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Geographie hoffentlich noch einig 
? mufi der inter 

nationale Stand der geographischen Wissenschaft und 
sein eigenes freies Interesse, schliefilich auch der Ein 
flufi seiner akademischen Lehrer ? das ist deren grofie 
Verantwortung 

? vorschreiben konnen, was Geogra 
phie ist, wie sie zu studieren ist, in welcher Facherver 
bindung sie sinnvoll zu studieren ist, und dann auch 
eigentlich wie lange das Fach zu studieren ist. Diese 
Freiheit miifite eine ideale Priifungsordnung ver 
ankern. Wir wissen, dafi Konzessionen notwendig 
sind. So miifite eine gute Priifungsordnung wenigstens 
diese Leitlinie deutlich verraten. Die Verhandlungen 
landauf, landab, zeigen aber, dafi sie oft nicht von die 
sem Gesichtspunkt ausgehen, sondern eben doch in 
erster Linie vom Schulischen, das sind haufig fiska 
lisch-organisatorische Gedanken. 
Die hier von der Seite der Priifungsordnung dro 

hende neue Gefahr mufi rechtzeitg von alien Beteilig 
ten gesehen werden. Sie ist fiir die geographische 
Bildung der breiten Volksmassen in der Zukunft ent 
scheidender als man denkt. Es darf nicht wieder vor 
kommen, dafi man einem glaubigen Volk mit dem 
Hinweis auf den General Winter, die Natur oder gar 
die ?VorsehungK die Fehler und schliefilich die Ver 
brechen einer Regierung verdecken kann, weil diesem 
Volk die Kenntnis der Welt und die Kenntnis der 
Zusammenhange auf der Welt vorenthalten wurden. 

Engste Zusammenarbeit der Kollegen in der Schule 
und Hochschule und der Verwaltung, ist dabei not 

wendig. Wenn iiber die Grundfrage, wer bestimmt 
was Geographie ist, wer bestimmt wie sie studiert 
werden mufi, keine Einigung zustande kommt, diirfen 
die Hochschullehrer der Geographie u. U., auch nicht 
davor zuriickscheuen, die Mitwirkung an Priifungen 
abzulehnen, die in Wirklichkeit die Lehrfreiheit an 
tasten, auch wenn sie voriibergehend dann vielleicht 
nur 10%> ihrer bisherigen Studenten haben sollten. 

Es besteht die Gefahr, dafi unsere hoheren Schulen 
in der Ausbildungspraxis gegeniiber anderen Landern, 
nicht zuletzt auch gegeniiber dem Osten zuriickbleiben. 
Die Stundenkiirzung fiir Geographie, besonders in den 
Oberklassen, oder gar ihr Ersatz durch Sozialkunde 
oder Gegenwartskunde, fur die noch gar kein Studien 

plan, also auch kein ausgebildeter Lehrerstamm zur 

Verfiigung steht, lassen diese Gefahr akut werden. 

DER HOHENWANDEL IN DER VERTEILUNG 
DER ERDBEVOLKERUNG 

NACH J. STASZEWSKI 

Hermann Lautensach 

Die regelhafte Veranderung der geographischen 
Formen und Erscheinungen mit wachsender Hohe bil 
det seit dem Beginn exakter geographischer Beobach 
tungen standig einen wichtigen Gegenstand der For 

schung. Der ?H6henwandel" ist daher eine der vier 

Kategorien meiner Formenwandellehre1). Auf die 

regelhafte Veranderung der Bevolkerungsverteilung 
mit der Hohe bin ich dabei mangels geeigneten Ma 
terials bisher nur wenig eingegangen. Ohne meine 

diesbeziiglichen Arbeiten zu kennen, hat /. Staszewski 
soeben als Heft 14 der ?Geographischen Studien" des 

Geographischen Instituts der Polnischen Akademie 
der Wissenschaften eine ungemein miihevolle Unter 

suchung ?Vertical Distribution of World Popula 
tion"2) veroffentlicht, die eine breite Liicke schliefit. 
Sie verbindet die altbewahrten, messenden und rech 
nenden Methoden Hermann Wagners3) mit ganz mo 

dernen Fragestellungen und verdient es daher, hier 
ausfiihrlicher gewiirdigt zu werden, als es in einer 
normalen Besprechung moglich ist. 

