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Y O R R E D E .

A m  2. August dieses Jahres beginnt fur Stadt und Provinz 
Huelva, sowie fur Spanien iiberhaupt, die grosse Festzeit zur Er- 
innerung an die vor vierhundert Jahren erfolgte Entdeckung Amerikas. 
Von der Miindungsbucht des Rio Tinto und Odiel bei Palos traten 
Freitag, den 3. August 1492 Christoph Columbus, die drei Briider 
Pinzon und ihre spanischen Begleiter die kiihne, ewig denkwiirdige 
Fahrt an, welche Freitag, den 12. October zum Auffinden der Neuen 
Welt fiihrte. An einem dritten Freitag, den 15. Marz 1493, kehrte 
Columbus mit Yańez Pinzon und einem Teil der tibrigen Abenteurer 
im kleinsten seiner drei Schiffe nach Palos zuriick. —

Das vorliegende Buch erscheint nicht ohne Grund zum Beginn 
der grossen Feste, zu dem „Cuarto Centenario del Descubrimiento 
de Nuevo Mundo“, wie die Ueberschrift des officiellen Programms 
lautet. Es soli zunachst ein Fiihrer sein fur diejenigen, welche die 
Absicht haben, aus Anlass derselben die Provinz Huelva zu besuchen 
und ihre Sehenswiirdigkeiten kennen zu lernen, sodann aber auch 
fiir die weit gróssere Zahl derer, welche sich in der Heimat orien- 
tieren wollen.

Auf Grund unantastbarer Quellen gibt es einen Lebensabriss des 
grossen Entdeckers und eine kurze Darstellung seiner vier Reisen 
nach dem fernen Westen. Das einleitende Kapitel tiber die Provinz 
Huelva soli vor allem dazu dienen, die Leser mit den Oertlichkeiten 
der Kiiste bekannt zu machen, welche bei der Columbusfeier in Be- 
tracht kommen. Dieser Abschnitt ist gleich allen andern, welche
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spanische Gegenstande behandeln, aus wiederholten Studien an Ort 
und Stelle hervorgegangen. Selbstverstandlich stehen die letzteren 
zur Columbusfeier in keiner weiteren Beziehung. Nachdem ich aber 
die verschiedenartigen Themata in Vorlesungen, teils in der Univer- 
sitat, teils in andern Kreisen behandelt hatte, lag der Gedanke an 
die gemeinsame Veróffentlichung nahe.

Ich gebe mich der Hoffnung hin, dass das Buch nicht bios geo- 
graphischen Kreisen willkommen sein wird, sondern auch vielen, 
dereń Beschaftigungen mehr den wirtschaftlichen Fragen zugekehrt 
sind. Endlich glaube ich, dass auch die reifere Jugend darin An- 
regung und Belehrung finden kann.

Es ist mir ein Bediirfnis, hier derjenigen Freunde dankbar zu 
gedenken, welche meine spanischen Studien in irgend einer Weise 
wirksam unterstiitzt haben, namlich der Herren Consul A. Bey in 
Valencia, Enriąue Bushell, Mitglied der Córtes in Madrid, Hofrath 
Dr. Fastenrath in Koln, Pablo Gagel in Malaga, Landesgeologe 
Joaąuin Gonzalo y Tarin in Madrid, Ingenieur Maybóll in Huelva, 
Geheimerath Prof. Nissen in Bonn, Gymnasiallehrer Schulteis in Bonn, 
Consul W. Sundheim und Consul A. Sundheim-Lindeman in Huelva, 
Gebriider Spottorno in Cartagena.

Die Illustrationen, welche die Verlagsbuchhandlung in gewohnter 
Liberalitat gewahrt hat, sind fast ausnahmslos Originale, die ich 
teils den photographischen Aufnahmen des Herm Ingenieur Maybóll, 
teils, wie die Textfiguren Nr. i und 4, sowie die Uebersichtskarte 
der Reisen des Columbus, der freundlichen Beihiilfe des Herrn Gymna- 
siallehrers Schulteis verdanke.

B o n n , Ende Juli 1892.

DER YERFASSER.
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DIE PROYINZ HUELYA

bildet den siidwestlichsten Teil Andalusiens und Spaniens iiberhaupt. 
Noch vor 25 Jahren war sie wenig bekannt und wurde von Fremden 
selten genannt und besucht. Schien es doch, ais ob nicht bloss die 
Kunst, sondern auch die Natur sie viel stiefmiitterlicher behandelt 
habe, ais ihre benachbarten Schwestern im Gebiete des Guadalquivir. 
Weit abseite liegend von den modernen Verkehrsmitteln, war sie in 
ihrer ganzen Entwickelung auffallig zuriickgeblieben, und selbst das 
ansehnlichste ihrer Stadtchen, dessen Namen sie tragt, erhob sich 
wenig tiber die Bedeutung eines grósseren Fischerortes. Das ist nun 
alles ganz anders geworden, und diesen grossen Wandel hat vor- 
nehmlich der ungeheure Aufschwung bewirkt, den ihr Bergbau seit- 
dem erfahren hat, vor allem im Quellgebiete des Rio Tinto.

Wer jetzt Huelva, das ehemalige Onoba, besucht, findet eine 
freundliche, reinliche und rasch emporbliihende Stadt mit hochinter- 
essanten Hafenbauten an der linken Seite der Ria (Miindungsbucht) 
des Odiel und regem Schiffsverkehr, mit vier Eisenbahnen, welche 
teils die Hauptprodukte der Provinz: Erze, Marmor, W ein, Oel, 
Kork, Friichte, den Schiffen zur Ausfuhr iibermitteln, teils iiber die 
engen Grenzen derselben weit hinausgreifen und die Verbindung mit 
mehreren Hauptverkehrswegen der Halbinsel herstellen. Und wenn 
Anfartg August dieses Jahres die Kónigin und hóchsten Wiirdentrager 
Spaniens, wenn zahlreiche gebildete Fremde aus allen christlichen 
Landem an den Miindungsbuchten des Odiel und Rio Tinto zu- 
sammentreffen werden, um an den Feierlichkeiten teilzunehmen, 
welche zur Erinnerung an die vor vierhundert Jahren von hier aus- 
gehende abenteuerliche Expedition des Columbus und seiner spanischen 
Gefahrten und die dadurch erfolgte Entdeckung Amerikas vorbereitet
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2 Die Provinz Huelva.

werden, dann wird die Stadt Huelva ihren Gasten nicht bloss ein 
herzliches Willkommen bieten, sondern auch behagliche Quartiere, 
zumal im Hotel Colon, wie sie schóner und preiswiirdiger keine Stadt 
Spaniens aufzuweisen hat.

Wie eine jede bessere Kartę Spaniens zeigt, grenzt die Provinz 
Huelva im Osten an Cadiz und Sevilla, im Norden an Siid-Estre- 
madura (Prov. Badajoz), im Westen an Portugal, im Siiden aber an 
den Atlantischen Ocean, von dem sie in ihrer ganzen Erstreckung 
von der Miindung des Guadalquivir bis zu derjenigen des Guadiana 
bespiilt wird. Sie liegt zwischen 36° 471/ /  N und 38° 12' N, 
sowie 6° 3 ' W Gr. und 70 31' W Gr. Verglichen mit den 48 
ubrigen Provinzen Spaniens ist sie von mittlerer Grósse und umfasst 
10676,4 qkm (194 QMeilen) mit ca. 255000 Ew., so dass auf 1 qkm 
noch nicht 24 Bewohner kommen.

Diese verhaltnismassig so diinne Bevólkerung ist eine Folgę der 
ungiinstigen Bodenbeschaffenheit; denn mehr ais zwei Drittel der 
Provinz gehóren dem Gebirge, der zwar nicht sehr hohen, aber zer- 
rissenen und meist unfruchtbaren Sierra Morena an, und das iibrige 
ist teilweise von Dunensand iiberdeckt, der auf weiter Strecke keine 
Ortschaften tragt.

Von den beiden bstlichen Nachbarprovinzen, welche mit Huelva 
das ehemalige Kónigreich Sevilla bildeten, kommen in Sevilla 39, 
in Cadiz 59 Personen auf 1 qkm. Grosse Stadte, wie diese sie auf
zuweisen haben, finden wir in der Provinz Huelva nicht; aber wahrend 
die Bevólkerungsziffer des beriihmten Cadiz seit Jahrzehnten mehr 
und mehr zuriickgeht, ist diejenige der Provinz und Stadt Huelva 
in derselben Zeit ansehnlich gestiegen. Die Einwohnerzahl der Pro- 
vinz wuchs von 123966 im Jahre 1787 auf 210641 (1877) und 254831 
imjahre 1887. Noch viel auffallender ist das rasche Emporbliihen ihrer 
Hauptstadt. Im Jahre 1845 zahlte sie nur 7400 Ew., 1877 schon 
13174 und bei der letzten Zahlung Ende 1887 sogar 18195, so dass 
man sie jetzt auf rund 20000 veranschlagen darf. Von den fiinf 
ubrigen Distrikthauptstadten der Provinz hatte nach der letzten Volks- 
zahlung A ra c e n a  6040 Ew., A yam on te  6585 Ew., L a  P a lm a  
5897 Ew., M oguer 8750 Ew., V a lv e rd e  del C am ino 6038 Ew. 
Sie werden rasch uberfliigelt von den Minenstadten im Quellgebiet 
des Rio Tinto: M inas de R io  T in to  mit 10671 Ew., N erv a  
6431 Ew. und Z a lam e a  6240 Ew., sowie von A losno mit 12045 
Ew. im Siiden von T h a rs iś .

Die Kiiste ist fast in ihrer ganzen Ausdehnung (n 6 k m ), von 
der Miindung des Guadalquivir bis zu derjenigen des Guadiana, ja
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iiber letztere noch hinaus bis nach Faro, niedrig und ziemlich ein- 
fórmig. Sie bildet einen landeinwarts gekehrten Kreisbogen, der 
dem Golf von Cadiz angehórt und durch die Ria oder Miindungs- 
bucht des Odiel im Verein mit dem Rio Tinto in zwei Abschnitte 
von sehr verschiedener Beschaffenheit zerlegt wird. Machtige Sand- 
diinen, die sogenannten A re n a s  g o r d a s ,  fassen die suddstliche 
Strecke ein. Sie steigen mittewegs zu Hiigeln bis zu 113 m Hóhe 
(Torre Asperillo) an und breiten sich landeinwarts weit aus, da auf 
den weiten Flachen kein Baumwuchs den machtigen Windwehen vom 
Ozean her Einhalt gethan hat. Erst in der Nahe des Guadalquivir 
finden wir im Pinar de la Marismilla einen Pinienbestand ais Schutz- 
wehr gegen diese fortschreitende Versandung. Das ganze Gebiet 
dieser Kiistenstrecke Andalusiens fiihrt seit der Zeit, wo sie sich in 
den Handen Castiliens befand, wahrend weiter ostwarts die spanischen 
Gestade noch lange zum maurischen Kónigreich Granada gehórten, 
den Namen C ostas de C a s til la . Es ist ohne Hafen und hóchst 
ode, ja mit Ausnahme der sechs Wachtiirme, welche spater hier in 
Entfernungen von 10— 15 km gegen die Seerauber von der Berberei 
errichtet wurden, ohne jede Spur einer menschlichen Thatigkeit.

An die Diinen schliessen sich weiter landeinwarts verschiedene 
Lagunen von zum Teil ansehnlicher Ausdehnung an und bilden 
wahrend des Winters beliebte Sammelplatze zahlreicher wandernden 
Wasservógel. Dann erst folgt das schon im Altertum gepriesene, 
ausserst fruchtbare Kulturland.

Der nordwestliche Teil der Kiiste von Huelva, vom Aestuarium 
des Rio Tinto und Odiel bis zur Miindung des Guadiana zeigt einen 
wesentlich verschiedenen Charakter. Er ist sehr niedrig, von einem 
dunkelgrauen Schlick oder Schwemmland gebildet, welches auf festem 
Thon ruht und von zahlreichen seichten Meeresarmen (Esteros) kanal- 
artig durchschnitten und dadurch in eine grosse Zahl von Inselchen 
und Landzungen zerlegt wird. Das sind den venetianischen Lagunen- 
Inseln ahnliche, vollkommen ebene, morastige Gebiete, welche der 
Spanier M arism as nennt. Bei dem hier herrschenden starken Ge- 
zeitenwechsel dringt die Fiut machtig bis zu 5 m Hóhe heran1 und 
schreitet jenen zahlreichen Esteros entlang, wie mit leckenden Zungen 
weit vor, ja sie iiberschwemmt den gróssten Teil der Marismen 
selbst und giebt ihrer eigenartigen Vegetation immer neue Nahrung.

Wenn aber zur Fiut sich ein heftiger Siidwind gesellt und das

1 Die durchschnittliche Fluthóhe der Zyzygien (Vollmond und Neumond) be- 
tragt 4,2 m und diejenige zur Zeit der Quadraturen 2,6 m.

1
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Wasser der Fluss- und Meeresarme ungewóhnlich staut, so iiber- 
schreitet es selbst die aussersten Grenzen der Marismen und bringt 
den tiefer liegenden Kiistenorten verderbliche Ueberschwemmung, wie 
dies in der Nacht vom 26-/27. Februar 1892 geschah, wo u. a. die 
iiber 5000 Ew. zahlende Fischerstadt Isla Christina iiberflutet wurde.

Es sind Salzpflanzen (Halophyten), die hier wachsen, Krauter 
und niedrige Straucher mit fleischigen graugrunen oder graubraunen, 
unansehnlichen Blattern, welche bewirken, dass die Marismen aus 
einiger Entfernung wie die Haidekrautflachen Norddeutschlands aus- 
sehen1. Diese diistere Einformigkeit wird nur im Herbst unter- 
brochen, in der Bliitezeit dieses eigenartigen Vegetationsbildes, das 
dann einige Wochen lang wie ein ausgebreiteter, buntfarbiger Teppich 
erscheint. Wer sich indess durch diese Farbenpracht verlocken lasst, 
die Marismen zu betreten, lauft Gefahr, in den zahlreichen, schlamm- 
erfiillten Lóchern und Graben zu versinken.

In tropischen Gegenden, wie z. B. im Mundungsgebiet der so- 
genannten „Oil Rivers“ 1 2, zwischen dem Delta des Niger und dem 
Kamerunfluss, sind Ktistenbildungen, wie die Marismas, in der Regel 
mit undurchdringlichen Mangrove-Waldern bedeckt und gelten fur 
Brutstatten der Malaria. An der Kiiste von Huelva iiben die Ma
rismas keineswegs solchen nachteiligen Einfluss aus. Die Seeluft, 
welche iiber sie hinwegstreicht und dann Orte, wie Huelva und Gi- 
braleon beriihrt, ist angenehm und gesund.

Landeinwarts folgt, sowohl auf die ausgedehnten Ablagerungen 
des Diinensandes siidóstlich der Rio Tinto-Miindung, ais auch auf 
die viel beschranktere Bildung der Marismen im Westen, ein nie- 
driges, sanft ansteigendes Hiigelland, welches sich dem Kulmschiefer 
der Sierra Morena siidwarts anlehnt und aus miocanen, marinen Kalk- 
steinen von poróser Beschaffenheit, pliocanen Kalken, Sanden und 
Thonen, sowie diluvialen Ablagerungen verschiedener Art besteht. 
Letztere wiegen vor, zumal westlich des unteren Odiel, wo das Mio- 
can gar nicht, das Pliocan nur in einigen Inseln siidwestlich von 
Gibraleon aus dem Diluvium hervorragt. Dagegen ist am aussersten 
Ende der Provinz, auf der Nordseite von Ayamonte das engbegrenzte

1 Die Flora der Marismen setzt sich nach Willkomm (Zwei Jahre in Spanien 
und Portugal. 3. Bd. p. 195, Leipzig 1847) vornehmlich aus folgenden Arten zusam- 
men: Inula crithmoides Sm., Statice globnlariaefolia Desf., Frankenia intermedia Dec., 
Arthrocnemon fruticosum M., Salsela rosaceaL., Obione portulacoides Mocą., Halo- 
geton sativus Mocą., Aster Tripolium L., Atriplex Halimus L.

2 Oil Rivers, Oelfliisse, nennen die Englander die erweiterten Miindungsarme 
dieser Fliisse, weil sie an ihnen das wichtigste Produkt der Kiiste, das Palmol, holen.
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Vorkommen eines dichten weissen dolomitischen Kalksteins iiber dem 
Kulm bemerkenswert, welchen der verdienstvolle Landesgeologe 
D. Joaąuin Gonzalo y Tarin zur Trias rechnet, obgleich fossile Be- 
lege dafiir bislang fehlen.

Die hóchsten Erhebungen des diluvialen, tertiaren und post- 
tertiaren Hiigellandes, welches die siidlichen zwei Siebentel der Pro- 
vinz einnimmt, sind zwei Dreieckspunkte im Diluvium, namlich der 
C ebo llar (183 m) westlich, und der Alcornocosa (186 m) nordost- 
lich von Gibraleon. Dieser geologisch jungę Teil der Provinz hat 
im wesentlichen die Gestalt eines rechtwinkligen Dreiecks, dessen 
rechter Winkel nordóstlich der Stadt La Palma an der Grenze der 
Provinz Sevilla liegt; die kleine Kathete folgt letzterer siidwarts zur 
Miindung des Guadalquivir, die grosse erstreckt sich gen Westen 
dem Siidrand der Sierra Morena entlang bis Ayamonte. Die be- 
deutenderen Orte ostwarts des Rio Tinto: Moguer, La Palma, Al- 
monte, liegen im Gebiet des Pliocan, diejenigen westlich, insbe- 
sondere Huelva, Gibraleon, Cartaya, Lepe, Ayamonte, auf Diluvium.

