasilien und den Vereinigten Staaten des La Platastromes
 wahrend der Jahre 1823/1827. Munchen 1831. 2. Band.
 S. 277: 1754 betrug die Goldproduktion 271,4 Ztr., 1826
 betragen die Abgaben nicht mehr als 34,5 Ztr.
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 Andererseits wiederum waren es besonders die
 Mineiros, die zur Kiiste strebten und die versuch
 ten, neue Wege zu offnen. Fast alle wichtigeren
 Strafien von Rio aus ins Binenland sind von
 Minas aus vorgetrieben worden. Es ist bemerkens
 wert,wie rasch um diese Zentren im Bergbaugebiet
 sich eine Landwirtschaft entwickelte, die schon
 im Beginn des 19. Jahrhunderts ihre Produkte,
 vor allem Kase und Butter, zur Kiiste senden
 konnte.

 Die kleinen Exportkulturen, Tabak und
 Baumwolle

 Somit umrissen drei grofie Wirtschaftsformen
 den Grundplan der brasilianischen Kulturland
 schaft in der kolonialen Zeit: die weltmarktver
 bundene, auf Sklavenarbeit beruhende Zucker
 plantagenwirtschaft an der Kiiste, die extensive

 Weidewirtschaft, die noch weithin mit ungezaun
 ten Weidebetrieben arbeitete im Hinterland von
 Bahia, Pernambuco, Ceara, Rio, Sao Paulo und
 in Rio Grande do Sul, und drittens der Gold
 bergbau in Minas Geraes, wo in der Mitte der
 Seifenvorkommen binnenlandische Stadte auf
 wuchsen. Die Rinderweidewirtschafl: lieferte nur
 einen bescheidenen Anteil fiir den Aufienhandel,
 das Gold aber, wie der Zucker besafien fiir die
 von der ?Metropole", von Lissabon, geleitete
 Kolonialwirtschaft hochste Bedeutung. Die Schwer
 punkte und die grofien Raume der Wirtschafts
 formen fielen in verschiedene Landschaften, nur
 die Goldwirtschaft iiberschnitt sich raumlich so
 wohl mit der extensiven Weidewirtschaft wie mit
 der Verbreitung der Zuckerfacenden. Gewisse,
 in der Struktur des portugiesischen Kolonialtypus
 liegende Ziige waren alien gemeinsam. Es gab
 uberall Latifundienbesitz, der Mittelbesitz trat
 zuriick, der Kleinbesitz war verschwindend. Die
 Tendenz, abhangige Arbeitskrafte zu gebrauchen,
 war uberall vorhanden, doch war der Umfang,
 in dem Sklaven verwendet wurden, verschieden.
 Auch ihrer Sozialstruktur nach hoben sich die
 Verbreitungsgebiete der drei Wirtschaftsformen
 voneinander ab. Nur in beschranktem Umfange
 fand man Dichtezentren, wie etwa in der Recon
 cavo von Bahia oder entlang den Flufitalern des
 Nordostens, am unteren Parahyba oder um die
 Bay, bei Sao Vicente auf der Insel Catarina und
 um die Bergbaustadte von Minas. Im ubrigen
 war die Besiedlung dispers. Nicht ganz prazis,
 aber sehr plastisch driickt Nash30) dies aus, indem
 er die koloniale Besiedlung Brasiliens der Streu
 ung einer Schrotschufiladung vergleicht und in
 Gegensatz zu der raumlich zusammenhangenden
 Besiedlung der Angelsachsen in Nordamerika

 ?0) Roy Nash, The Conquest of Brazil.

 setzt, wo eine geschlossene Siedlungsfront be
 standen habe. Wichtig war die friihe Bildung
 von Zentren weit im Hinterlande, wahrend aus
 gedehnte Strecken der Kiistenwaldzone ? etwa
 in Espiritu Santo, doch auch in den Siidstaaten ?
 noch nicht erschlossen waren. Und doch setzten
 die Maultiertropas, die Viehherden auf den Boi
 adas, die militarisch gesicherten Transporte aus
 dem Gold- und Diamantengebiete und die allge
 meine Mobilitat das Ganze in einen gewissen Zu
 sammenhang, iiber den die Zentralverwaltung
 der Kolonie eine zwar wachsame aber doch miih
 same Oberaufsicht ausiibte. Es bieten sich manche

 Vergleiche mit dem spanischen Reich, jedoch war
 dies nicht nur straffer organisiert, sondern auch
 in seinen kolonialen Institutionen mannigfaltigef.