Den Kern der Veroffentlichung bilden 114 Ta 
bellen, in denen Flachen- und Bevolkerungszahlen, 
Bevolkerungsdichten oder Anzahl der Stadte bzw. 
deren Einwohnerzahlen mit bestimmten Hohenstufen 
in Beziehung gesetzt werden. Die Flachen- und Bevol 

kerungszahlen werden sowohl in ihren absoluten 

Werten, als auch in ihren relativen, d. h. in Prozent 
der Gesamtflache bzw. der Gesamtbevolkerung des 
betreffenden Gebietes ausgedriickten Werten gebracht. 
Eine grofie Rolle spielen auch die mittleren Bevolke 
rungsdichten der Hohenstufen. Als Gebiete werden 
nicht nur die Erdteile, sondern auch samtliche staat 
lichen Gebilde der Erde behandelt. Die 6 Standard 

Hohenstufen werden durch die Isohypsen von 200 m, 
500 m, 1000 m, 1500 m und 2000 m voneinander ge 
trennt. Wo notwendig, werden die Depressionen ge 
sondert behandelt, oder die 100-m-Isohypse bzw. an 

dere Isohypsen werden eingeschaltet. Nur seiten lagen 

fertige Monographien vor, wie z. B. die sehr sorgfal 
tige Studie von R. Engelmann iiber Osterreich4). Die 

Ergebnisse solcher alterer Monographien werden ihrer 
seits in je einer Tabelle festgehalten. So findet sich 
S. 30 eine vergleichende Obersicht iiber die Anzahl 
und Bewohnerzahl der 558 Stadte Frankreichs fiir die 
Jahre 1792 und 1926, nach Hohenstufen geordnet, mit 
Angabe der Wachstumswerte und einer plausiblen 
Erklarung fiir letztere. Bei weitem der grofite Teil der 
Tabellen ist vollig neu geschaffen worden. Die Hohen 
stufenflachen wurden ausplanimetriert oder aus den 

Arbeiten iiber die mittleren Hohen der einzelnen Kon 
tinente bzw. aus den Statistischen Jahrbiichern der 
einzelnen Staaten entnommen. Die zugehorigen Be 

volkerungswerte wurden berechnet oder geschatzt. Bei 

diesen Arbeiten wurde die Internationale Weltkarte 
1 : 1 Mill, standig herangezogen. Der 70seitige Haupt 
teil der Abhandlung beschaftigt sich mit der Diskus 
sion der so gewonnenen Ergebnisse, wahrend die drei 

methodischen Einleitungskapitel zu stark mit histori 
schen Aufzahlungen und unnotigen Polemiken gegen 
Sapper, Zampa u. a. belastet sind. 

Im folgenden gebe ich eine Tabelle iiber den H6 
henwandel der Bevolkerungsverteilung der Erdteile 
und der ganzen Erde. Sie stellt einen Auszug aus den 
Tabellen 1 und 2 (S. 17/18) der Abhandlung von 
Staszewski dar, allerdings mit gewissen Korrekturen. 
Es scheint dem Verf. entgangen zu sein, dafi zwischen 

je 4 seiner Zahlen, wie aus den Definitionen leicht ab 

geleitet werden kann, ein einfacher Zusammenhang 
besteht. Bezeichnet man mit d^ die Bevolkerungs 
dichte der untersten Hohenstufe Europas, mit dA die 
mittlere Dichte des ganzen Erdteils, mit e^ die relative 

Bevolkerungszahl und mit f^ die relative Flachen 

grofie dieser Stufe, so ergibt sich die Beziehung: 

dM = dA 
j^bzw. 

64,7 = 53,2 
-^(s. 

d. Tabelle). 