Das hier erwahnte Dreieck bildet den westlichsten Teil der 
andalusischen Tiefebene und ist, mit Ausnahme der Marismen und 
Diinensande, ein gesegnetes Gebiet, das schon Strabo und Plinius 
riihmen und von dessen Reichtum und alter Kultur zahlreiche 
rómische und maurische Ueberreste zeugen. Je nach ihrer Boden- 
beschaffenheit weist diese „Campma“ die verschiedenartigsten Kul- 
turen auf: Weizen- und Gerstenfelder, Weinberge, 01iven- und 
Pinienhaine und dazu Pflanzungen von Feigen-, Mandel-, Granat- 
und Orangenbaumen in bunter Abwechselung. Aber, wie von ganz 
Andalusien und der Mittelmeerregion iiberhaupt, so gilt auch hier 
der Ausspruch des Columella: Der Oelbaum ist „prima omnium 
arborum“, — der erste aller Baume —, wahrend anderseits der 
Weizen ais wichtigstes Gewiichs des gewohnlichen Ackerbaues er- 
scheint.

In vielfachem Gegensatze zu dem vorerwahnten, geologisch 
jungen, siidlichen Dreieck der Provinz stehen die iibrigen fiinf Sie
bentel ihres Areals. Dieser Teil wurde aus alten krystallinischen 
und palaozoischen Schiefern aufgebaut und spater durch eruptive 
Massengesteine: Granit, Diorit und Porphyr vielfach durchsetzt und 
verworfen. Das Gebirge gehórt dem m a ria n isc h e n  S ystem  an, 
welches auf der Westseite von Murcia sich der S ie rra  del A lcaraz  
anschliesst und in westsiidwestlicher Richtung 320 km lang bis zum 
Cabo Sao V ic e n te  hinzieht. Es bildet bekanntlich den siidlichen 
Grenzwall des castilischen Plateaus und scheidet Neu-Castilien nebst
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Siid-Estremadura von Andalusien, sowie zuletzt auf portugiesischem 
Gebiete die Prozinz' Alem-Tejo von Algarbe. Der grósste Teil dieses 
ausgedehnten und fur unsere Provinz allein in Betracht kommenden 
Gebirges fiihrt den bekannten Namen S ie r r a  M o re n a , den man 
von der dunkelgriinen Strauchvegetation hergeleitet hat, welche, aus 
grósserer Entfernung betrachtet, den Bergen ein schwarzliches Aus- 
sehen yerleiht; doch ist, wie Diez nachweist, der Name „Morena44 
eine Korruption von Marianus (Mons Marianus), der rómischen Be- 
zeichnung fur das Gebirge1.

Wie ein faltenreicher weiter Mantel breitet sich die Sierra Mo
rena zwischen der andalusischen Tief- und der castilischen Hoch- 
ebene, sowie ihrer estremadurischen Vorstufe am mittleren Guadiana 
aus. Unter allen Gebirgssystemen der iberischen Halbinsel besitzt 
keines eine so ermiidende Einfórmigkeit, sowohl hinsichtlich der 
Bergformen, ais auch der sie bedeckenden Vegetation. Diirres 
Schiefergestein, teils krystallinisch, teils der silurischen und der 
Kulm-Formation angehórend und in seinen hóchsten Teilen vielfach 
mit Kalk und Marmor abwechselnd, bildet die zahlreichen flach- 
riickigen Berge dieses Gebiets. Wie die Wellen einer plótzlich er- 
starrten hohen See erscheinen sie an- und nebeneinander gelagert. 
So hat sie der grósste Baumeister der Natur, das Wasser, aus einem 
einfachen Gewólbe unter Beihiilfe faltender und verwerfender Krafte 
allmahlich herausgebildet. Die Orientierung ist vielfach recht schwer, 
denn vergeblich sucht man auf weiten Strecken nach einem beson- 
ders hervorragenden Gipfel und Aussichtspunkte. Nur die Haupt- 
richtung des Systems behalten nicht bloss die einzelnen Bergriicken, 
sondern auch die sie aufbauenden Schiefer, ja selbst die meisten 
der sie durchsetzenden Gange von Granit, Diorit und Porphyr im 
wesentlichen bei.

Dennoch steigt man, sowohl von der Ktiste aus im Siiden, ais 
auch von dem Mittellauf des Guadiana im Norden her zu den hóchsten 
Teilen allmahlich empor, wiewohl rascher von dieser ais von jener 
Seite. Auch bildet das Gebirge, von der estremadurischen Ebene am 
Guadiana aus gesehen, schónere und kiihner aufsteigende Berge, weil 
hier der Granit die Vorherrschaft hat. In der T e n d u d ia , nahe der 
Nordostgrenze von Huelva, doch schon auf dem zur Proyinz Badajoz 
gelegenen Gebiet, erreicht die westliche Sierra Morena mit 1104 m 
ihre hóchste Erhebung. Stidlich davon, am Wege von A r r o y o -  
m olinos (Prov. Huelya) naćh Monasterio erhebt sich auf der Grenze

1 Dietz: Ethymol. Lexikon der roman. Sprachen. Bonn 1861. Yorrede, S. XXV.
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im Gebiet des Cambriums die Sierra del Robledo 1050 m hoch. Die 
hóchsten Berge der Provinz Huelva, die Cumbres de la Sierra Alta, 
gehóren der Zonę krystallinischer Schiefer an, welche siidlich des 
38. Parallels einen breiten Giirtel von Ost nach West bilden und, 
sowohl auf der Nord-, ais auch auf der Siidseite, von silurischen 
Schiefern uberlagert sind, denen sich dann weiter die Kulmschiefer 
ais jiingstes Sedimentgebilde des Gebirges anschliessen. . Vielfach 
sind die Talkschiefer und Phyllite oder Urthonschiefer, sowie die 
haufig eingelagerten Kalksteine der hohen Sierra von Diorit und 
Granit durchbrochen und teilweise uberlagert. Dabei hat das Eruptiv- 
gestein den kohlensauren Kalk meist in Marmor umgewandelt, wel- 
cher Anlass zu einer neuen, aufbluhenden Industrie geworden ist.

Nach der Distriktshauptstadt A ra c e  na nennt man diesen Theil 
der Sierra Morena gewóhnlich S ie r r a  de A ra c e n a . Man rechnet 
dazu alle hohen Bergriicken auf der Wasserscheide zwischen Guadal- 
quivir und Guadiana, sowie im Quellgebiet des Odiel, insbesondere 
die Hóhenzuge westlich von Aracena bis gegen Cortegana hin. Die 
Provinz hat hier in der Sierra de San  C ristóba l siidóstlich von 
Cortegana mit 1035 m und in der S ie r r a  d e l C astańa mit 1014 m 
ihre hóchsten Erhebungen. Die S ie r ra  A ndevalo  (472 m hoch) 
zwischen R io C hanza  und O d ie l  kann ais siidwestliche Fortsetzung 
der Sierra de Aracena angesehen werden. Auch die S ie r r a  de  
A roche, welche parallel dazu die Wasserscheide zwischen Chanza 
und Rio A r di la  bildet und in die portugiesische Sierra de Ficalho 
iibergeht, steht mit der Sierra de Aracena in innigem Zusammen- 
hang. Siidlich der letzteren stuft sich zwischen Odiel und Rio Tinto 
das Gebirge iiber kleine Hochflachen allmahlich ab ; gewóhnlich be- 
gegnen wir sanft gewólbten Riicken, wie sie dem Schiefergebirge 
eigen sind. Nur wo die Schieferschichten steil aufgerichtet oder 
von Eruptivgesteinen durchsetzt und uberlagert sind, treten wildere 
Bergformen auf.

Die F liisse  der Provinz Huelva fiihren ihr Wasser teils siidlich 
direkt zum Meer, wie Rio Tinto, Odiel und Piedras, teils westlich 
und siidwestlich zum Guadiana, wie Murtiga und Chanza, teils siid- 
óstlich zum Guadalquivir, wie Rio Huelva und verschiedene Zufliisse 
des Guadiamar. Da das sie speisende Gebirge nicht hoch und im 
allgemeinen sehr steil und entweder kahl oder mit einer diirftigen 
Strauchvegetation bedeckt ist und selbst die sehr lichten immer- 
griinen Eichwalder der weniger steilen Strecken keine nennenswerte 
Laub-, Moos- und Humusdecke aufweisen, so ist ihr Wasserstand, 
je nach der Jahreszeit, ausserordentlich verschieden. Wahrend des
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langen, trocknen Sommers verringert sich derselbe in Folgę ab- 
nehmender Zufuhr, starker Verdunstung und sonstigen Verbrauchs 
bei manchen dergestalt, dass sie entweder ganz austrocknen (Ramblas) 
oder nur noch schwach dahinschleichen und sich zuletzt in eine Reihe 
Pftitzen auflósen. Alsdann bringen sie ihrer Nachbarschaft leicht ge- 
fiirchtete Wechselfieber. Stellt sich aber im Herbst oder Winter die 
Regenzeit wieder ein, so schwellen sie bald zu reissenden Strómen 
an. In diese Zeit fallt ihre ansehnliche Erosionsthatigkeit, durch 
welche sie allmahlich ihre vielgewundenen Bette teilweise sehr tief 
in den Schieferfelsen eingegraben haben.

Wechselfieber im Sommer und Herbst, Ueberschwemmungen 
im Winter und Mangel an fruchtbarem Alluvialboden in den engen 
Thalsohlen sind die Ursachen, weshalb hier oft auf weiten Strecken 
keine Ansiedelung zu finden ist. Griine, blumenreiche Wiesen darf 
man in diesem Klima nicht erwarten. Statt des Weiden- und Erlen- 
gebiisches bei uns, fasst dort vielfach der Oleander die Flussufer und 
die Bette periodischer Wasserlaufe ein, und findet sich thalaufwarts 
bis zu 500 m Hóhe

Alle grósseren Fliisse entspringen in der hohen Sierra. Obenan 
steht nach Lange seines Laufes und seiner Bedeutung der O d ie l 
(Luxia). Er fliesst erst in sudwestlicher, sodann in siidlicher Rich- 
tung mitten durch die Provinz. Die ganze Lange des Flusses betragt 
120 km. das Areał seines Gebietes 2310 qkm oder mehr ais ein Fiinftel 
der Provinz. Seine Quelle (Arroyo de Marimateos) liegt in 600 m Hóhe 
óstlich der Stadt Aracena. In seinem Oberlaufe nimmt er alle Bache 
von der Siidseite der Sierra de Aracena auf, welche zum Teil schóne, 
gesunde Thalchen bilden, wo unter dem Schutz der Berge noch in 
mehr ais 500 m Hóhe Orangen und andere Siidfriichte vortrefflich 
gedeihen, wie bei Alajar (525 m). Alle diese Gebirgsbache fiihren 
ihm gesundes, klares Wasser zu, mit dem er dann eine zweite Zonę 
der Provinz betritt, den Minengiirtel, und, indem er denselben in 
siidlicher Richtung durchschneidet, eine grosse Veranderung erleidet. 
Die Abflusswasser aus den Gruben und Cementirungswerken von 
Tharsis, La Zarza, San Telmo, Cueva de la Mora und andern Berg- 
werken farben den Odiel, zumal im Sommer, durch ihren hohen 
Eisengehalt rot wie Burgunderwein. Diese Farbę schwindet erst da, 
wo unterhalb des Stadtchens Gibraleon das Aestuarium des Odiel 
oder die Ria de Huelva beginnt und das Wasser sich unter dem 
Einfluss der Fiut ausbreitet.

Der R io T in to  ist der kleinere, aber bekanntere óstliche Nach- 
bar des Odiel. Plinius nennt ihn U rium ; bei den Mauren hiess
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er Z aquia. Wie das Wasser des Odiel, so ist auch das seinige 
bis zum Aestuarium den gróssten Theil des Jahres hindurch rot 
gefarbt; seitdem uberhaupt im Quellgebiete Kupfer gewonnen 
wird, ist er ein „gefarbter Fluss“ (Rio Tinto). Sein Quellfluss 
ist der Ja r ram  a, welcher siidlich vom Ursprung des Odiel un- 
weit des Ortes La Granada beginnt, in stidwestlicher Richtung an 
der Grenze der Provinz Sevilla hinfliesst und da, wo diese sich gen 
SO wendet, den unscheinbaren Rio Tinto auf- und dessen Namen 
annimmt. Dieser kleine Wasserlauf entspringt auf der Nordseite des 
Cabezo de Salom on bei den beriihmten Minen und wendet sich gen 
Siiden. Nach seinem Eintritt in den Jarrama riimmt er dessen siid- 
westliche Richtung an, durchschneidet in vielen kurzeń Windungen 
das Schiefergebirge, tritt unterhalb Niebla in die Alluvialebene ein 
und erweitert bald nachher sein Bett zu einer Ria, welche sich siidlich 
der Stadt Huelva bei der Insel S a l t  es mit der Miindungsbucht des 
Odiel vereint. Die Strecke von Niebla bis hierher betragt noch 
27 km. Das Gefalle ist auf ihr so unbedeutend, dass die Fiut 
sich auf dem ganzen Wege bemerkbar macht und bei S an  Juan  
del P u e rto  so stark ist, dass dieses 13 km nórdlich von Huelva 
gelegene Stadtchen von 3370 Ew. in kleinen Fahrzeugen immer noch 
den Wein seiner Nachbarschaft, sowie die Erze aus der Gegend von 
Valverde und Buitron im Norden, wohin eine Secundarbahn fiihrt, 
direkt versenden kann. Die Gesammtlange des Rio Tinto betragt 
100 km, sein Flussgebiet 1530 qkm.

Die linkę Seitederlangen Miindungsbucht wird von einem niedrigen 
jungtertiaren Hiigelriicken begleitet, auf welchem die Stadtchen Moguer 
und P a lo s liegen. Weiter seewarts ist diese Bodenanschwellung mit 
Diinensand iiberdeckt. Dort erhebt sich 4 km von Palos, da, wo 
die Ria des Rio Tinto mit derjenigen des Odiel sich vereint, das 
ehemalige Franziskanerkloster L a  Rab i da. Die Bedeutung dieser 
Orte in der Entdeckungsgeschichte Amerikas wird der nachste Ab- 
schnitt naher hervorheben, wahrend das ihm folgende Kapitel uns 
noch einmal ins Quellgebiet des kleinen Flusses zuriickfiihren soli, 
der an altem Ruhm und Sehenswiirdigkeiten den Odiel weit tibertrifft.

Wenden wir uns nun zum Unterlauf des Guadiana und seinen 
aus der Provinz Huelva kommenden Nebenfliissen. Eine gute Post- 
strasse fiihrt uns von Huelva iiber die Stadtchen Gibraleon, Cartaya 
und Lepe nach dem 53 km entfernten Ayamonte, wo die Ria (das 
Aestuarium) des Grenzflusses beginnt. Die Fahrt dauert 6—7 
Stunden und kann jetzt durch Benutzung der Zafra-Huelva-Bahn bis 
G ib ra leo n  (13 km) noch abgekiirzt werden. Diese Strecke ist
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gen Norden gerichtet, also ein Umweg, aber wegen der Ria des 
Odiel und der Marismen unvermeidlich. Gibraleón ist ein altes 
Stadtchen aus der Rómerzeit, dessen Name Olont von den Mauren 
in seinen heutigen umgewandelt wurde. Es zahlt 4800 Ew., weist 
noch maurische Baureste auf und liegt auf einem Hugel zur Linken 
des Odiel, uber welchen eine eiserne Briicke flihrt.

Die Strasse wendet sich von hier wieder mehr gegen die Kiiste 
nach SW, uberschreitet die Tharsisbahn, flihrt spater an einem 
herrlichen Pinienwald vorbei und erreicht bald darauf Cartaya am- 
linken Ufer des kleinen Piedras, der hier sein Bett zu einer Ria er- 
weitert und vertieft. Die Fiut des Meeres gestattet dem 5220 Ew. 
zahlenden Orte noch immer eine Kiistenschiffahrt, wie in friiheren 
Zeiten.

Bemerkenswert ist die Ria noch deshalb, weil am 8. Oktober 
1515 Ju an  D iaz de S o lis  vom benachbarten Lepe (5510 Ew.) 
her von ihr aus mit 60 Mann in 3 Caravellen, dereń grósste 60 Tonnen 
hielt, wahrend jede der beiden andern nur den halben Inhalt hatte, 
die Fahrt nach dem La Plata antrat, den er 3 Jahre zuvor entdeckt 
hatte, um das Gebiet im Auftrag Karls V fur Spanien zu erorbern. 
Cartaya ist ein freundliches Stadtchen, hat auch einige schóne Huertas 
mit prachtigen Orangenpflanzungen; aber der schon erwahnte an- 
sehnliche Pinienwald, welcher sich uber ein wellenfbrmiges Terrain 
aus diluvialem Geróll und Lehm hinzieht, ist doch seine grósste 
Sehenswiirdigkeit. Nur in der Provinz Valladolid, wo dieser malerisch 
schóne Baum, der Pino pińonero (Pinus pinea L .), mit dem prachtigen 
Grim seiner bizarren Kronen 80000 ha iiberdeckt, giebt es aus- 
gedehntere Bestande; dagegen hat Andalusien nirgends sonst so viele 
gróssere Pflanzungen derart aufzuweisen, wie in Huelva. Auch bei 
Lepe und weiter westlich wird das Auge durch den Anblick grósserer 
Pinienwalder erfreut. L e p e  liegt siidwestlich von Cartaya, z1/^ km 
entfernt von der Ria des Piedras, die ihm ebenfalls ais Hafen dient. 
Das Stadtchen besteht vornehmlich aus einer breiten langen Strasse 
und macht einen giinstigen Eindruck. Schattige Orangengarten um- 
geben dasselbe und liefern eine Fiille der kostbarsten Friichte.