 Vor allem ist die Durchsetzung der spanischen
 Kolonien mit planmafiig gegriindeten binnenlan
 dischen Stadten zu betonen. Uber das Problem
 der Stadtentwicklung sollen jedoch weiter unten
 im Zusammenhang noch einige Bemerkungen fol
 gen. In Brasilien fehlten auch die grofien indiani
 schen Bevolkerungselemente, die in den ehemali
 gen Hochkulturgebieten der andinen Kultur iibrig
 geblieben waren.

 Das Bild wiirde jedoch unvollstandig bleiben,
 wenn andere Wirtschaftszweige iibergangen wur
 den. Sehr alt ist der Tabakanbau in der Recon
 cavo von Bahia, den auch Antonil bereits aus
 fiihrlich beschreibt: Er bestehe seit hundert Jah
 ren, habe sich allmahlich, besonders bei den ?Mo
 radores" von Cachoeira31) verbreitet und biete
 heute (Anfang des 18. Jahrhunderts) den Pflan
 zern und der Krone grofie Einkiinfte. Erst in der
 spateren Kolonialzeit verbreitete sich der Tabak
 auch im Siiden und im Inneren. Rio de Janeiro,
 die Kiiste von Sao Paulo, und vor allem Minas
 wurden Zentren. Die Entwicklung von Rio
 Grande do Sul zu dem zweitgrofiten Tabakstaat
 ? heute an Bedeutung dem von Bahia iiberlegen
 ? begann erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts
 auf der Basis von nordamer-ikanischem Saatgut.

 Nach zwei Richtungen unterschieden sich die
 Anforderungen des Tabaks von denen des Zuk
 kers: in Pflanzung und Ernte beanspruchte er
 grofiere Sorgfalt, dagegen erforderte er geringere
 technische Einrichtungen bei der Verarbeitung.
 Infolgedessen eignete sich die Kultur des Tabaks
 besonders fiir kleinere Betriebseinheiten. Neben
 Produzenten grofien Stiles, die jahrlich etwa 200

 31) Antonil, a. a. O., S. 179 ff. Ein "morador" ist ein ab
 hangiger, aber personlich freier Landmann, der Begriff
 wechselt zeitlich und ortlich seine Bedeutung. Die wich
 tigsten Distrikte, die iiiber Bahia exportierten, waren Ca
 choeira da Bahia (am Paraguassu gegenuiber dem jiingeren
 Sao Felix), Teile des Sertao von Sergipe, D'El Rei, Con
 tinginba, Ro Real, Inhambupe? Montegordo.
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 ?rolos" zu je etwa 20 arrobas erzeugten, gab es
 viele, die nicht mehr als 20 rolos produzierten.
 Vor allem ? C. Prado*2) nennt es geradezu
 eine Ehrenrettung der kolonialen Landwirtschaft

 ? wurde gedungt. Schon Antonil unterschied zwei
 Anbauweisen: entweder auf frischen Rodungen
 im Walde oder in gut gediingten Beeten. Vom
 Saatbeet wurde der Tabak in Einzaunungen ?cur
 raes", gebracht, in denen man fiir eine Zeit das
 Vieh hatte stehen lassen. Sklavenarbeit wurde je
 doch auch hier angewendet. Der Export erfolgte
 iiber Bahia nach Lissabon, wo die Ware in einem
 offentlichen Depot gelagert und die Abgaben er
 hoben wurden33). Ein grofier Teil wurde jedoch
 nach Afrika exportiert als Gegenwert fiir den
 Sklavenimport. So standen Zuckerwirtschaft,
 Sklaverei und Tabakanbau zueinander in Be
 ziehung. Die Blockade der englischen Antiskla
 verei-Kreuzer im Anfang des 19. Jahrhunderts
 bedeutete daher einen schweren Schlag fiir den
 Bahianer Tabakanbau.

 Eine dritte, jungere grofie Kultur war der An
 bau von Baumwolle. Ihre Bliite fallt in das Ende
 des 18. Jahrhunderts. Raynal3*) fand, dafi diese
 Kultur ?fait tous les jours du progres". Den Markt
 lieferte die dank der technischen Erfindungen auf
 bliihende englische Baumwollindustrie, jedoch
 stand die Einfuhr aus Bahia noch am Anfang des
 19. Jahrhunderts weit hinter der aus Nordameri
 ka zuriick. In unserem Zusammenhang ist wich
 tig, dafi sich die Baumwolle von ganz anderer
 Stelle aus entwickelte und verbreitete. Maranhao
 trat 1760 mit der ersten Ausfuhr hervor35). Es