Das gleiche gilt natiirlich fur jede andere Hohenstufe 

(2, 3 usw.) bzw. jeden anderen Erdteil (B, C usw.). 
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^^\H6henstufen I 2 3 4 5 6 7 

^^--^^ 
bis 200? 500? 1000? 1500? iiber ins 

Erdteile 200 m 500 m 1000 m 1500 m 2000 m 2000 m gesamt 

I 56,6 21,2 15,2 3,0 2,0 2,0 100 
Europa II 68,8 23,5 7,2 0,5 100 

A_III 64,7_59^0_25^2_8^9_ _53,2 

I 24,6 21,2 23,7 9,7 8,4 12,4 100 
Asien II 56,5 23,5 11,7 4,9 2,5 0,9 100 

B_III 65,2_31^5_14!0_14^3_8^5_20_28,4 

I 9,8 39,1 28,1 12,0 8,0 3,0 100 
Afrika II 32,4 24,1 20,8 13,8 6,9 2,0 100 

C_III 19,5_3^6_4,4 6,8_y_^9_5,9 

Nordamerika I 31,4 31,9 11,9 15,0 5,3 4,4 100 
(ohneGronland) II 46,9 33,3 7,9 4,1 4,0 3,8 100 

D_III 13,7 9,6_64_2,5_6^9_7^9_9,2 

I 38,2 29,8 19,1 3,4 2,0 7,3 100 
Sudamerika II 42,3 15,0 22,8 4,7 4,2 11,0 100 

E_HI_6J_2^_6^6_7?_11,5_8^3_5,5 
I 39,4 40,4 16,8 1,4 1,1 0,9 100 

Austraiien II 72,9 17,8 8,4 0,9 100 

F_III_2^2_0^5_0!6_0^8_ _;_1,2 

I 27,8 29,5 21,2 9,7 5,6 6,2 100 
Ganze Erde II 56,2 24,0 11,6 4,4 2,3 1,5 100 

G III 34,6 13,9 9,4 7,8 7,0 4,1 17,1 

Relative Flache (I) und Bewohnerzahl (II) sowie Bevolkerungsdichte (III) der Hdhenstufen der Erdteile und 
der ganzen Erde 1945/46. 

I. Anteile f ai, ^a2 der Flache der Hohenstufen 
1, 2 ... an der Gesamtf lache der Erdteile A, B .. . 

und der ganzen Erde in ?/o. 
II. Anteile cm, eA2 der Einwohnerzahlen 1945/46 

der Hohenstufen 1, 2 ... an der Gesamtbevolke 

Wie diese Tabelle belegt, wohnten 1945/46 nicht 
weniger als 56,2 ?/o der Erdbevolkerung, die Verf. mit 
2275,5 Mill, beziffert, in der untersten Stufe von 
0?200 m, obwohl diese nur 27,8 ?/o der Flache der 
festen Erdoberflache umfafit. Die relative Bevolke 
rungszahl ist also iiber doppelt so grofi wie die relative 
Flachengrofie und genau entsprechend (s. obige For 
mel) ist die Bevolkerungsdichte der untersten Stufe 
(34,6 E/qkm) iiber doppelt so grofi wie die mittlere 
Bevolkerungsdichte der ganzen Erde (17,1). Die 
Dichtewerte der ganzen Erdoberflache nehmen mit der 
Hohe kontinuierlich ab, was Verf. durch eine ?hypso 
graphische Kurve der Weltbevolkerung" veranschau 
licht. Abweichend von der hypsographischen Kurve 
des Reliefs verlangsamt sich die Abnahme in den mitt 
leren Hohenstufen von 500?2000 m aber bedeutend, 
um dann wieder zuzunehmen. Wie unsere Tabelle 
lehrt, liegt das daran, dafi die tropischen Erdteile 

Afrika und Sudamerika und der in die Subtropen hin 
einragende Erdteil Nordamerika infolge der dichten 
Besiedlung ihrer ausgedehnten Hochflachen eine z. T. 
stattliche Zunahme der Bevolkerungsdichte, ja teil 
weise sogar der relativen Bevolkerungszahl in den 
mittleren Hohen aufweisen. Die ganz bzw. vorwie 

gend aufiertropischen Erdteile Europa und Asien, bei 

rung der Erdteile A, B . . . und der ganzen 
Erde in %>. 