Je weiter westlich wir von hier kommen, desto sandiger und 
geróllreicher wird der Boden. Wir begegnen keinen 01ivenhainen 
(01ivares) mehr, dagegen ausgedehnten Higuerales oder Pflanzungen 
von Feigenbaumen, die hier, wie iiberall, auch auf armerem Boden 
noch gut gedeihen’ Gleich der Pinie ist aber der Feigenbaum zu 
jeder Jahreszeit eine auffallende Baumform im Landschaftsbilde, so- 
wohl wahrend seiner Blattlosigkeit im Winter, wo die hellgraue Farbę
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aller Teile, die eigentumliche Tracht und die Neigung der Aeste 
und Zweige zur Bildung abwarts gekehrter Bogen besonders hervor- 
tritt, ais auch im Sommer, durch das schóne, glanzende Griin seines 
Blatterschmuckes.

A y a m o n te , das Ostium fluminis Anae, der Hafen am Guadiana, 
6 km von dessen Miindung, stand zur Rómerzeit mit Merida (Emerita 
Augusta) am Mittellauf des Guadiana in lebhafter Handelsverbindung 
und war noch im 16. Jahrhundert von so grosser Bedeutung, dass 
es neben Cadiz, Santa Maria und San Lucar de Barrameda zu Ratę 
gezogen wurde, wenn ein neuer Piło to mayor (Oberlootsenmeister) 
oder ein Kosmograph ernannt werden sollte. Heutzutage beschrankt 
sich sein Seeverkehr auf Kiistenschiffahrt. Die Lagę der Stadt am 
siidlichen Abhang und Fuss eines Hiigels aus triasischem Kalkstein 
zur Linken des Flusses ist eine sehr schóne. Den Hiigel krónen auf 
der Flussseite die Ruinen einer alten Burg, und die weissgetiinchten 
Hauser machen den Eindruck der Wohlhabenheit ihrer Besitzer. 
Diese nahren sich vom Schififsbau, zu dem die vorerwahnten Pinien- 
walder das Holz liefern, von Kalkbrennereien, Fischfang und einem 
lebhaften Kiistenhandel. Ayamonte ist die siidwestlichste Stadt 
Spaniens, Hauptstadt eines Gerichtsbezirks der Provinz Huelva und 
mit ihren 6600 Ew. der grósste und bedeutendste Ort am Unterlauf 
des Guadiana (arabisch Wadi-Ana d. h. Wasser des Anas). Gegeniiber 
liegt in kurzerEntfernung vomFlusse das portugiesische C astro  M arin  
(3886 Ew.), mit einem kleinen Fort ohne Bedeutung in jetziger Zeit.

Nachdem dieser 725 km lange, aber in der Regel wasserarme 
Guadiana seinen Oberlauf durch die Mancha beendet, zuletzt in nord- 
westlicher Richtung den nordóstlichen Zipfel der Provinz Badajoz und 
bei Aijon in 362 m Hóhe das Siidende der Provinz Toledo erreicht 
hat, wendet er sich wieder siidwestlich, bis in die Nahe des 
39. Parallels, und schlagt nun eine westliche Richtung ein mit meist 
geringem Gefalle und Aachen Ufern bis Badajoz, das noch 155 m 
hoch liegt. Hier beginnt sein Unterlauf von etwa 300 km Lange. 
In siidwestlicher, dann in siidlicher Richtung durchschneidet er das 
Schiefergebirge der Sierra Morena und zwar zweimal ais GrenzAuss 
zwischen Spanien und Portugal. Dazwischen Aiesst er auf portu- 
giesischem Gebiet.

Von der Einmundung des portugiesischen Caya, siidwestlich von 
Badajoz, bis zu derjenigen des spanischen Priega Muńoz scheidet der 
Guadiana die Provinz Badajoz von den portugiesischen Distrikten 
Portalegre und Evora in Alemtejo. Die Grenze wendet sich dann 
gen Siidosten, erreicht die Provinz Huelva, schlagt eine siidliche
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Richtung ein, iiberschreitet bei Barrancos den Rio Ardila und folgt 
bald darauf erst dem Kamm der Sierra de Aroche, alsdann dem Lauf 
des Rio Chanza, bis sie mit ihm den Guadiana wieder erreicht. Von 
hier ab scheidet sie mit ihm auf den letzten 48 km seines Laufs 
das portugiesische Ąlgarbe von der Provinz Huelva.

Auf jener 300 km langen Strecke des Guadiana zwischen Badajoz 
und Ayamonte treten Berge bis zu 450 m Hóhe an seine steilen, 
zerrissenen Ufer heran, engen ihn, wie das westdeutsche Schiefer- 
gebirge den Rhein, an manchen Steilen bedeutend ein, vornehmlich 
auf der portugiesischen Strecke zwischen Serpa und Mertola, wo er 
eine Stromschnelle, den Wolfssprung (Salto de Lobo), macht und 
sein tief eingeschnittenes Bett nicht weit davon nur 145 m Breite 
hat. Das Gefalle ist hier so stark und die Wassermenge wahrend 
des Sommers so gering, dass an Schiffahrt nicht zu denken ist. 
Erst nach Aufnahme des Rio Chanza erweitert und vertieft sich der 
Wasserstand auch wahrend des Sommers, da von hier ab das Ge
falle nur noch gering ist und die Fiut sich soweit geltend machen 
kann. Auf dieser letzten 48 km langen Strecke erscheint der Guadiana 
zu jeder Jahreszeit ais stattlicher Strom mit 4—25 m Tiefe und 
wachsender Breite, die zuletzt bei der Einmtindung ins Meer, an der 
SO.-Spitze Portugals, der P u n ta  de La A rena, 1500 m erreicht hat.

Die spanische Seite der 6 km langen Strecke von Ayamonte 
bis hierher besteht aus einem Labyrinth von Marismen upd Kanalen, 
wahrend das portugiesische Ufer eine weite Dtinensandablagerung 
aufweist, auf welcher 3 km von Ayamonte im Jahre 1775 innerhalb 
5 Monaten durch den beriihmten Minister Pombal V illa  R eal (de 
Santo Antonio) errichtet wurde. Diese neue „Kónigsstadt“ macht 
ihrem stolzen Namen in keiner Weise Ehre. Es ist ein bescheidener 
Ort von 5000 Ew. mit weiten, geraden, sich rechtwinklig schneiden- 
den Strassen, zu denen die niedrigen, einstóckigen Hauser nicht in 
rechtem Verhaltnis stehen. Ihre Bewohner sind meist arm und lassen 
an Reinlichkeit viel zu wiinschen iibrig. Unwillktirlich wird man 
beim Anblick derselben, sowie der Strassen an das harte Urteil er- 
innert, welches Lord Byron seiner Zeit iiber diejenigen der portu
giesischen Hauptstadt niederschrieb.

Fischfang und Kiistenschififahrt sind allem Anschein nach die 
Haupterwerbsąuellen. Gróssere Schiffe kónnen wegen der Barre an 
der Flussmundung weder bis Villa Real, noch nach Ayamonte ge- 
langen. Die stattliche, weite Wasserflache der Ria zeigt wenig Leben 
und Verkehr. Aber auch die bis Mertola, 70 km weit landeinwarts 
reichende, schiffbare Strecke des Guadiana wird wenig benutzt, teils
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weil vom benachbarten Lande seiner grossen Unfruchtbarkeit wegen 
ausser Erzen nichts zu holen ist, teils wegen der eifersiichtigen Ab- 
sperrung Portugals gegen Spanien.

Zweimal wóchentlich geht ein kleines Dampfboot von Villa Real 
nach Mertola und zuriick, hauptsachlich im Interesse des Personen- 
verkehrs von Algarbe mit Lissabon fur solche, welche die zeit- 
raubendere und unbehaglichere Seereise scheuen. Wer es von der 
spanischen Seite her benutzen will, muss sich nach der „Kónigsstadt“ 
begeben, denn das Schiff halt nicht in Ayamonte. Fragt man ge- 
bildete Portugiesen nach dem Grunde, so hórt man, dass sie keine 
Gemeinschaft mit Spanien haben wollen, und wird an jene sechzig- 
jahrige (1580—1640) erinnert, welche Philipp II mit Gewalt herbei- 
ftihrte und Ursache all des Niedergangs sein soli, den Portugal seitdem 
erfahren hat.

Die Fahrt dauert 4—5 Stunden. Wie auf dem Rhein, so windet 
auch hier das Boot sich um die zahlreichen Vorspriinge steil aufge- 
richteter Schieferwande, zwischen welche der Fluss im Laufe der Zeit 
sein Bett tief eingesenkt hat. Sonst fehlt jeder Vergleich. Da giebt 
es kein Halten an freundlichen, bliihenden Orten, keine Spur von 
regem Leben, keine Verkehrsmittel an den Ufern, ausser schmalen 
Bergpfaden hier und da, keine alten Burgen, Rebengehange oder 
Obstgarten. Ueberall fallt der Blick auf nackten Fels, der nur hin 
und wieder von einer diirftigen Vegetation bedeckt wird, und nur in 
weiten Abstanden erblickt man eine armselige Ansiedelung mit etwas 
Ackerland an den Berggehangen. Stellenweise ist der Fluss von 
Oleander- und Tamariskenbiischen eingefasst. Erst nach zwei Stunden 
Fahrt treffen wir zwei Orte am Ufer, namlich A lcou tim  auf por- 
tugiesischer und gegeniiber San Lucar (de Guadiana) auf spanischer 
Seite. Ersterer ist der bedeutendere; doch zahlte er Ende 1878 nur 
2471 Bewohner. Mehr oder weniger zerfallene Festungswerke auf den 
Hiigeln, welche sich diesen Orten beiderseits anschliessen, und Zoll- 
wachterhauschen an den Ufern fallen besonders auf. Der geringe 
Verkehr mit Alcoutim ist durch ein an -das Dampfschiff heran- 
kommendes Boot rasch erledigt, dann geht es weiter der Miindung 
des Rio Chanza zu. Bevor das Schiff sie erreicht, erblickt man rechts 
den Landungsplatz fur die Erze der spanischen Grube von S a n ta  
C atalina. Bald darauf legen wir bei dem kleinen neuen Ort 
P o m arao  in der Gabel zwischen Chanza und Guadiana an. Hier 
werden die Kupfererze von San Domingos verschifft, den beriihmtesten 
und wertvollsten Gruben Portugals, welche 20 km nordwarts zur 
Rechten des Rio Chanza liegen und durch eine Erzbahn mit Pomarao
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in Verbindung stehen. Ihr Besitzer ist der Englander Mason, Baron 
von Pomarao. Sie bilden das westlichste wichtige Glied in dem grossen 
Minengiirtel, welcher die Provinz Huelva von ihrer Ostgrenze her 
durchzieht.

Noch eine Stunde Fahrt flussaufwarts, und das Dampfboot hat 
sein Ziel, das portugiesische Stadtchen M erto la , das M yrtilis  
J u l ia e  der Romer, iiber dem rechten Ufer erreicht. Sein Anblick 
iiberrascht und erfreut. An und iiber steilaufsteigenden Felsen er- 
heben sich in unregelmassiger Anordnung, in hóchst malerischer 
Weise die alten grauen Mauern und Turme, sowie die weissgetiinchten 
Hauser, wie angeklebt. Aus dem tiefen, engen Thal steigen die 
Passagiere, den larmenden Tragern ihres Gepackes folgend, den 
steilen Pfad zu ihnen hinan und erreichen bald den oberen ebenen 
Theil des nur 3300 Ew. zahłenden Stadtchens mit seinen Ruinen 
einer maurischen Burg und andern Sehenswiirdigkeiten. Bereit 
stehende Wagen bringen sie iiber die weite Hochflache von Alemtejo 
an ausgedehnten Cistushaiden und Feldern vorbei nach dem alten 
Stadtchen B e ja , von wo die Bahn nach Lissabon fiihrt. —

Der westliche Theil der Provinz Huelva, 2800 qkm oder mehr 
ais ein Viertel ihres Areals, sendet sein Wasser dem Guadiana zu, 
vornehmlich durch den Ardila und den Chanza. Der schon erwahnte 
R io C hanza , der letzte nennenswerte linkę Nebenfluss des alten 
Anas entspringt Syenitfelsen nordwestlich vom Schloss zu C o rteg a n a  
und fiihrt sein Wasser in westlicher Richtung an A ro che vorbei bis 
zur portugiesischen Grenze siidlich von R osal de la F ro n te ra , 
die ihm dann gen Siidwesten bis zu seiner Miindung folgt. Das 
Gebiet ist trocken, steril und schwach bevólkert. Immergriine 
Eichenwalder, der Korkgewinnung und Schweinezucht dienend, bieten 
eine wichtige Erwerbsąuelle.

Der R io A rd ila  gehórt nur durch seine linken Nebenfliisse 
unserer Provinz an. Seine Quellen liegen auf der Nordseite des 
hóchsten Theils der westlichen Sierra Morena, welcher bereits ais 
Sierra de Tentudia (1104 m) erwahnt wurde. Von hier durchfliesst 
er in einem gen Norden (gegen Zafra) gerichteten Bogen Siid- 
Estremadura (Prov. Badajoz) und dann in westlicher Richtung das 
óstlich des Guadiana gelegene Stiick von Portugal. Sein bedeutendster 
Nebenfluss, der M u rtig a , entspringt in der Sierra de Aracena nur 
eine Viertelstunde von den Quellen des Huelva. Auf dem Markt- 
platze des 1340 Ew. zahłenden Ortes F u e n te h e r id o s  finden wir in 
668 m Hóhe die Quellen des Murtiga, eingerahmt von einer niedrigen 
kreisrunden Mauer. Das vorziigliche, klare Wpsser dient dem ganzen



Die Proyinz Huelya. 15

Orte zu allen Haushaltungszwecken und fliesst ausserdem in solcher 
Menge ab, dass es sofort eine Miihle treiben kónnte. Der Rio 
H u e lv a  entspringt auf der Nordseite des kleinen Stadtchens, „der 
Verletzten Quelle“ (Fuente-Heridos) und wendet sich bald gen Siid- 
osten, tritt in der Mitte seines Laufs in die Provinz Sevilla iiber, 
nimmt nach Aufnahme des von Norden kommenden Rio Caba dessen 
Richtung an und miindet oberhalb Sevilla in den Guadalquivir. Ein 
zweiter Nebenfluss des letzteren, der Guadiamar oder Rio de San- 
lu car gehórt zwar ganz der Provinz Sevilla an, empfangt aber 
mehrere Zufliisse aus dem siidóstlichen Huelva, zuletzt den La 
M ąd re , dessen Quellfluss, der Bach Gil, óstlich von Moguer ent- 
steht. Im ganzen haben 2492 qkm der Provinz Huelva ihren Ab- 
fluss nach dem Baetis der Alten, dem Guadalquivir oder „grossen 
Wasser“ (Wadi-al-Quebir).

Die Provinz Huelva erfreut sich eines milden K lim as. Ihre 
herrschenden Windę sind im Winter NW, N und W, im Sommer 
SW bei Tag und N bei Nacht, die regenbringenden SW, S und SO; 
doch ist der Sommer regenarm, wenn nicht regenfrei, wie iiberall in 
der Mittelmeerregion. Aus dem allmahlichen Ansteigen der Provinz 
nach Norden folgt, dass in dieser Richtung auch die Menge des 
jahrlichen Regenfalls zunehmen muss. So hat die Stadt Huelva 
450 mm, Tharsis (Alosno) in 168 m Hóhe 686 mm; Calańas in 
242 m Hóhe 630 mm, Rio T in to  (408 m hoch) 679 mm Nieder- 
schlag. Die grósste Regenmenge fallt in der Sierra Alta, das zeigen 
ihre vielen Quellen und ihre Kulturen, doch fehlen alle naheren An- 
gaben dariiber. — Huelva hat mildere Winter und kiihlere Sommer, 
ais die Stadte der andalusischen Tiefebene. Nicht oft bemerkt man 
einen tieferen Thermometerstand ais 6° C. und hóchst selten einen 
solchen unter dem Gefrierpunkt. Jahrzehnte vergehen ohne Schnee, 
und wenn einmal ausnahmsweise solcher fallt, wie am 16. Jan. 1885, 
so bleibt er nur wenige Stunden liegen. Die Sommerhitze steigt 
hier, wie an der ganzen Siidkiiste, nie iiber 37° C .; sie wird gemassigt 
durch Seewind von SW und S, welcher in der Regel zwischen 9 und 1 o 
Uhr einsetzt und Nachmittags seine grósste Starkę erreicht. Ist er 
gegen Abend verflaut, so folgt der die Nacht iiber dauernde Berg- 
wind von Norden.

Hóher steigt und unertraglicher wird die alles versengende Sommer
hitze auf den Vorstufen des Gebirges, den Llanuras oder Flachen in 
200—400 m Hóhe. Hier nimmt man im Juli und August Tempe- 
raturen von 40—44° C. wahr, ohne dass eine frische Brise von der 
See herankame, sie ertraglicher zu machen. Zum Gliick ist die
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Luft in solchen Zeiten trocken, so dass man ihre Wirkung auf den 
menschlichen Organismus nicht vergleichen darf mit derjenigen einer 
feuchten Treibhausluft der Tropen.