 war die trockenere nordliche Kiiste also, die hier
 voranging, Besondere Bedeutung hatte dabei die
 ?Companhia geral do Commercio do Grao Para
 e do Maranhao" (1750), die denAnbau monopoli
 sierte und durch Kreditgewahrung, Sklavenliefe
 rung etc. unterstiitzte. Die giinstige Konjunktur
 auf dem englischen Markt erregte geradezu einen
 Boom. Die Kulturen stiegen am Itapicuru auf
 warts, verbreiteten sich um Caxias, in Ceara lagen
 sie im Jaguaribe Tal und im hohen Sertao um
 Ico. Die Baumwolle wurde zu einer Binnenland
 kultur in den Trockengebieten, die sich rasch bis
 nach Minas, ja Goias und den Campos von Pa
 rana ausdehnte. Martins und St. Hilaire haben
 sich mit ihr beschaftigt. Die Produktionsmetho
 den waren sehr primitiv. St. Hilaire vermifite
 bei den offensichtlich unter der Trockenheit lei
 denden Feldern von Minas Novas ?cet air d'ordre

 32) a. a. O. S. 149. ? Auch St. Hilaire berichtet iiber Diin
 gung des Tabaks.
 83) Raynal, a. a. O.
 34) Raynal, a. a. O., S.
 35) C. Prtfrfo, a. a. O., S. 144.

 et de proprete"36), das die Aktivitat des Pflan
 zers erkennen liefie. Die Pflanzen standen ohne
 Ordnung, hohes Unkraut und Straucher dazwi
 schen. Um ein Baumwollfeld anzulegen, pflegte

 man nur die Trockenwalder anzuziinden, Locher
 in den Boden zu stofien und Samen hineinzulegen.

 Die Baumwolle hielt dann fiir mehrere, etwa fiinf
 oder sechs Jahre aus. Trotz dieser rohen Methode
 gab es auch in den binnenlandischen Produktions
 gebieten gesuchte Handelsqualitaten. Die Ent
 kernung erfolgte in primitiven Handmethoden.
 Die erste Entkernungsmaschine soli nach Amaral
 in Maranhad um 1826 in Betrieb genommen wor
 den sein. Der brasilianische Baumwollanbau pro
 fitierte im 19. Jahrhundert von dem nordameri
 kanischen Sezessionskrieg, litt jedoch dann unter
 der Konkurrenz Ostindiens. Lange Zeit behielt
 der Nordosten das klare Obergewicht in der Pro
 duktion, 1871?1872 stammten 85 ft/o des Expor
 tes37) aus dem Nordosten. Die indische und nord
 amerikanische Konkurrenz driickte jedoch dann
 die kurzfaserige Produktion stark, die verheeren
 den Diirren 1877?79 fuhrten zu grofier Bevol
 kerungsabwanderung aus dem Norden. In diesem
 Jahrhundert erfolgte die Expansion der Baum
 wollfelder in Sao Paulo, besonders nach 1933,
 als Brasilien sich in die Versorgung von Japan
 und Deutschland einschalten konnte. Ein Drittel
 bis Einhalb der gesamten Produktion wird heute
 in Sao Paulo erzeugt.

 Tabak und Baumwolle haben jedoch nicht die
 gleiche formative Bedeutung fiir die Entwicklung
 der Grundlinien der brasilianischen Kulturland
 schaft besessen wie Zuckerrohr, Weide und Gold
 bergbau. Sie blieben akzessorisch. Das gait auch
 fiir andere Produkte der Kolonialzeit, wie Kakao,
 der zunachst in Para und Rio Negro seine grofite
 Ausbeute erlebte, ehe er sein Schwergewicht nach
 Bahia verlegte. Auch Indigo (Anil) wurde er
 zeugt, blieb aber eine Spezialitat von Rio de Ja
 neiro, besonders der Umgebung von Cabo Frio.

 Uber die koloniale Phase hinaus fiihrten je
 doch die drei grofien Kulturen des 19. Jahrhun
 derts: Kaffee, Kautschuk und Kakao, von denen
 zum mindesten der Kaffee im 19. Jahrhundert
 eine ahnliche Bedeutung erreicht wie der Zucker
 anbau im 18. Jahrhundert. Ja, sie geht noch iiber
 diesen hinaus, sowohl in der raumlichen Reich
 weite wie in der wirtschaftlichen Tragweite.

 36) St. Hilaire. II. S. 106 ff. Er gibt auch Berichte uber den
 Baumwollanbau in Goyaz in der Reise: Voyage aux sour
 ces du Rio de S. Francisco, die von mir noch nicht einge
 sehen werden konnte.

 37) nach Preston James.
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