III. Bevolkerungsdichte Jm, cIa<> . .. der Hohenstufen 

1, 2 . . . der Erdteile A, B . . . und der ganzen 
Erde in Einw./qkm. 

denen 92,3 ?/o bzw. 80,0?/o (Reisbau!) der Gesamtbe 
volkerung unter 500 m wohnen, zeigen diese Zunahme 
der Bevolkerungsdichte in den grofieren Hohen nicht, 
bzw. nur ganz abgeschwacht. In den Tropen dagegen 
ist das Tiefland vorwiegend aus klimatischen Griin 
den zum wenigsten vorlaufig lebensfeindlich (vgl. 
H. Wilhelmy 5, S. 81). Das auffallige Minimum von 
2,5 E/qkm in der Spalte Nordamerika III, 4 riihrt 
nach Staszewski vom Great Basin her. 

Eine Teilung der untersten Stufe in 2 Halften von 
je 100 m Hohe ergibt, dafi die relativen Bevolkerungs 
zahlen und die Dichten in 0?100 m Hohe bei den 
aufiertropischen Erdteilen noch wesentlich grofier sind 
(Europa 40,1 ?/o bzw. 86,6 E/qkm) als in 100?200 m 

Hohe (29,8% bzw. 49.4 E/qkm). Das erklart sich 
natiirlich durch die besonderen wirtschaftlichen Im 
pulse, die Kiiste und Kustennahe ausstrahlen. Samt 
liche Depressionen der Erde zusammen werden von 

rund 6 Millionen bewohnt, wovon zwei Drittel auf 
die Niederlande entfallen. Die Zahlen von Austraiien 
reprasentieren den Zustand eines bisher erst ganz un 

vollkommen bevolkerten Erdteils. 
Staszewskis Tabelle fiir die Bundesrepublik und 

Sowjetzone (1950) enthalt die folgenden Werte (S. 27, 
mit leichten Korrekturen): 
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<0m 0-100 100-200 200-500 500-1000 1000 insges. 

I 40,7 12,4 30,9 15,2 0,84 100 
II 0,1 37,3 25,0 28,5 9,0 0,06 100 

III 177 389 178 114 13,3 193 

Relative Flache (I) und Bewohnerzahl (II) sowie 
Bevolkerungsdichte (III) der Hohenstufen der Bun 
desrepublik und Sowjetzone (vereinigtl). 

Die hochste Bevolkerungsdichte liegt in Deutsch 
land somit in der Stufe von 100?200 m, was 

Staszewski auf das grofie Gewicht des Ruhrgebiets 
zuruckfiihrt. Eine weitere Tabelle vergleicht die rela 
tive Bevolkerungsverteilung in Obersachsen nach Ho 

henstufen fiir 1815 und 1933 und zeigt, dafi das Ge 
wicht der hoheren Stufen in der Zwischenzeit zugun 
sten der niedrigeren abgenommen hat (unten starkere 
Industrialisierung). 

Die Herausschneidung von Teilen der Kontinente 
entlang den derzeitigen politischen Grenzen ist auf 
Grund des gegebenen Materials offenbar im allgemei 
nen unvermeidlich, wenn man Spezialuntersuchungen 
iiber Einzelraume vornehmen will. Dieses Verfahren 
wird aber absurd, wenn eine grofie natiirliche Einheit 
durch eine politische Grenze zerlegt wird. Auf S. 32 
werden Spanien und Portugal (jeweils fiir 1940) ein 
ander gegenubergestellt. Das Ergebnis ist in der fol 
genden Tabelle enthalten (mit leichten Korrekturen). 