Wie iiber die Regenmenge, so fehlen auch iiber die andern 
klimatischen Erscheinungen der Sierra Alta genauere Beobachtungen. 
Die Temperatur ist, der hóheren Lagę entsprechend, niedriger ais 
weiter sudlich und im allgemeinen angenehm und erfrischend. Im 
Winter bedeckt haufig Reif den Boden, hin und wieder auch Schnee; 
doch sind die Berge zu niedrig, um letzteren lange zu halten.

Fur den Naturforscher ist diese hohe Sierra oder Sierra de Aracena 
wohl der interessanteste Theil der ganzen Provinz, und auch der 
blosse Freund landschaftlicher Schónheiten findet dort manches, was 
ihn anziehen und fesseln kann. Auch wird der Besuch durch die 
Zafra-Huelva-Bahn sehr erleichtert. Dieselbe durchschneidet unsere 
Provinz mit ihrer Sierra von S nach N und legt den geologischen 
Bau des Gebirges in vielen Profilen klar. Sie erreicht ihren hóchsten 
Punkt von 603 m beim Orte Sevillana, 44 km sudlich von Zafra in 
der Provinz Badajoz. Benutzen wir diese Bahn bis zur Station 
Jabujo-Galaroza, 92 km nordóstlich von Huelva, so sind wir mitten 
in der Sierra de Aracena und an einer soliden neuen Strasse, welche 
zwei sehenswerte alte Stadtchen, namlich Cortegana (707 m) mit 
6038 Ew. im Westen und Aracena (624 m) mit 6040 Ew. im Osten 
verbindet. Diese Strasse durchschneidet eine hochinteressante Kultur- 
oase von 25 km Lange und 2—3 km Breite, welche eingesenkt ist 
zwischen dem etwa 800 m hohen Kamm der Sierra de Aracena im 
Stiden und einer unterbrochenen Reihe um etwa 50—100 m nied- 
rigerer Berge auf der Nordseite. Ais Mittelpunkt derselben kann 
das schon erwahnte Fuenteheridos in 668 m Hóhe auf der Wasser- 
scheide .zwischen Guadiana und Guadalquivir gelten’.

Die Bewohner haben die Naturgaben: reiche Niederschlage und 
nie versiegende Quellen, einen kalkigen Verwitterungsboden aus 
krystallinischen Schiefern und Diorit, geschiitzte Lagę und milde 
Luft, benutzt und den gróssten Theil dieses Gebietes in einen grossen 
Obsthain umgewandelt. Die Zahl der Kastanienbaume, welche vor-

1 Nach Siiden fallt der Kanim der Sierra de Aracena steiler ab, so dass die 
Nebenfliisschen des Odiel hier Thaler bilden, die um mindestens 100 m tiefer liegen 
wie die Thaler auf der Nordseite. Hier ist eine zweite Knlturoase, wo insbesondere 
die Orange gebaut wird. Von Orten nennen wir Almonaster (571 m), Alajar (525 m), 
Linares ($18 in). Die Erem ita-(N uestra Senora de lo s  A n g e les) des beriihmten 
M o ń ta n n s  (Benito Arias) liegt nicht bei A racenasondern  steil iiber dem Orte 
Alajar 635 m hoch auf einer . anssichtsreichen Felsplatte bei einer yorzuglichen Quelle.
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Im Bau Tbegriffene Briieke bei Tresfuentes. Zafra-Huelva-Bahn.
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trefflich gedeihen und ausgezeichnete Friichte liefern, belauft sich 
auf Hunderttausende, sie bilden einen nur durch die Ortschaften und 
einige andere Kulturen hier und da unterbrochenen, lichten Wald, 
in welchem im Friihjahr bluhende Paonien (Paeonia officinalis Retz.), 
hier Rosa albardera genannt, und andere Krauter in Menge erbliihen, 
im Herbst aber viele Pilze, ahnlich wie in den Kastanienwaldern 
Italiens, dem Boden entspriessen, so namentlich der beriihmte orange- 
gelbe T a n a  oder Kaiserschwamm (Agaricus caesareus Schaff.) und 
der kaum minder geschatzte T e n tu llo  oder Steinpilz (Boletus 
edulis Buli.)1.

In der Nahe der Dórfer und auf besserem Boden finden wir 
stattliche Wallnussbaume, darunter einzelne mit mehr ais 7 m Stamm- 
umfang, so bei Galaroza, wo der Boden mit im September zum 
zweiten Mai bliihenden, wohlriechenden Veilchen bedeckt ist, ferner 
viel Aepfel-, Birn- und Pfirsichbaume, welche herrliche Friichte lie
fern, wohl auch Kirschbaume und in geschiitzten Garten sogar noch 
einzelne Granatbaumchen. Ausserhalb dieses Obstbaumwaldes aber, 
da, wo der steiler ansteigende Boden trockner und felsiger wird, 
schliessen sich Feigen- und namentlich Oelbaumpflanzungen an, dann 
folgt entweder Hochwald (Monte alto) oder Buschwald (Monte bajo), 
je nach Beschaffenheit des trocknen Felsbodens. Der Hochwald ist 
licht, wie der Kastanienhain, ohne Unterholz und ohne sein lieb- 
liches Griin. Zwei immergrtine Eichenarten, die Kork- und die 
Steineiche (Quercus Suber L. und Quercus Ilex L.) setzen ihn in 
der Regel, bald getrennt, bald untermischt, zusammen. Sie haben 
fur die Provinz Huelva und fur Spanien iiberhaupt eine so hohe 
Bedeutung, dass wir sie in zwei getrennten Kapiteln noch naher 
betrachten wollen.

Mancherlei Graser und Krauter entspriessen im Friihjahr dem 
mageren Schieferboden; aber die trockne Hitze des Sommers ver- 
sengt sie, und nur Straucher und Baume, meist mit lederartigen, 
steifen Blattern und mehr oder weniger dunkler oder grauer Farbung, 
haben iiberall Bestand.

Das auffallendste Vegetationsbild der Sierra Morena bietet un- 
streitig der sogenannte M onte b a jo , der Niederwald, welcher weite 
Hochflachen und manchen Berg von der engen Thalsohle bis zu

1 D. Miguel Colmeiro erwahnt in seinen botanischen Werken weder dieses Vor- 
kommen, noch die angefiihrten Volksnamen beider Pilze. Sie werden von den Leuten 
viel gegessen; aber wahrend sie in Norditalien auf der feinsten Tafel erscheinen, so 
namentlich auf den Tischen der Gasthófe, sind sie, wie es scheint, den Bewohnern 
der andalusischen Hanptstadte vóllig unbekannt.

R e in , Gesammelte Abhandlungen. 2
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seinem Riicken ausschliesslich oder in giinstigerem Falle mit Wald 
und geringwertigem Kulturland abwechselnd bedeckt. Seine zahl- 
reichen Glieder sind von den wenigen Baumarten des Hochwaldes 
ebenso verschieden, wie von unsern Buschwaldungen; auch wachst 
der Buschwald der Mittelmeerregion, der Monte bajo (auf Corsika 
Maąuis genannt), nie wie łetzterer zum Hochwalde heran. Es ist ein 
ausserordentlich buntes Gemisch von Straucharten, Stauden und 
Krautern. Die Bestandteile wechseln zwar etwas mit der Hóhen- 
lage, doch sind die meisten in dieser Beziehung wenig wahlerisch. 
Da finden wir die niedrige Kermeseiche (Quercus coccinea L.), Strauch- 
heiden (Erica scoparia L., E. cinerea L. etc.), Ginster und Retamen 
(Genista purgans L., Spartium junceum L., Ulex europaeus L.), 
Mause- und Wegedorn (Ruscus aculeatus L. und Rhamnus-Arten), 
Erdbeerstrauch (Arbutus unedo L.), Lorbeer (Laurus nobilis L. und 
L. T inusL.), Myrthe (Myrtus communis L.) und Kirschlorbeer (Pru- 
nus Lauro-cerasus L.), Mastix und Terpentinpistacie (Pistacia Len- 
tiscus L. und P. Terebinthus L.), Rosmarin, Lavendel und andere 
Gewachse bunt durcheinander. Vor allem aber bilden Cistrosen 
(span. Jara und Jaguarzo) einen wichtigen Bestandtheil dieser Busch- 
waldformation. In Estremadura, Ałemtejo und Huelva sind Hun- 
derte von Quadratmeilen von ihnen, wenn nicht ausschliesslich, so 
doch vorwiegend, bedeckt. Bemerkenswerth ist namentlich Cistus 
ladaniferus L., die J a ra  com un , durch ihre Haufigkeit, ihre grossen 
weissen Bliiten mit dunklem Fleck in der Mitte im Friihjahr und 
die Fiille der Harzausschwitzungen, durch die sie das ganze Jahr 
hindurch, zumal im warmen Sonnenschein, weithin balsamischen Duft 
verbreitet. Mit diesen Cistusheiden (span. Jarałeś), wie sie Willkomm 
genannt hat, und dem Gestriipp des Monte bajo iiberhaupt brennt 
man den Kalk, die Ziegelsteine und Tópferwaaren und róstet die Erze.

Wenn Ende Marz auf den fruchtbaren Gefilden des andalusischen 
Tieflandes Weizen und Gerste ihre Aehren treiben, Erbsen und 
Pferdebohnen in voller Bliite stehen, wenn Feigenbaume und Granat- 
biische sich neu belauben, Olivenhaine und Orangengarten ihre ersten 
Bliiten entfalten, dann schmiickt sich auch der Buschwald in der 
Sierra Morena mit Blumen von mancherlei Gestalten, Farben und 
Geriichen, so dass kein Vegetationsbild bei uns damit den Vergleich 
aushalt; dann ist dieser ungepflegte Blumengarten ein Paradies, nicht 
bios fur honigsammelnde Insecten, sondern auch fur den Botaniker 
aus hoheren Breiten.
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ZUR ENTDECKUNGSGESCHICHTE AMERIKAS.

a) Columbus, Palos und die Rabida.

In der reichen, wechselvollen Geschichte Spaniens bilden die 
grossen Ereignisse des Jahres 1492 eine hervorragende Etappe, einen 
Wendepunkt von ungeheuerer Tragweite, nicht bios fur das eigene 
Land, sondern auch fiir viele andere Volker, ja fur die Kultur- 
entwickelung der Menschheit insgesammt. Gleich zu Anfang, am 
2. Januar, ubergab B oad il, der letzte maurische Herrscher in Spa- 
nien, den „Katholischen Kónigen“ (Reyes Católicos), Ferdinand von 
Aragonien und Isabella von Castilien und Leon, die Schliissel zu der 
von ihnen belagerten und ausgehungerten Alhambrastadt, „zu diesem 
Paradiese”1, wie er sich dabei ausgedriickt haben soli. Bald hiess 
es fiir viele Tausende fleissiger maurischer Bewohner in Stadt und 
Land: entweder dem Koran entsagen oder der Heimat, ihren Hau- 
sern und Feldern und Allem, was ihnen darin lieb und teuer ge- 
worden war. Viele wahlten das letztere. Religidser Fanatismus ist 
ja blind und kennt kein Erbarmen, darum hatte auch der spanische 
Christ keins mit dem Muselmann. Die letzten Kampfe mit den 
Mauren hatten die spanischen Staatskassen geleert, jetzt leerten sich 
die Stadte und Dórfer des bisherigen Kónigreichs Granada von allen, 
die, statt ihren Glauben abzuschwdren, es vorzogen, nach Nordafrika 
zuriickzukehren, von wo ihre erobernden Vorfahren vor fast 800 Jahren 
gekommen waren.

Der Austreibung der Mauren schloss sich bald diejenige der Juden 
an. Innerhalb vierMonaten mussten 180000 derselben ohne Rucksicht 
auf Alter und Geschlecht das Land verłassen und sich in Frankreich,

1 „Estas son, Senor, las llaves de este paraiso.
2
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Italien und den tiirkischen Landem eine neue Heimat suchen. Das 
war der Dank fur die Unterstiitzung, welche reiche Juden den christ- 
lichen Belagerungsheeren vor Malaga, Baeza und Granada gewahrt 
hatten. Damals soli der tiirkische Sułtan Bajacet, welcher viele Juden 
aufnahm, sich iiber Ferdinand wie folgt geaussert haben: „Das ist 
kein staatskluger Kónig, der sein Land verarmen lasst, um das 
meinige zu bereichern."

In Spanien aber arbeitete das von Ferdinand dem Katholischen 
eingefiihrte „ S a n to  O f f ic io “, „das heilige Gericht“, wie das Tri- 
bunal der Inąuisition genannt wurde, in seiner Weise weiter, um die 
erstrebte religióse und nationale Einheit herbeizufiihren, — por la 
unidad religiosa y nacional —, wie es in spanischen Geschichtswerken 
heisst. Das Volk aber, unwissend, fanatisch und rachsiichtig, wohnte 
den Autos de Fe (port. Autos da Fe) oder Ketzergerichten bei, wie 
unterhaltenden Schauspielen.

In jene erste Halfte des Jahres 1492, in welcher die vorerwahn- 
ten Ereignisse sich abspielten, und teilweise im Zusammenhang mit 
ihnen, fallt die Vorbereitung eines dritten Unternehmens mit viel 
weiteren Zieleń und grósserer Tragweite, auf welches der Spanier 
auch heute noch mit Stolz zuriickblicken darf, die Ausrustung jener 
kiihnen Expedition nach dein unbekannten Westen, auf welcher der 
Genuese Christoph Columbus mit seinen spanischen Gefahrten nicht 
das gesuchte óstliche Asien, wohl aber die Neue Welt entdeckte. 
Bei dieser Entdeckung spielen vor allem zwei bisher sehr verschieden 
beurteilte Persónlichkeiten, Cristobal Colon und Martin Alonso Pinzon, 
sowie zwei Orte am Aestuarium des Rio Tinto, das ehemalige Fran- 
ziskanerkloster La Rabida und das Stadtchen Palos, beide unweit der 
aufbliihenden Provinzialhauptstadt Huelva gelegen, eine hervorragende 
Rolle.

Wo an der spanischen Siidwestkiiste das eisenreiche Wasser des 
Rio Tinto mit dem des Odiel und mit den Fluten des Atlantischen 
Oceans sich mischt, liegt einsam zur Linken des „gefarbten Flusses“ 
auf diirftig bewachsener Anhóhe aus altem Diinensand ein unschein- 
bares Gebjiude, dessen weissgetiinchte Wandę weithin sichtbar sind. 
Das ist die Rabida (Santa Maria de la Rabida), vormals ein an- 
spruchsloses, stilles Franziskanerkloster, spater ein wertloser Besitz 
des Herzogs von Montpensier und seit 1889 spanisches National- 
eigentum und Denkmal.

Huelva ist 7 km weit- gen NW am Odiel, das Stadtchen Palos 
nur 4 km flussaufwarts an demselben Ufer des Rio Tinto gelegen. 
Von jenem wird die Rabida leicht durch eine Bootfahrt in 50 Minuten
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erreicht, wahrend man zu Lande den 27 km weiten Umweg iiber 
San Juan del Puerto, Moguer und Palos machen muss. Von den 
ehemaligen Gartenanlagen der Mónche der Rabida ist ausser einer 
vereinsamten Dattelpalme und einigen verkriippelten Feigenbaumen 
wenig mehr zu sehen.

Auch Palos imponiert nicht. Die letzte Volkszahlung von 1887 
erkannte ihm eine Bevólkerung von nur 1422 Personen zu. Huelva 
und andern Kiistenplatzen gegentiber kann es kaum mehr Hafenstadt 
genannt werden, da nur wenige kleine Kiistenfahrzeuge von ihm aus- 
gehen und die Barre an der vorgelagerten Insel Saltes (der Herkules- 
insel im Alterthum) keine grosseren Schiffe zulasst. Auch vor 400 
Jahren, ais es berufen wurde, voriibergehend eine bedeutende Rolle 
zu spielen, war sein Verkehr gering.

Viele Orte Spaniens haben Columbus in ihren Mauern gesehen, 
keine jedoch so entscheidenden unmittelbaren Einfluss auf die E r- 
móglichung und Gestaltung seiner beriihmten ersten Expedition gehabt, 
wie die beiden erstgenannten. In der Rabida wurde sie geplant und 
vorbereitet, von Palos ging sie am 3. August 1492 aus; dorthin kehrte 
sie am 15. Marz 1493 mit der weltbewegenden Nachricht von dem 
grossen Erfolge zurtick.

Diese Thatsachen waren denn auch massgebend, ais es sich 
darum handelte, wo und wann im Jahre 1892 in Spanien das vier- 
hundertjahrige Jubilaum der Entdeckung Amerikas gefeiert werden 
sollte. Das geschichtskundige Oberhaupt der spanischen Regierung, 
Canovas del Castillo, dem in seiner Eigenschaft ais Prasident der 
Academia de la Historia diese Frage zur Entscheidung vorgelegt 
wurde, hat bestimmt, dass in Verbindung mit dem Amerikanisten- 
Congress in den ersten Tagen des August eine Reihe Festlichkeiten 
in Huelva, Palos und der Rabida stattfinden sollen. Diesen wird 
sich dann in Madrid eine historisch-ethnographische Ausstellung von 
mancherlei Dingen, welche auf die Entdeckung, Eroberung und Be- 
siedelung Amerikas Bezug haben, anreihen.