1 2 3 4 5 6 7 
0? 100? 200? 500? 1000? iiber ins 

_100 m 200 m_500 m 1000 m 1500 m 1500 m gesamt 
I 5,8" 5,8 26,7 42,4 T24 7^2 100 

Spanien II 25,0 9,5 28,2 34,1 3,0 0,2 100 

_III 220_84_54_41_13_M_51 
I 22,9 21,7 34,5 19,6 1,1 0,2 100 

Portugal II 47,7 18,6 23,9 9,4 0,4 100 

_HI 169_69_56_39_36_;_81 
I 8,4 8,2 27,9 38,9 10,4 6,2 100 

Iberische Halbinsel II 30,1 11,5 27,2 28,6 2,4 0,1 100 

_III 198_78_54_41_14_U_55 

Relative Flache (I) und Bewohner zahl (II) sowie Bevolkerungsdichte (III) der Hohenstufen von Spanien, 
Portugal und der Iberischen Halbinsel. 

Die Meseten gehoren bekanntlich grofitenteils zu 
Spanien, und so erklart es sich, dafi bei diesem in den 
Spalten I und II der Tabelle die sehr grofien Werte 
der mittleren Hohen auftreten. Bei Portugal fehlen sie 
mit Ausnahme der Hohenstufe 200?500 m, so dafi 
sich hier das Schwergewicht in I und besonders II auf 
die unterste Stufe verlagert. Fast die Halfte der Be 
volkerung Portugals, aber nur ein Viertel von der 
Spaniens lebt unter der 100-m-Isohypse. Mit Portu 

gal sollte man die iberische Levante vergleichen, aber 
nicht ganz Spanien. Die von mir fiir die ganze 
Iberische Halbinsel berechneten Werte zeigen in den 
Spalten I und II der Wirklichkeit entsprechend so 
wohl das Schwergewicht der Meseten wie das der 
kiistennahen Peripherie in abgeschwachtem Mafi. Wie 
die Spalten III verraten, besitzt die hypsographische 
Kurve der Bevolkerungsdichte bei Spanien und der 
ganzen Halbinsel die oben fiir tropische Raume mit 
Hochlandern hervorgehobene Verlangsamung der Ab 
nahme in den mittleren Hohen. 

Es ware verwunderlich, wenn diese aus dem Osten 
kommende anthropogeographische Schrift nicht da 
und dort das ostliche Dogma widerspiegeln wiirde. 
Am starksten ist das auf S. 16 in dem Satz der Fall: 
?Therefore the social and economic system is the 
decisive factor here. And in all comparative demo 
graphic studies it is this factor, first and foremost, 
that must be considered". Auch an anderen Stellen 
wird immer wieder versichert, dafi fiir die Hohenver 
teilung der Erdbevolkerung die soziale und wirtschaft 

liche Struktur entscheidend sei. Die unleugbaren Ein 
fliisse, die die Industrialisierung eines Landes auf die 

Hohenverteilung seiner Bevolkerung ausiibt (s. oben 
Obersachen), sind aber die gleichen, einerlei, ob diese 
Industrialisierung auf sozialistischer oder kapitalisti 
scher Basis erfolgt, und wie fundamental die grofien 
Ziige der Hohenverteilung der Menschheit durch das 
Klima beeinflufit werden, zeigt ein Vergleich der re 
lativen Bevolkerungsverteilung eines Gebirgslandes 

mit kuhlgemafiigtem und eines solchen mit tropischen 
Klima, der Schweiz und Guatemalas: 

0^ 200? 500? 1000? iiber 

_200 500 1000 2000 2000m 
Schweiz 

" 
? 58,3 37,8 3,9 ? 

Guatemala 3,0 8,4 16,2 40.0 32.4 

Relative Bewohnerzahl (II) der Hohenstufen in der 
Schweiz 1950 und Guatemala 1945. 

Die ungemein inhaltreiche und anregende Schrift 
von /. Staszewski sei dem Interesse der deutschen Geo 
graphen warm empfohlen. 

J) H. Lautensach, Der Geographische Formenwandel. 
Studien zur Landschaftssystematik. Coll. Geogr. Br. 3. 
Bonn 1953. 