Seit der Entdeckung Amerikas zeigt sich in der Geschichte dieser 
Begebenheit das Bestreben, die Person des Columbus zu erheben und 
zu riihmen, so dass sie fast ihren Charakter ais fehlerhafter Mensch 
mit manchen Schwachen verliert, wahrend man zugleich die Teil- 
nehmer an seinem Wagniss und seinen Miihen herabdruckt, verleumdet 
und ihres Anteils an seinem Ruhme beraubt bis zur Vergessenheit‘*.

1 Siehe C. F. Duro’s Rede in der Academia de la Historia, gehalten in Madrid,
1891 iiber: „El primer viage de Colon a America.1 11
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Kritiklose Geschichtsschreiber, und ihnen nach Novellisten und Poeten 
haben von allen Seiten in zahlreichen Schriften gewetteifert, uns Co
lumbus ais vornehmen, hochgebildeten, edlen, selbstlosen und idealen 
Mann hinzustellen, der nach langem Ringen und Kampfen mit man- 
cherlei Schwierigkeiten eine neue Welt erschloss und Spanien zu 
Fiissen legte, der fiir all dies mit schnódem Undank belohnt wurde 
und gebrochenen Herzens dariiber starb. Sie haben ihn zum Mar- 
tyrer und Heiligen gemacht, dem nur noch die letzte Weihe von 
Rom fehlte'.

Die neuere historische Forschung, wie sie durch die unermiid- 
lichen archivarischen Untersuchungen und eine sorgfaltig abwagende 
Kritik von Martin Fernandez de Navarrete eingeleitet, von Henry 
Harrisse, Cesareo Fernandez Duro und verschiedenen andern erfolg- 
reich fortgesetzt wurde, hat leider viel von dem Nimbus um die 
Person des Columbus hinwegnehmen und Licht und Schatten gleich- 
massiger verteilen miissen. Immerhin bleibt der Entdecker Ameri
kas, auch nachdem er dieses Fegfeuer passirt hat, noch ein ausser- 
gewóhnlicher Mann, iiber dessen ktihnes Unternehmen und grossen 
Erfolge wir um so mehr staunen miissen, je mehr wir aus vielen 
Thatsachen die Ueberzeugung gewinnen, dass von Plaus aus seine 
Vorbildung eine bescheidene war. Wir bewundern seine Beharrlich- 
keit und seine unentwegte Ausdauer in Verfolgung des sich vorge- 
steckten Zieles und im Kampfe gegen Hindernisse und Widerwartig- 
keiten mancherlei Art. Seine Freude an den Schdnheiten der Natur, 
die sich in seinen Briefen und Berichten oft bis zur Begeisterung 
steigert, sein Wohlwollen und seine Freundlichkeit gegen die armen, 
harmlosen Naturmenschen der westindischen Inseln, die er nur ein- 
mal verleugnet, sein unwandelbares Gottvertrauen: dies alles sind

1 Ais eine der neuesten Proben dieser Art blinder Begeisterung nnd iiber- 
schwanglicher Lobhudelei mogę hier eine Stelle ans einem Artikel folgen, welchen 
Dr. Baldomero de Lorenzo, Geistlicher zu Huelva, unter dem Titel „Cristóbal Colón, 
el heroe del Catolicismo" in den Memorias de la Sociedad Colombina von 1884 ver- 
offentlicht hat. Es heisst da S. 38: „Christóbal Colón ist wie der Sonnenuntergang 
des Mittelalters, welches er beschliesst, und zugleich die herrliche Morgenróte der 
neuen Zeit, die er eroffnet; er besitzt alle alten Tugenden, ohne von irgend einem 
der Laster befieckt zu sein, die man ihm nachmals znschrieb. Er ist der vollkommene 
Ritter und vollkommene Christ, der schlichte Glaubige und der Apostel der Vor- 
sehung.“ (Cristóbal Colón es como el ocaso de La Edad Media que concluia, y a 
la vez, la aurora hermosa de la.Edad Moderna que empezaba; pero el goza de todas 
las virtudes antiguas, sin estar manchado eon ninguno de los vicios que se concieron 
despues. El es el perfecto caballero y el perfecto cristiano, el sencillo creyente y 
el Apostoł Providencial.)
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Ziige seines Charakters, welche jene Kritik nicht beeintrachtigt hat. 
Auch ist nicht zu zweifeln, dass es ihm mit seinem Christenthum 
ernst war, und dass er auch in seinem Lebenswandel, wenngleich 
nicht sittlich rein, so doch weit erhaben dastand uber die meisten 
seiner Feinde und Verfolger.

b) Herkunft und Jugendzeit von Christoph Columbus.

Mehr ais ein Dutzend norditalienischer und siidfranzósischer Orte, 
so Albisolla, Bogliasco, Calvi (auf Corsika), Cogoleto, Cosseria, 
Cuccaro, Finale, Genua, Nervi, Oneglia, Plaisance (Frankreich), Pra- 
della, Savona, beanspruchen die Ehre, dem Entdecker Amerikas ais 
Wiege gedient zu haben. Es ist dies die Folgę oberflachlicher Ge- 
schichtsforschung und von Verwechslungen verschiedener Art, meist 
hervorgerufen durch die ziemlich weite Verbreitung des Familien- 
namens unseres Helden. Solche Verwechslungen haben auch vor- 
nehmlich bewirkt, dass man ihn von vornehmer, adeliger Familie 
herleitete und ihm eine ausgezeichnete Erziehung und insbesondere 
eine theoretische Vorbildung fiir seinen Seemannsberuf auf der Uni- 
versitat Pisa, sowie im Anschluss daran eine vortreffliche praktische 
Ausbildung in der Flotte Genuas zuschrieb.

Es war Forschern der Neuzeit vorbehalten, durch kritischen 
Vergleich der vorhandenen authentischen Quellen, insbesondere von 
bisher nicht benutzten Documenten, uns ein etwas anderes Bild von 
der Herkunft und dem Lebensgang des beriihmten Mannes zu ent- 
werfen. Entbehrt es auch des poetischen Hauches und der Ver- 
klarung, in welcher uns friiher die Gestalt des Columbus erschien, 
so gewinnen wir dabei doch die Ueberzeugung, dass es der Wahr- 
heit naher kommt.

’ Aber ungeachtet des ungeheuren Umfangs, welchen die Columbus- 
Literatur allmahlich erreicht hat, ist doch nicht bios die Jugendzeit 
des grossen Entdeckers, sondern auch sein Leben in Portugal und 
selbst in Spanien vor seiner ersten grossen Reise noch vielfach in 
Dunkel gehiillt. Die „Nebulosa (dunkle Stellen) de Colón“, wie Duro 
seinen kleinen, 1890 erschienenen Octavband nennt, sind auch heute 
noch nicht alle beseitigt. Dazu tragt nicht bios der Mangel ver- 
biirgter Nachrichten uber einzelne seiner Lebensabschnitte bei, son
dern auch mancher Widerspruch in seinen eigenen zerstreuten An- 
gaben.

Es steht nun fest, dass Christoph Columbus (ital. Cristophoro
Colombo, span. Cristóbal Colon) der Sohn eines Wollwebers Namens
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Domenico aus dem Weiler Terrarossa im Thale Fontana buena im 
Osten von Genua war, der spater mit seinem Vater zu Quinto al 
Marę bei Nervi lebte und sich um’s Jahr 1445 mit Susanna Fontana- 
rossa verheiratete. Ihre Familie lag ebenfalls der Tuchweberei ob, 
und z war in dem prachtigen Thale von Bisagno óstlich von Genua, 
wo auch unser Held 1446, sowie zwei seiner jiingeren Briider 
geboren wurden. Zwischen 1448 und 1451 liess sich das jungę 
Ehepaar mit seinen drei Sóhnen in Genua nieder. Im siidóstlichen 
Teile dieser Stadt, dem Bezirke Santo Stefano, der alle umschloss, 
welche sich mit der Wollindustrie beschaftigten: Kammer, Weber, 
Farber etc., betrieb auch Domenico das von seinem Vater erlernte 
und ererbte Handwerk eines Tuchwebers. Er besass daselbst zwei 
Hauser, wohnte nahe der Porta Sant’ Andrea ais Genueser Burger 
und Steuerzahler etwa 20 Jahre lang, von ca. 1450— 1470, wie aus 
verschiedenen Documenten hervorgeht. Zu seinen drei altesten Kin- 
dern: Cristoforo, dem spateren Entdecker der Neuen Welt, Giovanni 
Pelegrino, der in jungen Jahren starb, und Bartolomeo kam noch 
eine Tochter, dereń Name unbekannt ist, und ein vierter Sohn Gia- 
como (Jacob), spater unter dem entsprechenden spanischen Namen 
Diego bekannt.

Um das Jahr 1470 oder 71 siedelte Domenico Colombo mit 
seiner Familie aus unbekannten Griinden nach Savona iiber, ohne 
sein Biirgerrecht in Genua aufzugeben. Neben seinem bisherigen 
Berufe betrieb er auch eine Schenkwirtschaft, denn er wird in Ge- 
richtsacten wiederholt ais Tuchweber und Wirt (Textor panorum 
et tabernarius) bezeichnet. Verschiedene solcher Documente bekun- 
den zugleich, dass es ihm in Savona nicht gut ging, er oft in Geld- 
verlegenheiten war, den Besitz seiner Frau im Bisagno-Thal und 
seine Hauser in Genua verkaufen musste. So kann er mehrmals die 
angekaufte Wolle nicht bezahlen und stellt Schuldscheine aus, wobei 
einmal der majorenn (25 Jahre) gewordene Cristoforo sich mit ver- 
biirgen muss.

Nachdem seine Tochter an einen Kasehandler der Genueser Vor- 
stadt Santo Stefano verheiratet, sein Sohn Giovanni Pelegrini und 
seine Frau Susanna (um’s Jahr 1484) gestorben, seine alteren Sóhne 
Cristoforo und Bartolomeo aber schon lange zuvor nach Portugal 
gezogen waren, fiihlte sich Domenico in Savona vereinsamt und ent- 
schloss sich, nach Genua zuriickzukehren. Er gab seinen Sohn Gia- 
como einem Geschaftsfreund und Tuchweber in Savona auf ein Jahr 
in die Lehre, wie solches aus einem noch vorhandenen Vertrag her- 
vorgeht, und reiste nach Genua. Hier lag er selbst in hohem Alter
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seinem Beruf ob, denn er wird noch im Jahre 1491 ais „Textor 
panorum lane“ und „cittadino di Genova“ bezeichnet. Dann aber 
scheinen ihm seine Krafte das Weben bald nicht melir erlaubt zu 
haben; in der letzten Gerichtsacte vom 30. September 1494 erscheint 
er, damals 75 Jahre alt, noch einmal ais Zeuge bei einem Testament 
ais „friiherer“ Wollweber (olim textor panorum lane). Wenige Jahre 
spater starb er.

Domenico Colombo hat somit die grossen Unternehmungen und 
den Ruhm seines altesten Sohnes zum Theil noch erlebt, aber, wie 
es scheint, keinerlei Vorteil daraus gezogen, ist vielmehr arm und 
vereinsamt in Genua geśtorben. Von seinen Kindern war auch die 
Tochter vor ihm geśtorben und sein jiingster Sohn Giacomo (Diego), 
erst Weber, spater Priester, war nach Entdeckung Amerikas seinen 
Brudem nach Spanien gefolgt.

Werfen wir nun, bevor wir diesen Abschnitt schliessen und dem 
spateren Entdecker Amerikas nach Portugal folgen, noch einen Blick 
auf seine Jugendbildung. Auch hier war den friiheren Geschichts- 
schreibern ein sie irreleitendes Machwerk, welches lange Zeit seinem 
Sohne Fernando zugeschrieben wurde und unter dem Titel „Historie 
del S. D. Fernando Colombo“ zuerst in Venedig 1571 erschien, die 
einzige Quelle, eine Quelle voller Irrtumer und Widerspriiche, wie 
jetzt von allen Seiten anerkannt wird. Hiernach soli Columbus zu 
Pavia, dem Athen der Lombardei, studiert haben, ja es werden selbst 
die Lehrer desselben genannt. Aber die Annalen jener Universitat 
wissen nichts davon, auch ist die Angabe mit andern Dingen un- 
vereinbar.

Columbus hat ziemlich viel geschrieben; aber die Briefe und 
Berichte, welche von ihm herriihren, entsprechen nicht der hohen 
Vorbildung, welche man ihm zuschrieb, sie zeigen nichts von der 
logischen Ordnung und Scharfe des Denkens, welches wir von einem 
mathematisch geschulten Mannę erwarten diirfen. Vielmehr bestatigen 
dieselben, was er selbst von sich sagt, indem er sich in dem be- 
kannten Briefe an Donna Juana de la Torre, die friihere Arna (War- 
terin) des Prinzen D. Juan, welchen er gegen Ende des Jahres 1500 
nach seiner unglticklichen dritten Reise schrieb, also ausdriickt: 
„Obgleich ich wenig weiss“ (Bień que yo sępa poco).

Alle Verhaltnisse weisen darauf hin, dass Christoph Columbus 
in Genua sich nur eine elementare Bildung erwarb. Nach damaliger 
Sitte und den bescheidenen Lebensverhaltnissen seiner Eltern ist 
anzunehmen, dass er schon friihzeitig zum Zupfen und Kammen der 
Wolle herangezogen wurde und dann mit fortschreitendem Alter
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gleich seinen Brudem die Tuchweberei erlernte, die er noch in einem 
Alter von 25—26 Jahren in Savona iibte. Dies beweist das alteste 
Schriftstiick, in welchem sein Name genannt wird, datiert Savona, 
den 20. Marz 1472. Es ist dies das Testament eines gewissen Nicoló 
Monleone, auf welchem er ais Zeuge erscheint, ais „Lanerio de 
Janua“, — Wollweber von Genua. Wenn jedoch Harrisse hieraus 
schliesst, dass der Entdecker der Neuen Welt bis zu dieser Zeit dem 
Gewerbe seines Vaters obgelegen habe, so geht dies wohl etwas zu 
weit und zieht die Art der damaligen Schiffahrt auf dem Mittelmeere 
nicht geniigend in Betracht. Sobald der Winter mit seinen Stiirmen 
herankam, ruhte sie grósstenteils, die Schiffsleute suchten auf dem 
Lande Beschaftigung, und so lag es nahe, dass Cristoforo Colombo 
bei solchen Anlassen in’s Elternhaus zuriickkehrte und seinem Vater 
in der Tuchweberei beistand.

Die vorstehende Darstellung iiber Geburtsort und Jugendzeit des 
Novi Orbis Repertor, entspricht nicht bios den Thatsachen, sondern 
auch den Angaben der ersten Biographen des Genuesen, Las Casas 
und Oviedo. Letzterer sagt: „Nach dem, was ich von Mannern 
seiner Nation erfahren habe, war er ein Eingeborener der Provinz 
Ligurien . . . die Einen sagen von Savona, die Andern von Nervi.wl 
Wenn wir ihn Genuesen nennen und er selbst Genua ais seine Hei- 
mat angiebt, so liegt darin kein Widerspruch; denn seine ganze 
Jugendzeit verbrachte er in der Republik und zumeist in der Stadt 
Genua. Dort war sein Vater Burger, dorthin reichten alle seine 
Jugenderinnerungen.

c) Columbus in Portugal.

Ein Blick in die Geschichte des portugiesischen Handels zeigt 
uns, dass dieser vom Jahre 1471 ab einen, durch verschiedene Er- 
eignisse bedingten, gewaltigen Aufschwung nahm. Durch die Ver- 
treibung der Mauren aus Portugal und die kiihne Eroberung von 
Ceuta am 14. August 1415 war das portugiesische Ritterthum sich 
seiner Leistungsfahigkeit bewusst geworden, der Unternehmungsgeist 
zur See und mit ihm der Handel in iiberraschender Weise angefacht 
und durch weitblickende Fursten gefórdert worden. Von ganz be- 
sonderer Tragweite war jedoch die Entdeckung der Kuste von

1 .,Segun yo he sabido de hombres de su nación, file natural de la provincia 
de Liguria . . . unos dicen que de Saona, otros que de Nervi . .  Oviedo, Hist. 
grał, y nat. de las Indias.
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Ober-Guinea durch Joao de Santarem und Pero Escovar im Jahre 
1471. Diese Kuste wurde von da ab die Quelle grosser Reichtiimer 
durch verschiedene kostbare Producte, welche sie in Menge bot, ins- 
besondere braunen Pfeffer oder Paradieskórner (Amonum Melegueta 
Roscoe), Elfenbein und Gold. Etwas spater kam noch der Sklaven- 
handel hinzu, und dementsprechend weisen unsere Karten von jenem 
Gebiete immer noch die alte Einteilung in die Pfeffer-, Zahn-, 
Gold- und Sklavenkiiste auf. Der gewinnreiche Handel mit Ober- 
Guinea beschaftigte die Portugiesen zunachst dermassen, dass 13 Jahre 
vergingen, bevor sie der Kuste entlang weiter siidwarts vordrangen.

In diese erste Glanzzeit ihres Aussenhandels, dessen Mittelpunkt 
Lissabon wurde, fallt auch der Aufenthalt der beiden Bruder Colombo 
daselbst. Es ist die Vorbereitungszeit des alteren fur seine spatere 
grosse Unternehmung und umfasst den zweiten Abschnitt seines 
Lebens. Ein volles Jahrzehnt verbrachte Christoph Columbus in 
Portugal und auf Seereisen von dort aus. Da die letzte verbiirgte 
Nachricht iiber seinen Aufenthalt in Savona und Italien uberhaupt 
vom 7. August 1473 datiert ist, so siedelte er entweder noch in diesem 
Jahre, oder wahrscheinlich erst 1474 nach Portugal iiber, um gleich 
seinem Bruder Bartolomeo, sowie vielen andern unternehmungslustigen 
jungen See- und Kaufleuten damaliger Zeit dort sein Gliick zu suchen. 
Auch der Niirnberger Kaufmann und Kosmograph M artin  B ehaim  
war im Jahre 1480 von Briigge aus diesem Zuge gefolgt.

Columbus’ Geschicklichkeit ais Seefahrer ist nie bezweifelt wor- 
den. Er hatte sie erworben auf mancher Fahrt nach Osten in’s 
Mittelmeer (wohl schon von Genua aus), nach Norden bis London, 
nach Siiden zur Kuste von Ober-Guinea und nach Westen zu den 
bekannten ostatlantischen Inselgruppen. War er zuriick von der See, 
so beschaftigte er sich in Lissabon, ebenso wie sein Bruder, mit dem 
Zeichnen von Karten und gewann zeitweise damit auch seinen Lebens- 
unterhalt, wie uns Las Casas berichtet. Er selbst riihmt spater, dass 
Gott ihn mit grosser Geschicklichkeit und Handfertigkeit ausgestattet 
habe, die Spharen zu zeichnen und die Stadte, Fliisse, Gebirge, 
Inseln und Hafen in ihre richtigen Stellen zu schreiben. Proben 
dieser Thatigkeit sind leider nicht mehr vorhanden.

Da er sich ferner durch rasche Auffassung, eine vortreffliche 
Beobachtungsgabe und viel Energie auszeichnete, so diirfen wir an- 
nehmen, dass er sich in Portugal und auf seinen Reisen alle Kennt- 
nisse und Erfahrungen aneignete, die tiichtige Seeleute jener Zeit 
besitzen mussten, und dass er auch durchdrungen war von den Ideen 
und Bestrebungen, welche sie damals bewegten.
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Er hatte Marco Polo’s Berichte uber die Reichtiimer Ostasiens 
gelesen und mit Interesse Kenntniss genommen von den dunklen 
Geriichten uber Fahrten nach und Entdeckungen in dem unbekannten 
Westen.

Der Wunsch, In d ie n s  Gewiirze und Edelsteine, C a th a i’s (Chi
nami Seide und das von Marco Polo so geriihmte Gold Z ip a n g u ’s 
(Japans) auf billigerem und beąuemerem Seewege Europa zuzufiihren, 
war die Triebfeder der grossen Unternehmungen im 15. und in den 
ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts. Dieselbe leitete die kuhnsten 
und erfolgreichsten Seefahrer aller Zeiten; sie fiihrte Columbus zur 
Entdeckung Amerikas, Vasco de Gama zur Umschifiung Afrikas und 
nach Indien, und Magelhan zur ersten Weltumsegelung.

Am Hofe des Kónigs von Portugal hatte man die Frage nach 
dem besten und kiirzesten Weg zu den Gewiirzlandern, den Aromates 
(Indien) schon oft erórtert. Auf Wunsch des Konigs wurde sie auch 
in einem Briefe des Canonicus zu Lissabon, F e rn am  M artin s , dem 
beriihmten Florentiner Astronomen Paolo Toscanelli vorgelegt. Die 
lateinische Antwort darauf vom 25. Juni 1474 ist noch vorhanden. 
Dieser bemerkenswerte Brief enthalt im Wesentlichen Folgendes:

1) dass er (Toscanelli) einen Seeweg nach dem Land der Aro- 
maten (dem Gewiirzlande) wisse, ktirzer ais der, welcher von Por
tugal nach Guinea fiihre;

2) dass dieser Weg sich von der Kugelgestalt der Erde her- 
leiten lasse;

3) dass man ihn einschlage, wenn man stets gen Westen steuere.
Der Gedanke, auf westlicher Fahrt Ostasien und Indien zu er-

reichen, war nicht neu; er schwebte also, wahrend Columbus in 
Portugal war, so zu sagen in der Luft. Der genuesische Seemann 
hatte ihn aufgenommen, hatte auf seinen Fahrten nach den Azoren, 
Canaren und nach Madeira all die vagen Vorstellungen von Inseln 
im fernen Westen, sowie die unbegriindeten Nachrichten von dorthin 
verschlagenen Schiffen gehórt und gesammelt; er hatte sich selbst 
durch Vermittelung eines italienischen Kaufmanns in Lissabon um 
Rat an seinen Landsmann Toscanelli gewandt und von diesem die 
Abschrift seines Briefes an Fernam Martins erhalten. So war denn 
die Idee an eine westliche Fahrt zur Erreichung der vielbegehrten 
Schatze Asiens zwar nicht von ihm ausgegangen, aber er hat sie 
energisch ergriffen, behafrlich verfolgt und nach Ueberwindung un- 
zahliger Hindernisse endlich ausgefiihrt. Indem er dies that, fand 
er freilich nicht das Gesuchte, aber eine Neue Welt. Das ist sein
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grosses, unsterbliches Verdienst, welches ihm auch die scharfste Kritik 
unumwunden zuerkennt.

Nachdem der Plan, auf westlicher Fahrt Ostasien und Indien 
aufzusuchen, in Christoph Columbus gereift war, legte er ilin dem 
Kónig von Portugal vor*. Zur Begriindung desselben hatte er die 
gesammelten Geriichte und Nachrichten iiber Inseln im fernen Westen 
und Fahrten dorthin mit seinen eigenen Vorstellungen und dem 
Urteil Toscanelli’s zu einem Bericht verwoben, demselben wahr- 
scheinlich auch eine auf Marco Polo’s und andere Berichte sich 
stiitzende Kartenskizze beigegeben.

Der Kónig folgte dem Ratę seiner Minister und lehnte die Sache 
aus unbekannten Grtinden ab. Ob sich Columbus dann mit seinem 
Anerbieten an Genua, Frankreich und England wandte und erst, 
nachdem er auch hier iiberall abgewiesen war, seine Hoffnung auf 
Spanien setzte, ist nicht verbiirgt. Wahrscheinlich fallen aber diese 
Versuche in die Zeit seines achtjahrigen Aufenthaltes in Spanien vor 
seiner ersten Reise 1485—92, und wurden gemacht, ais er nahe daran 
war, alle Hoffnung auf Erfolg am spanischen Hofe aufzugeben. Ganz 
unwahrscheinlich und hóchst sonderbar klingt es aber, wenn Colum
bus den spanischen Kónigen schreibt: „Um Euren Hoheiten zu 
dienen, habe ich weder auf Frankreich, noch England, noch Portu
gal gehórt, dereń Fiirsten mir Briefe schrieben, welche Ew. Hoheiten 
noch sehen kónnen.“ Diese Briefe, wenn sie iiberhaupt vorlagen, 
wurden doch wohl durch Anerbieten von seiner Seite hervorgerufen.

In Portugal heiratete der Pleld unserer Geschichte, aber wann? 
und wo? sind Fragen, die noch Niemand vóllig befriedigend beant- 
wortet hat; denn die H is to r ie , welche allein diesen Gegenstand 
naher bespricht, ist auch hierin eine ganz unzuverlassige Quelle. 
Columbus selbst erwahnt seiner Frau nur zweimal und ohne ihren 
Namen zu nennen. In dem Concept eines Briefes an Dońa Juana 
de la Torre vom Jahre 1500, welches Navarrete veróffentlicht hat, 
sagt er, er habe Frau und Kinder verlassen, um den „Katholischen 
Kónigen14 zu dienen, und in seinem Testament befiehlt er seinem 
Sohn und Erben Diego, Messen lesen zu lassen ftir seine, seiner 
Eltern und seiner Frau Seelen.

Erst im Testament des Diego Colon vom 16. Mai 1509 erfahren 
wir den Namen. Dort nennt sich der Testator nach Aufzahlung 
seiner Titel, Sohn des Don Cristobal Colon, des ersten Grossadmirals

1 Wahrscheinlich Joao (Johannj II, welcher 1481 seinem Vater Affonso (Al- 
fonso) V in der Regierang folgte.
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und Vicekbnigs, und der Dora Philipa Moniz, seiner verstorbenen 
Frau. Es ist zwar nicht erwiesen, aber immerhin mbglich, dass 
Philipa Mońiz die Tochter von Bartollomeu Perestrello, dem Gou- 
verneur der portugiesischen Insel Porto Santo war, wie die Historie 
angiebt. Die Heirat hat aber weder dort, noch auf Madeira, son- 
dern in Lissabon 'stattgefunden. Dort liess auch Columbus seine 
Frau mit den jiingeren Kindern zuriick, ais er unfreiwillig und mittel- 
los mit seinem altesten Sohne gegen Ende desjahres 1484 Portugal 
verliess, um sein Gliick in Spanien zu suchen. Ueber das weitere 
Schicksal der in Lissabon verbliebenen Frau und Kinder Colon’s er- 
fahren wir nichts. Wahrscheinlich aber starben sie nicht lange 
nachher.

d) Columbus in Spanien.

Die letzten Spuren Liber den Aufenthalt des Colon in Lissabon 
stammen aus dem Sommer 1484.

In seinem auf der ersten Reise gefiihrten Tagebuch, das leider 
verloren gegangen ist, befand sich nach Las Casas folgender Ver- 
merk.

„Montag, den 14. Jan. 1493. Am 20. Tage dieses Monats sind 
7 Jahre verflossen, seit ich gekommen bin, ihren Hoheiten zu die- 
nen.“ 1

Da der Admirał bei mehreren spateren Gelegenheiten diese An- 
gabe wiederholt hat, so ist an der Richtigkeit derselben nicht zu 
zweifeln. Wir entnehmen ihr, dass Columbus am 20. Januar 1486 
an den spanischen Hof kam, um seine Dienste anzubieten. Dagegen 
fehlt jeder sichere Anhalt iiber seinen Verbleib im Jahre 1485. Die 
Fragen: wann kam Colon nach Spanien? und auf welchem Wege? 
sind gleich mehreren andern, welche sich hier aufthun, mit Sicher- 
heit nicht zu beantworten. Das erste Document Liber seinen Auf
enthalt in Spanien und seine Beziehungen zum Hofe tragt das spate 
Datum vom 5. Mai 1487, so dass die bis dahin sich erstreckende 
Leere ebenfalls zu den „Nebulosa de Colón“ gerechnet werden muss, 
zu den Zeiten in seiner Lebensgeschichte, dereń Dunkel nicht auf- 
gehellt worden ist, und iiber welche die Ansichten auseinandergehen.

Vor der Rabida, jenem einsam gelegenen Franziskanerkloster, 
dessen wir bereits S. 20 erwahnt haben, erschienen eines Abends

1 „Despues que yo vine a les servir, qui son siete ańos agora & 20. dias de 
Enero este mismo mes46 (Navarrete. tome I pag. 137)-
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zwei armlich gekleidete Wanderer und liessen sich erschópft auf den 
Stufen nieder, tiber welchen sich noch jetzt auf der Nordostseite des 
Gebaudes ein steinernes Kreuz erhebt. Es war Christoph Columbus 
oder Cristóbal Colon, wie er seitdem bei den Spaniem heisst, und 
sein kleiner Sohn Diego. Der Vater begab sich zur Pforte des 
Klosters und bat fur sein Kind um pan y agua, Brot und Wasser. 
Seine intelligenten Ziige, die hohe Gestalt, eine ungewóhnliche, wenn 
auch armliche Kleidung und vor allem der fremdartige Dialekt fielen 
auf. Das waren keine gewóhnlichen Bettler und Hulfsbediirftigen, 
wie solche sonst wohl das abgelegene Kloster aufsuchten, sondern 
Leute, welche in hohem Grade das Interesse und die Theilnahme 
des gelehrten Priors erregten. Sie erhielten nicht bios die erbetene 
Erfrischung, sondern auch freundliche Aufnahme im Kloster, eine 
Aufnahme, welche von grosser Bedeutung fur Colon und seine Piane 
wurde.

Welches war das Reiseziel der Fremden? — Welchen Weg 
schlugen sie ein? — Wann kamen sie zur Rabida?

Wie wir spater noch sehen werden, war Columbus genótigt, 
Portugal plótzlich zu verlassen. Es ist nicht bekannt, noch wahr- 
scheinlich, dass er damals schon irgend einen Freund und Gónner 
in Spanien hatte, wohl aber weiss man, dass in der Stadt Huelva 
Violante Mońiz (Muńiz), eine Schwester seiner Frau, wohnte, ver- 
heiratet an einen gewissen M iguel M uliarte . Diesen Verwandten 
seinen Knaben Diego zuzufuhren, darf wohl ais Grund angenommen 
werden, weshalb er ihn nach dem fremden Lande mitnahm. Auch 
giebt dies den nicht verbiirgten Angaben der ersten Biographen 
Colon’s einen grósseren Grad von Wahrscheinlichkeit. Es ist namlich 
kaum anzunehmen, dass Columbus den kleinen Knaben —, er wird 
ausdriicklich ais solcher, ais nińo bezeichnet —, bei seinen Reisen 
nach Córdoba, Salamanca, Malaga und wohin er sich sonst mit 
seinem Anliegen wandte, mitgenommen und erst gegen Ende des 
Jahres 1491 der Rabida zugefiihrt haben sollte, wie Harrisse con- 
struirt.

Eine Landreise verbot sich aber aus verschiedenen Griinden, 
einmal schon, weil Columbus Lissabon, wie schon gesagt, plótzlich 
verlassen musste, zum Andern, weil sie fur Diego zu beschwerlich, 
und endlich auch, weil sie fur den unbemittelten Vater zu kostspielig 
gewesen ware. Wir diirfen deshalb ferner annehmen, dass letzterer 
den Seeweg wahlte. Nun bestand aber keine Schiffsverbindung 
zwischen der portugiesischen Hauptstadt und den Fischerorten am 
Aestuarium des Odiel und Rio Tinto, wohl aber mit Sanlucar de
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Barrameda an der Miindung des Guadalquivir. welches schon damals 
ais Vorhafen von Sevilla eine gróssere Bedeutung hatte. Hier oder 
in Sevilla wohnte auch der reiche Herzog von Medina-Sidonia. Es 
ist daher nicht unmóglich, wie wohl nicht sicher erwiesen, dass Co
lumbus ihn fur seinen grossen Plan zu interessiren suchte, bevor er 
sich weiter wandte, ja Las Casas erwahnt in seiner Historia ganz 
bestimmt, dass dies geschah, und er die Nachricht aus sicherer 
Quelle habe.

War aber Huelva, wie man annehmen darf, das erste Ziel der 
Fremden, so lag es von San Lucar am nachsten und musste dabei 
die Rabida beriihrt werden, wahrend sie sonst ausserhalb jeder Ver- 
kehrsstrasse und weit abseits von den Verbindungen Huelva’s mit 
dem Innem liegt. Dieser Weg von Sanlucar zur Rabida ist ein be- 
schwerlicher, wenig betretener Diinenpfad tiber eine nahezu unbe- 
wohnte Ktiste. Da derselbe die ansehnliche Lange von 12 leguas 
(ca. 67 km) aufweist, so brauchten die Fussganger wenigstens zwei 
Tage, um ihn zuriickzulegen.

Hinsichtlich der Zeit, wann Columbus mit seinem Sohne Diego 
vor der Rabida erschien, gehen die Ansichten weit auseinander. Ge- 
schichtsschreiber, welche der „Historie" folgen, lassen jenen Besuch 
schon gegen Ende des Jahres 1484 stattfinden. Nach den meisten 
andern Geschichtsforschern dagegen fallt derselbe in die Zeit, bald 
nachdem Pater Juan Perez zum Guardian erwahlt worden war, also 
in die zweite Halfte des Jahres 1485, und vor das Auftreten des 
Genuesen am Hofe zu Córdoba und Salamanca. Harrisse glaubt da
gegen, dass Columbus mit Diego erst gegen Ende des Jahres 1491 
bei der Rabida erschien, und zwar von Sevilla her.

Die Widerspriiche verschwinden fast alle, wenn wir einen zwei- 
maligen Besuch des Columbus in der Rabida annehmen, den ersten, 
ais er fremd und um eine Erfrischung fur seinen Sohn bittend an 
dem Thor des Klosters anklopfte, nicht lange nach seiner Ankunft 
in Spanien, und den zweiten in der spateren, von Harrisse bezeich- 
neten Zeit.

Der Guardian (Prior) der Rabida, dessen Freundschaft und Ein- 
fluss Columbus in der Folgę so viel zu danken hatte, Fray (frater) 
Juan Perez, hatte friiher im Schatzamte der Kónige gedient und war 
dann (vor Talavera) Beichtvater von Isabella gewesen1. Dieser fromme

1 Wie in Cambridge englische Theologen wahrend ihrer Studienzeit auch Ma- 
thematik studiren und mancher derselben sich spater in diesem Fache besonders 
hervorgethan hat, so war es und ist es zum Theil noch in Spanien Sitte, dass mit
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und bescheidene Franziskaner hatte spater das Studium und einfache, 
beschauliche Leben in dem abgelegenen Kloster den Ehren und ge- 
rauschvollen Festen des Hofes vorgezogen. Bei den Franziskanern 
der Rabida genoss er wegen seiner Frómmigkeit und seines tiefen 
Wissens hohes Ansehen, das sich auch darin aussprach, dass sie ihn 
im Juli 1485 einstimmig zu ihrem Guardian wahlten.