2) /. Staszewski, Vertical Distribution of World Popu 
lation. Polish Ac. of Sc. Inst, of Geogr. Geogr. Studies 

No. 14. Warsaw 1957. State Scientif. Publ. House. 115 
S. Poln. u. russ. Zusammenfassung. 

3) N. Krehsy Mafi und Zahl in der Physischen Geo 
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graphic Hermann Wagner Gedachtnisschrift. Erg. H. 
Nr. 209 zu Pet. Mitt, ?otha 1930. S. 9?16. 

4) R. Engelmann, Die Verteilung der Bevolkerung in 
Osterreich nach der Hohe. Mitt. Geogr. Ges. Wien 1924, 
S. 87?118. 

5) H. Wilhelmy, Die Groflstadt im Kulturbild Siid 
amerikas. Stud. Generale 8, 1955, S. 77?87. 

DIE FORMEN DER BODENNUTZUNG 
DER EUROPAISCHEN SIEDLUNGEN 

IN SODBRASILIEN 

Hilgard O'Reilly Sternberg 

Zum Abschied und gleichzeitig als Bilanz dessen, 
was ihn .sein Auf enthalt in Brasilien (1946 bis 1950) 
lehrte, sagte Leo Waibel: 

?Der Geograph, der sich nur vorubergehend in Bra 
silien aufhalten will, mufi sich in regionaler oder in 
systematischer Geographie spezialisieren. Ich entschlofi 
mich fiir letzteres und konzentrierte meine Arbeit auf 
zwei Probleme: die Landwirtschaft und die Kolonisa 
tion." Waibel, der sich voll und ganz der Forschung 
widmen konnte, wandte sich besonders nur einem Teil 
Brasilienis zu. Lediglich auf Autoreisen war er dabei 
insgesamt iiber 12 Monate unterwegs. Er bemiihte sich, 
eine wahrhafte Systematik eines Sektors der Koloni 
sierungstatigkeit in Brasilien zu entwickeln, das heifit 
einer Kolonisation, die er im Gegensatz zur luso-brasi 
lianischen mit ?europaisch" bezeichnete. 

Ein grofier Teil der Anschauungen von Waibel 
wurde schon mehr oder weniger praliminarisch in 
Artikeln zum Ausdruck gebracht, die in der Re vista 
Brasileira de Geografia, im Geographical Review und 
in den Comptes Rendus des XVII. Internationalen 

Geographischen Kongresses (Lissabon) erschienen. 
Dias Hinscheiden des Verfassers unterbrach die end 
giiltige Ausarbeitung und Verwertung seines umfang 
reichen Materials und seiner zahlreichen brasilianischen 
Reisetagebucher. Obwohl er einen Teil des Werks be 
reits verfafit hatte, wollte er den Text sicherlich noch 
einer strengen Revision unterziehen. Es war sogar aus 

gemacht worden, diesen Text durch seine brasiliani 
schen Schiller diskussionsweise genauestens priifen und 
sichten zu lassen. Darauf ware wohl auch die angeb 
liche Anordnung Waibels zuriickzufiihren, die Originale 
nicht zu veroffentlichen, und sie sogar zu vernichten. 
Trotzdem iiberwog der Standpunkt, dafi das Interesse 
an dem unvollendeten Werk seine Veroffentlichung 
rechtfertigte. Als Resultat liegt das Buch vor, dessen 
wesentlicher Inhalt hier kommentiert wird1). 

Indem wir die Skrupel gebiihrend beriicksichtigen, 
die der Verfastser hinsichtlich der Beurteilung seiner 
unvollendeten Schriften durch die Nachwelt hegte, 
werden in diesem Kommentar etwaige Schwachen, die 
in einem nachgelassenen Werk gefunden werden kon 
nen, nicht kleinlich analysiert, sondern unser Wunsch 

*) Leo Waibel, ?Die europaische Kolonisation Sud 
brasiliens", bearbeitet und mit einem Vorwort versehen 
von Gottfried Pfeifer (Colloquium Geographicum Bd. 4), 
152 S., 3 Abb. im Text und 25 Bilder. F. Diimmler, Bonn, 
1955. 

geht dahin, den grofien Wert der darin enthaltenen 
wissenschaftlichen Anregungen anzuerkennen. 