Obwohl die Zeitgenossen dieses Mannes ihn stets Juan Perez 
nennen, haben ihm doch fast alle spateren Biographen Colon’s den 
Beinamen de Marcheria gegeben. Allem Anscheine nach liegt aber 
hier die Verwechslung, beziehungsweise Zusammenziehung der Na- 
men des Priors mit dem des Antonio de Marchena zu Grunde, eines 
einfachen Mónches der Rabida, welcher sich viel mit cosmographi- 
schen Studien und Astrologie beschaftigte. Mit ihm befreundete sich 
Colon ebenfalls, ja Antonio wird ais einer der beiden Klostergeist- 
lichen bezeichnet, von denen der Entdecker Amerikas spater in ge- 
druckter Stimmung schrieb, dass sie allein ihm ihre Freundsćhaft 
bewahrt hatten.

Nach dem Zeugniss von Las Casas bemerkte namlich Colon in 
einem Briefe aus Hispaniola: „Eure Hoheiten werden nicht verken- 
nen, dass wahrend sieben Jahren ich dieselben (Piane) beharrlich 
verfolgt habe. Damals gab es keinen Lootsen, Seemann, Philosophen 
oder Gelehrten, der nicht erklart hatte, meine Projecte seien irrig; 
auch hat mir Niemand darin beigestanden, ausser Bruder Antonio 
de Marchena. Dieser Pater Antonio de Marchena allein machte mich 
nicht lacherlich.“

Es war dieser Freund, nicht der viel altere Prior Juan Perez (de 
Marchena), den sich der Entdecker der Neuen Welt von den spa- 
nischen Kónigen erbat und der ihn in Folgę dessen ais Astrolog auf 
der zweiten Reise begleitete.

Diesen beiden Franziskanern gegeniiber entwickelte dann Colon 
sein Project, auf westlicher Fahrt Cipangu (Japan), Catayo (China) 
und die Lander der Aromates (Indien) zu erreichen. Man darf aber 
annehmen, dass es vornehmlich der Cosmograph Antonio de Marchena 
war, der fur diesen Plan ein besonderes Interesse und Verstandniss 
zeigte, wie das auch aus der schon angefiihrten spateren Aeusserung 
Coloris hervorgeht. Auch diirfte er, nicht der Prior, es gewesen 
sein, der die Heranziehung zweier Manner aus Palos veranlasste und

dem theologischen Studium auch das der Rechte verbunden wird. Daher finden wir 
in der spanischen Geschichte viele hohe Wiirdentrager der Kirche in Staatsamtem, 
die mit der Theologie nichts geinein haben.

R e in ,  Gesammelte Abhandlungen. 3



34 Zur Entdeckungsgeschichte Amerikas.

der Beratung in dem durch sie erweiterten Kreise beiwohnte. Es 
waren dies der Schiffseigentumer und gebildete, erfahrene Seemann 
M artin  A lonso  P in z o n  und der Arzt G a rc ia  F e rn a n d e z , wel- 
cher sich neben seinem Berufe gleich de Marchena auch mit Astro
logie und Cosmographie beschaftigte.

Noch zeigt man in dem Saale der Rabida den grossen, einfachen 
Tisch, an welchem die Beratung stattfand, und das altmodische 
Tintenfass, dessen man sich bediente. Die Wandę aber schmiicken 
vier geringwertige Oelgemalde aus einer spateren Zeit, wełche Co
lon^ Beziehungen zur Rabida und seinen Freunden darstellen und 
folgende Unterschriften tragen:

1. Llega Colon eon su hijo Diego al convento de la Rabida, 
pidiendo pan y agua. 1486. (Columbus kommt mit seinem Sohne 
Diego im Convent der Rabida an, um Brot und Wasser bittend. 
1486.J

2. Esplica Colon su proyecto de deseubrimientos antę el prior 
de la Rabida, Fray Juan Perez de Marchena, Alonso Pinzon y Garcia 
Hernandez, Medico de Palos. 1486. (Columbus erklart sein Project 
der Entdeckungen vor dem Prior der Rabida, Pater Juan Perez de 
Marchena, Alonso Pinzon und Garcia Hernandez, Arzt von Palos. 
1486.)

3. Publicase en la Iglesia de Palos la Real Pragmatica para el 
redutamiento de gente y apresto de las carabelas almando de Colon. 
1492. (In der Kirche zu Palos wird die Kónigliche Verordnung iiber 
die Anwerbung der Schiffsmannschaft und die Zuriistung der Cara- 
vellen unter dem Befehl des Columbus óffentlich bekannt gemacht. 
1492-)

4. Despidese Colon del prior de la Rabida al embarcarse para 
su primer viage, 3 de Agosto de 1492. (Columbus verabschiedet 
sich vom Prior der Rabida, um sich zu seiner ersten Reise einzu- 
schiffen, den 3. August 1492.)

Dass die unter 1 und 2 befindliche Zeitangabe, sowie der Name 
des Priors, ais D. Juan Perez de Marchena, mit den Thatsachen nicht 
ubereinstimmen, geht aus dem vorher Erwahnten hervor.

Es ist nicht bekannt, doch wohl anzunehmen, dass Columbus 
wahrend seines Verweilens in der Rabida mit seinem Sohne Diego 
auch die kurze Bootfahrt nach Huelva unternahm, um dort seiner 
Frau Verwandte zu besuchen. Auch weiss man nicht, ob er Diego 
bei denselben, in der Rabida oder in Córdoba liess.

Von der Rabida begab er sich nach Córdoba, wo sich damals 
der Hof befand, um demselben sein Project vorzulegen. Hiermit



Żur Entdeckungsgeschichte Amerikas. 35

lasst sich seine spatere, schon angefiihrte Aeusserung, wonach er am 
20. Januar 1486 in den kóniglichen Dienst getreten sei, nur in Ein- 
klang bringen, wenn wir annehmen, dass diese Reise spatestens Ende 
1485 stattfand.

Um die Wege des Fremdlings einigermaassen zu ebnen, gab 
der Prior Juan Perez ihm einen Brief an seinen Freund H ernando  
de T a la v e ra  mit. Derselbe war damals noch Prior des beriihmten 
Klosters d e l P ra d o  bei Valladolid, zugleich aber Beichtvater der 
Kónigin; 1487 wurde er Bischof von Avila und nach der Einnahme 
von Granada Erzbischof dieser Stadt. Er war sehr beliebt, hatte 
grossen Einfluss und galt fur einen liberalen und wohlunterrichteten 
Mann.

In dem erwahnten Briefe wurde Colon und seine Sache warm 
empfohlen und Talavera gebeten, demselben zur Erlangung einer 
Audienz bei den Katholischen Kónigen behiilflich zu sein. Columbus 
aber fand, wie es nach den Berichten der Historie, von Las Casas 
und Andern heisst, zu seiner grossen Enttauschung, dass Talavera 
seinen Plan fur unverniinftig und unausfiihrbar hielt. Damit verlor 
er denn auch zunachst die Hoffhung, dem Hofe vorgestellt zu wer- 
den. Doch gab er die Sache damit nicht auf, blieb in Córdoba und 
vermochte hier bald den ersten und einflussreichsten spanischen 
Pralaten, den Cardinal Erzbischof Pedro Gonzales de Mendoza von 
Toledo, fur seine Piane zu interessiren. Dieser erwirkte ihm eine 
Audienz bei der Kónigin, welche nun seiner Person und Sache ge- 
wogen war1. Von da ab beginnen wohl auch die Geldunterstiitzungen, 
welche Isabella dem Columbus zuwandte, wenn auch die ersten An- 
gaben iiber solche vom Jahre 1487 datirt sind.

Um die Jahreswende 1486/87 befindet sich der Hof in Sala- 
manca. Columbus ist ihm gefolgt, hat seine Wohnung bei den 
Dominikanern des Klosters St. Stephan (San Estśban) aufgeschlagen 
und erscheint nun vor einer Kommission (Junta) von Gelehrten, 
Professoren und geistlichen Wiirdentragern, welche sein Project priifen 
und beurteilen sollen. Aber obgleich die beriihmte Universitat 
nach ihrem Wahlspruch aller Wissenschaften Anfang lehren soli 
(Ornnium scientiarum princeps Salamantica docet), hatte man hier 
doch fur die von Columbus vorgetragene Begriindung seines Pro- 
jectes kein Verstandniss, fand dasselbe auch im Widerspruch mit

1 Nach dem Roman, in welchem Dr. Baldomero de Lorenzo y Leal die Be- 
ziehungen des Colon zu der Beatriz Enriąuez ausschmiickt, ware diese ais bildschónes 
I7jahriges Madchen es gewesen, welche das Interesse der Kónigin fiir den Genuesen 
erweckt hatte.

3
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nehmlich drei Griinde gegen die behauptete legitime Geburt des Don 
Fernando an1, namlich

x. Las Casas’ Urteil, indem er in seiner Historia den Hernando 
Colon den natiirlichen Sohn des Admirals (su hijo natural) nennt. 
Der Bischof von Chiapas war aber wohl in der Lagę, das Verhalt- 
niss zu beurteilen, denn er sagt von Pedro de Arana, dem Bruder 
der Beatriz Enriąuez, dass er ihn gut gekannt habe;

2. die Thatsache, dass in den Testamenten des ersten Admirals 
und seines Sohnes Diego der Name der Mutter des Hernando immer, 
im Ganzen viermal, ohne den Titel Dońa vorkommt, wie sie ihn doch 
ais Frau des Columbus hatte fiihren mtissen;

3. die Clausel im Testament des Entdeckers vom 25. August 
1505, bestatigt am 19. Mai 1506, welche lautet: „Ich sagę und be- 
fehle meinem Sohne Diego, dass er sich der Beatriz Enriąuez, der 
Mutter meines Sohnes Fernando annehme, dass er sie in die Lagę 
bringe, anstandig und sorgenfrei leben zu kónnen, ais eine Person, 
gegen welche ich hohe Pflichten habe. Was ich in dieser Beziehung 
thue, geschieht, um mein Gewissen zu erleichtern, denn dies lastet 
schwer auf meiner Seele. Es ist nicht zulassig, hier den Grund da- 
von anzugeben.“ '1 2 3

Ueber diese Clausel, in welcher Columbus die Beatriz weder 
seine Frau nennt, noch mit dem ihr sonst zukommenden Titel Dońa 
ehrt, ist, namentlich seitens spanischer Geistlichen, schon viel Tinte 
vergossen worden, denn sie war immer das Haupthinderniss gegen 
ihr Bestreben, fiir den Entdecker Amerikas die Selig- und Heilig- 
sprechung zu erwirken.

Dieser Richtung kam das bekannte Werk des franzósischen 
Grafen R o se lly  de L o rg u e s  iiber Columbus und seine Reisen* 
hóchst willkommen. Man ubersetzte es unter dem Titel „Monumento 
a Colon. Historia de la vida y viajes de Cristóbal Colon &c., ver- 
sah es mit vielen Zusatzen und gab es so 1878 heraus. Dieses Werk 
ist seitdem die reiche Quelle fur zahlreiche Schriftsteller geworden, die 
sich die Sache leicht machten. „Bis zum Erscheinen der Historia &c.“,

1 „Razones contrarias a la legitimidad del nacimiento de D. Hernandez Colon.“
2 „Digo ć mando — a Don Diego, mi fixo — que haya encomendada a Bea

triz Enriąuez, mądre de Don Fernando, mi fixo, que la provea que pueda vivir 
honestamente, como persona a qsien yo soy en tanto cargo. Y esto se haga por 
mi descargo de la conciencia; porque esto pesa mucho para mi anima. La razon 
dello non es licido de la escrebir aqui.

3 „Vie et Yoyages de Christophe Colomb par Roselly de Lorgues. Paris 1877.



sagt einer der dadurch Entziickten, „haben alle neueren Autoren 
Fernando Colon fur einen naturlichen Sohn gehalten; aber M. de 
Lorgues hat sie siegreich widerlegt; ihm gebiihrt der Ruhm, be- 
wiesen zu haben, dass Colon mit Dora Beatriz Enriąuez verhei- 
ratet war.“

Niichtern betrachtet, ist aber das Werk des Franzosen nicht die 
muhsame Arbeit eines gewissenhaften Forschers, sondern ein an- 
ziehend geschriebener historischer Roman, ais dessen Held Colum
bus erscheint, fur den der Autor sich begeistert hat. Keiner der 
vielen Zweifel des Forschers wird beseitigt, und wo es scheinbar mit 
grosser Sicherheit geschieht, ist es die Sicherheit des erfindungs- 
reichen Dichters, nicht das Resultat der wahrheitliebenden Kritik. 
Und auf eine solche Quelle stiitzen sich all’ die vielen Schwarmer, 
welche in ihren schmiickenden Beinamen fur den Admirał nicht 
sparsam sind. Er ist ihnen der Entdecker der Welt, der Gesandte 
Gottes, der Held des Katholicismus (el Revelador del Globo, el 
Embajador del Dios, el Heroe del Catolicismo).

Das zuletzt angefiihrte Epitheton ornans finden wir beim Titel 
einer Schrift des Dr. D. Baldomero de Lorenzo y Leal, eines Geist- 
lichen in Huehra1, in welcher es u. A. heisst: „Cristóbal Colon ist 
wie der Abendstern des Mittelalters, das er beschliesst, die glanzende 
Aurora der neuen Zeit, die er eróffnet. . . .  Er ist der vollkommene 
Ritter und der vollkommene Christ, der aufrichtige Glaubige und 
der Apostel der Vorsehung.“

In dieser Schrift entwirft der Presbitero Huelva’s ein Bild von 
der Schónheit und dem Adel der iyjahrigen Doha Beatriz, welche, 
ihrer Eltern beraubt, bei ihrem Bruder Pedro de Arana lebte, sowie 
von den Umstanden, durch welche Columbus sie kennen lernte, dass 
man meinen sollte, einen Liebesroman vor sich zu haben. Beatriz 
war hiernach die schónste aller Schónen von Córdoba. Sie entziickte 
nicht bios den Genuesen, sondern auch die Kónigin, fiihrte ersteren 
bei dieser ein und heiratete ihn im November 1486 in der Kapelle 
des Palastes der Aranas.

Solcher Art ist die Geschichtsforschung Derer, die Columbus zu 
einem Heiligen machen móchten. Uns aber erscheint der Entdecker 
Amerikas schon milde beurteilt, wenn wir annehmen, dass er seine 
Frau, die Philipa Mońiz (Mufiz), mit dereń Einverstandniss in Lis- 
sabon zuriickgelassen, von Spanien aus brieflich mit ihr verkehrt,
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1 „Cristóbal Colón, el heroe del Catolicismo41, in Memoria de la Sociedad Co' 
lombina Onubense. Huelva 1884. S. 37—93.



40 Zur Entdeckungsgeschichte Amerikas.

auch nach Vermógen fur sie gesorgt hatte, und dąs Verhaltniss zur 
Beatrfz Enriquez erst anfing, nachdem sie gestorben war.

Wenn Colon von der erbetenen Erlaubniss, voriibergehend nach 
Lissabon zuriickzukehren, Gebrauch machte, so geschah dies wahr- 
scheinlich im Herbst 1488 und nachdem er seinen Sohn Diego von 
Moguer nach Córdoba zur Schule gebracht hatte. Jedenfalls war 
er im Friihjahr 1489 wieder in Spanien, denn am 12. Mai wird er 
an den Hof nach Córdoba geladen und allen Stadten, wo der Dienst 
Ihrer Hoheiten es verlange, befohlen, ihn zu beherbergen. Indess 
hielt die giinstige Stimmung, welche daraus zu erkennen ist, nicht 
lange vor. Vorbereitungen fur die Belagerung der maurischen Stadt 
B aza , Hungersnot und Feuersbriinste, welche das Land im Herbst 
des Jahres 1489 heimsuchten, nahmen das Interesse des Hofes und 
die Mittel des Landes so in Anspruch, dass sich Columbus abermals 
enttauscht fiihlen musste.

In diese Zeit muss man den Beginn seiner Beziehungen zu Luis 
de C e rd a , dem Herzog von Medina-Celi, verlegen, dessen Gast- 
freundschaft zu Puerta de Santa Maria er dann zwei Jahre hindurch 
genoss, wie aus einem Briefe dieses reichen Landesfiirsten an den 
Cardinal - Erzbischof de Mendoza vom 19. Marz 1493 heryorgeht1. 
Derselbe lautet im Wesentlichen folgendermaassen:

„Es ist mir unbekannt, ob Ew. Gnaden wissen, dass ich lange 
Cristóbal Colomo1 2 bei mir gehabt habe, welcher aus Portugal kam 
und sich zum Kónig von Frankreich begeben wollte, um mit seiner 
Hiilfe die Seereise zur Entdeckung Indiens auszufiihren, und dass 
ich selbst den Versuch machen wollte, drei oder vier Caravellen, 
welche er verlangte, vom Hafen, wo ich sie beąuem ausriisten 
konnte, auszusenden. Indem ich aber iiberlegte, dass ein solches 
Unternehmen Ihrer Majestat der Kónigin wiirdig sei, teilte ich ihr 
den Gegenstand mit. Dieselbe antwortete mir, ich móge ihr schrei- 
ben, was ich sofort that, indem ich Ihre Hoheit bat, dass, wenn es 
mir nicht erlaubt sei, jenes Unternehmen selbst auszufiihren, welches 
ich fur Ihren Dienst vorbereitet hatte, so wolle sie mir die Gunst 
gewahren, mir ein Interesse daran einzuraumen und gestatten, dass 
die Ausriistung und Aussendung in meinem Hafen Santa Maria

1 Navarrete II No. XIV. Carta del Duque de Medinaceli al Gran Cardinal de 
Espana.

2 Der hier, sowie von Quintanilla in den Jahren 1487—89 gebrauchte Name 
Colomo steht der italienischen Form Colombo viel naher, wie der spiiter in An- 
wendung kommende Colón.
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stattfinde. Ihre Hoheit empfing diesen Plan und beauftragte Alonso 
de Quintanilla, welcher mir in ihrem Auftrag schrieb, dass sie die 
Sache nicht fur ganz sicher halte. Wenn das Project aber zur Aus- 
fiihrung kommen sollte, werde Ihre Majestat mir die Gunst erweisen 
und mir einen Anteil daran geben.