Anders als man vielleicht hatte erwarten konnen, 
konzentrierte sich die traditionelle ?europaische" 
Kolonisation nicht auf die Grasfluren in den Siid 
staaten, sondern auf die Laubwalder am Kiisten 
streifen von Santa Catarina und am Abhang der 

Hochebene von Rio Grande do Sul. Als die ersten 
nichtlusitanischen Einwanderer kamen, war das Gras 
land schon besetzt, es bildete Weidelatifundien brasi 
lianischer Nachfahren von Portugiesen. Die ersten 

deutschen Kolonien in Siidbrasilien, so behauptet 
Waibel, wurden ausdriicklich mit dem Ziel gegriindet, 
Strafien durch den Wald zu gewahrleisten, die Wil 
den zuriickzudrangen und nach und nach in den Wald 
gebieten Siedlungen anzulegen. 
Waibel ist enttauscht iiber den im Zuge der deut 

schen Kolonisation in Siidbrasilien entstandenen land 
wirtschaftlichen Aspekt. Im Vergleich zu den Gebieten 
luso-brasilianischer Besiedlung tritt, seiner Ansicht nach, 
der Riickstand jener Kolonisationstatigkeit nicht in 
Erscheinung, offenbart sich aber im Kontrast zu ande 
ren deutschen Siedlungsgebieten, wie zum Beispiel in 
Sudwestafrika und den stark deutschstammigen Ge 
bieten in den Vereinigten Staaten. Nach Waibel be 
schrankt sich der Erfolg der Kolonisation in Siidbrasi 
lien auf die Stadtsiedlungen. Die SchluSfolgerung, 
diese letztere Art der Kolonisation sei ein voller Erfolg 
gewesen und die Entwicklung rein landlicher Bezirke 
habe viel zu wiinschen iibrig gelassen, ist auf ver 
schiedene Umstande zuriickzufiihren. Darunter sind 
folgen de, auf die Waibel schon besonders hinweisen 
konnte: 

1. Die Kolonisten, unter denen wenige erfahrene 
Landwirte waren, wurden fast immer in nicht auf 

geschlossenen Gebieten im Innern angesetzt, weitab 
von irgendeiner Stadtsiedlung; 

2. Sie wurden nur in Waldgebieten angesiedelt, die 
die Anwendung des Eingeborenensystems im Sinne 
einer einfachen Landwechselwirtschaft, und zwar ohne 

Viehzucht, erlaubten; 
3. Fiir dieses Extensivsystem sollten sich die Parzel 

len des aufgeteilten Gebiets als zu klein herausstellen 
(insbesondere durch die Erbteilung). 
Wie Waibel sagt, waren wenige erfahrene Landwirte 

unter den Einwanderern, dagegen viele Handelsleute, 
Fabrikanten und Handwerker, so z. B. befand sich 
unter ihnen ein gewasser Johann Weifi, der 1912 mit 
seiner Familie nach Brasilien auswanderte, nachdem er 
seine beiden Schuh- und Lederwarengeschafte in 

Munchen veraufiert hatte. Die vor einiger Zeit 
veroffentlichten Memoiren seines altesten Sohnes 

(Urwald.siedler, Rio de Janeiro, vom Autor 
selbst verlegt [1950?]) sind eine initeressante ?case 
history" der Urwaldbesiedlung in Rio Grande do Sul. 
Waibel erkennt an, dafi sich in den letzten 50 Jahren 

intensivere und fortschrittlichere landwirtschaftliche 
Betriebsmethoden herausgebildet haben (S. 60), macht 
aber den deutschen Pflanzern Vorwiirfe, und zwar 

weniger wegen des anfangs angenommenen sogenann 
ten indianischen Ackerbausystems, dem Abbrennen des 

Waldes und dem Land wechsel, als wegen des Fest 
haltens an diesem Prinzip aus Beharrlichkeit und 
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