„Seitdem hat sie nach reiflicher Prufung der Sache sich ent- 
schlossen, Colomo auszusenden, um Indien zu entdecken. Nachdem 
er vor etwa acht Monaten abgereist ist, ist er jetzt zuriick in Lissa- 
bon, nachdem er Alles gefunden hat, was er suchen wollte. Sobald 
ich davon Kenntniss erhielt, und um eine so gute Nachricht Ihrer 
Hoheit mitzuteilen, schrieb ich ihr durch Xuares, den ich zu ihr 
sandte, um sie zu bitten, mir das Privileg zu gewahren, nach dem 
neuentdeckten Lande jahrlich einige meiner Caravellen abzusenden. 
Ich bitte Ew. Gnaden, mich in diesem Vorhaben unterstiitzen zu 
wollen; denn dadurch, dass ich Colomo wahrend zweier Jahre in 
meinem Hause beherbergte und so fur den Dienst Ihrer Hoheit zu- 
riickhielt, hat er diese grossen Dinge vollbracht. Xuares wird Ew. 
Gnaden dariiber ausfiihrliche Mitteilungen machen, und ich bitte, 
ihm Glauben zu schenken.

In meiner Herrschaft Cogolludo, den 19. Marz 1493.
Der PIerzog.“

Das Schreiben an die Kónigin, dessen der Herzog von Medina- 
celi erwahnt, traf dieselbe im Friihjahr 1491 in Sevilla, ais die Vor- 
bereitungen fur die Belagerung von Granada im Gange waren. Da 
dieses Unternehmen ihr ganzes Interesse und alle Mittel des Staates 
in Anspruch nahm, so begreift man, dass sie sich in der schweben- 
den Angelegenheit des Columbus nicht entscheiden konnte und den 
Herzog gleich seinem Schiitzling an ihren Ober-Rentmeister Quinta- 
nilla verwies.

Wenige Monate spater begab sich Isabella selbst zu dem Be- 
lagerungsheer, das mit seinen Zelten zwei Leguas (11— 12 km) 
westlich von Granada die Vega bedeckte. Ihre Ankunft und ihr 
Entschluss, bei ihrem Heere zu bleiben, rief grosse Begeisterung 
hervor, war aber von einem Unfall begleitet, der leicht hatte ver- 
hangnissvoll werden kónnen. Durch Unvorsichtigkeit einer Hofdame 
mit einer brennenden Kerze fing ein Vorhang im Zelte der Kónigin 
Feuer und setzte dieses sowie das ganze Lager in Brand. Gliick- 
licherweise gesellte sich zum grossen materiellen Verlust nicht auch 
solcher an Menschenleben. Die Kónigin aber beschloss, iiber der 
Asche eine Stadt zu erbauen. So verwandelten sich denn das Lager



in Werkstatten, die Krieger in Handwerker, und es entstand, wie 
durch einen Zauberspruch, in kiirzester Zeit eine schóne Stadt. Die- 
selbe erhielt den Namen Santa Fe (Heiliger Glaube), um anzudeuten, 
dass der Entschluss, Granada zu erobern, trotz dieser grossen Stó- 
rung unwiderruflich sei.

Columbus war dem Hofe nach Santa Fe gefolgt; doch hatte 
man hier wichtigere und naherliegende Dinge zu erledigen, ais 
sich mit seinen utopischen Planen zu befassen. Niemand beachtete 
ihn. Verlassen und entmutigt reiste er wieder ab.

Nun kommt die Zeit, in welche Harrisse das erste Auftreten des 
Genuesen vor und in der Rabida verlegt. Er stiitzt sich dabei auf 
zwei Documente aus dem Jahre 1513. Diego Colon, der zweitę 
Admirał, hatte namlich den spanischen Fiscus wegen vorenthaltener 
Erbrechte, welche im Vertrage seines Vaters mit den spanischen 
Kónigen vorgesehen waren, verklagt. Der Fiscus sah sich in Folgę 
dessen veranlasst, in Palos und Nachbarschaft bei Personen, welche 
den Entdecker Amerikas gekannt hatten und Zeugen seiner Abfahrt 
von und Riickkehr nach Palos gewesen waren, gerichtliche Erhebun- 
gen anzustellen. Von besonderem Interesse ist die bei dieser Ge- 
legenheit gemachte Aussage des G a rc ia  H ernandez , Arztes von 
Palos. Sie lautet im Wesentlichen wie folgt:

„Ich weiss, dass der besagte Admirał D. Cristóbal Colon mit 
seinem Sohne D. Diego, der jetzt Admirał ist, zu Fuss zur Rabida 
kam, welches ein Mónchskloster dieser Stadt ist. Niemand kannte 
besagten Admirał. Derselbe bat den Pfórtner, dass er ihm fur sein
Kind Bród gebe und Wasser, damit es trinken k o n n e ,...........und
der genannte Cristóbal Colon sagte, dass er vom Hofe Ihrer Hoheiten 
komme."

Garcia erzahlt dann weiter, wie Columbus den F. Juan Perez 
fur seine Piane interessirt und dieser sich bei der Kónigin erfolgreich 
fiir die Annahme derselben verwendet habe1.

R o d r ig u e z  C a b e z u d o 1 2, ein Einwohner von Moguer, be- 
zeugte, dass er vor etwa 2 2  Jahren den alten Admirał in Moguer 
mit einem Franziskaner gesehen und gehórt habe, wie sie sich iiber 
eine Reise zur Entdeckung Indiens unterhalten hatten. Der Admirał 
habe von ihm ein Maultier gemietet, damit der Mónch an den 
Hof reiten konne. Cabezudo fiigte hinzu, er wisse, dass besagter

42 Zur Entdeckungsgeschichte Amerikas.

1 Probanzas hechas por el fiscal del [Rey. Navarrete, Coleccion, tome III. 
S. 561.

2 Ebd. S. 180.
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Admirał im Jahre 1492 von Palos aus zur Entdeckung Indiens ab- 
gereist, dass er es entdeckt habe und nach Palos zuriickgekehrt sei. 
Zur Zeit seiner Abreise habe er ihm und dem Geistlichen Martin 
Sanchez seinen Sohn Diego zur Obhut iibergeben1.

Harrisse nimmt nun an, dass Columbus seinen Sohn Diego in 
Córdoba gelassen habe, ais er dem Hofe nach Sevilla und Granada 
gefolgt sei, weil der Knabe eine so beschwerliche Reise wohl nicht 
hatte mitmachen kónnen. Columbus habe ihn dann wahrscheinlich 
in Córdoba abgeholt und den Weg nach Huelva eingeschlagen, um 
ihn zu seinem dort wohnenden Schwager Muliarte zu bringen. Auf 
dem Wege dahin seien sie nach der Rabida gekommen.

Pliergegen lasst sich, ausser dem S. 31—32 Hervorgehobenen, 
Folgendes einwenden:

1. Wenn Diego Colon im Jahre 1491 noch zu jung war, um 
mit seinem Vater tiber Sevilla nach Granada zu reisen, so konnte er 
diesen noch viel weniger 4— 6 Jahre friiher auf seinen Kreuz- und 
Querwegen in Spanien begleiten. Ueber den Verbleib desselben in 
jener Zeit fehlt uns aber jeder sichere Anhalt; doch hat die An- 
nahme, dass Diego in der Rabida oder bei seinem Onkel in Huelva 
war, mindestens ebenso viel fur sich, ais diejenige, nach welcher er 
in Córdoba war.

2. Der Weg von Córdoba uber Sevilla und La Palma nach 
Huelva fiihrte bei Niebla uber den Rio Tinto und liess damals wie 
heute die Rabida weit abseite. Hatte aber Colon dennoch den wei- 
ten Abstecher nach der Rabida gemacht, so wiirde dies uber Moguer 
und Palos geschehen sein und er hatte hier bei der andalusischen 
Gastfreundschaft in jedern Hause Bród und Wasser fur sein Kind 
haben kónnen.

3. Es ist fraglich, ob Miguel Muliarte im Herbst 1491 noch in 
Huelva wohnte und nicht schon nach Sevilla iibergesiedelt war, da 
er in einem von Duro angefiihrten Actenstiick vom 30. Sept. 1493 
ais Bewohner dieser Stadt bezeichnet wird1 2.

4. Die Aussage, auf welche sich Harrisse’s Schliisse stiitzen, 
ist freilich klar genug; allein man darf nicht vergessen, dass der 
Arzt Garcia Hernandez sie machte, ais mehr denn 22 Jahre ver- 
gangen und er ein alter Mann war. Da ist immerhin eine Ver-

1 Letzteres kann sich nur auf die Abreise von der Rabida an den Hof nach 
Granada beziehen, denn spater wurde Diego Page des Infanten D. Juan.

2 Duro, Nebulosa de Colón. S. 22.
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wechslung und Zusammenziehung zweier getrennten Besuche in der 
Rabida zu einem Ereigniss denkbar.

5. Die S. 33 erwahnte Aeusserung Colon’s iiber das Verhalten 
seines Freundes, des Antonio de Marchena, stimmt nicht, wenn er 
dessen Bekanntschaft erst 1481 gemacht hatte.

Nach unserer Ansicht kam Columbus, trotz der Aussage des 
Garcia Hernandez, im Herbst 1491 wahrscheinlich zum zweiten Mai 
zur Rabida. und zwar um sich mit den friiher gewonnenen Freunden 
zu beraten.

Mógen nun aber auch die erwahnten Vorgange vor und in der 
Rabida bei von einander getrennten Anlassen und zu verschiedener 
Zeit stattgefunden oder mógen sich dieselben im Herbst 1491 rasch 
hintereinander abgespielt haben, so ist doch sicher, dass die letzten 
Beratungen den Guardian Pater Perez zur Abfassung eines Schrei- 
bens an die Kónigin veranlassten, in welchem er derselben Colum
bus und seinen Plan warm empfahl. Mit dem Ueberbringen dieses 
Briefes wurde der Lootse von Lepe, Sebastian Rodriguez, betraut.

Schon 14 Tage nach Ankunft Colon’s in der Rabida ist dieser 
Bote aus dem Lager vor Granada zuriick und hat dem Prior ein 
Schreiben der Kónigin iiberbracht, in welchem sie denselben einladt, 
sich in’s Lager zu begeben und die Sache weiter mit ihr zu be- 
sprechen. Dies geschah, und zu dem Zweck lieh Cabezudo aus 
Moguer, wie er bezeugt hat, dem Priester sein Maultier. Nach der 
Conferenz kehrte der Prior zur Rabida zuriick, reiste aber alsbald 
nochmals nach Santa Fe, und zwar in Gesellschaft von Columbus, 
wie die Kónigin es befohlen hatte. Solches geschah im December 
1491.

Die Schritte des bescheidenen Franziskaners hatten den Stern 
des Genuesen verschoben und bei der Kónigin mehr bewirkt, ais 
alle bisherigen Bemiihungen und Empfehlungen. Isabella erinnerte 
sich auch der Anerbietungen des Herzogs von Medinaceli wieder 
und war nun bereit, das Project des Columbus ausfiihren zu lassen. 
Um aber sicher zu gehen, liess sie dasselbe noch einmal einer 
Kommission (Junta) aus einer Anzahl Manner von hoher Bildung und 
Stellung zur Priifung vorlegen. In dieser Versammlung fand die 
Sache des Columbus eine warme Unterstiitzung nicht bios seitens 
seines alten Gónners, des Cardinal-Erzbischofs de Mendoza, sondern 
auch durch seinen frtiheren Gegner, den neuen Erzbischof von Gra
nada, Hernando de Talavera. An diese Mitwirkung wird letzterer 
in einem Briefe erinnert, den sein Zeitgenosse, der Geschichts- 
forscher Pedro Martyr d’Anghiera im September 1493 absandte und
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worin es heisst, dass er (Talavera) an den Verhandlungen teilge- 
nommen habe und dass ohne seinen Rat das Project nicht ausge- 
fuhrt worden ware1.

Dank dieser machtigen Befiirwortung billigte die Junta den 
Plan des Liguriers und empfahl ihn der Kónigin. Aber erst, nach- 
dem bald darauf Granada gefallen war, beschloss diese, denselben 
auf Kosten der Krone von Castilien und Leon ausfuhren zu lassen.

1 Qna de re vobiscum aliquando actum est. Nec sine vestro, ut arbitror, con- 
silio rem hic aggressus est. (Fedro Martyr, Epist. CXXXIII, S. 73 der Ausgabe von 
Elzevier.)



ER STE REISE DES COLUMBUS1.
Abfahrt von Palos, den 3. August 1492. 

Riickkehr nach Palos, den 15. Marz 1493.

Nach vieljahrigen Miihen, Hoffnungen und Enttauschungen in 
bunter Abwechselung, nach manchem Kampf gegen berechtigte Be- 
denken, aber auch gegen Unwissenheit, Nationalstolz und Neid vieler 
Grossen und kóniglichen Berater, hatte Columbus endlich die Zu- 
sage der Katholischen Kónige erlangt, ihm zu seinem grossen Unter- 
nehmen die nótigen Mittel zur Verfiigung zu stellen. Dabei waren 
beiderseits religióse Beweggriinde mit der Hoffnung auf Reichtum, 
Macht und Ruhm innig verkniipft. Columbus wolłte und sollte im 
Dienste Spaniens ein Gott wohlgefalliges Werk ausfuhren und den 
Bewohnern der zu entdeckenden und zu erobernden Inseln und Fest- 
lander das Christentum bringen, und im Austausch ihr Gold und 
was er sonst Wertvolles auf ehrliche Weise von ihnen erlangen 
mochte, Spanien zufiihren. Ais Gegenleistung stellte er so hohe 
Forderungen, dass die mit ihrer Priifung betraute Kommission dariiber 
erschrak. Aber Kónigin Isabella war fur die Sache gewonnen, und 
so kam in Santa Fe am 17. April 1492 zwischen ihr und Ferdinand 
dem Katholischen einerseits und Columbus auf der andern Seite der 
Vertrag zustande, durch welchen Columbus weitgehende Rechte ein- 
geraumt wurden, namlich die Zusicherung:

1. der Stellung ais Yicekónig und Generalgouverneur iiber alle

1 Das Tagebuch, welches Columbus iiber diese Reise fiihrte, ist verloren ge- 
gangen. Wir kennen dasselbe nur nach den Ausziigen, welche Las Casas daraus 
gemacht hat. Es fehlen dabei alle Positionsangaben, so dass es unmóglich ist, den 
Weg auf einer Kartę genau einzutragen.
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Inseln und Festlander, die er entdecken und fur Spanien in Besitz 
nehmen wiirde;

2. des Ranges ais Admirał des Weltmeers (del mar Oceano) ;
3. eines Zehntels von allen Reichtumern: Perlen, Diamanten, 

Gold, Silber, Gewiirzen, Friichten und Produkten irgend welcher Art, 
die in den unter seine Verwaltung gestellten Gebieten entdeckt und 
nach Spanien ausgefuhrt werden sollten;

4. des Rechtes, ein Achtel der Ausriistungskosten zu tragen und 
dafiir den achten Teil des entdeckten und eroberten Landes, sowie 
aller daraus gezogenen Einkiinfte zu erhalten;

5. der Vererbung aller Rechte, Titel und Wurden auf seine Fa
milie nach dem Vorrecht der Erstgeburt.

Das unter 4 erwahnte Achtel der Ausriistungskosten, welches 
von Las Casas in seiner Historia mit 500000 Maravedis (12850M.) 
veranschlagt wird, wurde von Columbus wirklich aufgebracht, (wie 
aus spateren Akten der Regierung hervorgeht.

„De donde lo saco?“, woher nahm er das Geld? fragt Duro’, 
und kommt zu dem Schlusse, dass es Martin Alonso Pinzon (viel- 
leicht im Verein mit seinen Brudem) war, der es ihm vorstreckte1 2. 
Damit schwinden auch alle sonstigen Mutmassungen, dass der Herzog 
von Medinaceli oder ein anderer reicher Freund dem armen Fremd- 
ling beigesprungen sei, der „mit dem Bettelstab in der einen Hand 
und seinem Knaben Diego an der andern vor der Rabida erschienen 
war“, und spater die machtige Hilfe der Familie Pinzon so ganz 
vergass. Vieles im Verhalten des Martin Alonso und auch die Wahl 
des Hafens Palos wird damit verstandlich. Hatte der Herzog von 
Medinaceli das Geld geliefert, so wiirde er sicher darauf gedrungen 
haben, dass die Expedition von seinem Hafen Santa Maria ausge- 
gangen ware3.

Fur die Unternehmung waren drei SchifFe und Palos ais Aus- 
gangsort bestimmt. Nur eines derselben, die Santa Maria (auch 
Marigalante und Capitane genannt), war ein Nao oder volles Schiff 
von 170 Tonnen, nach Art der Gallonen mit vollstandigem Deck 
gebaut; die beiden andern, namlich die schnellsegelnde Pinta (die 
Bemalte) und die kleinere Nina (das Kind) gehórten zu der damals 
vielgebrauchten Klasse der C arabelas (Caravellen). Es waren dies 
leichte, mittelgrosse Fahrzeuge mit drei Masten, in der Mitte offen,

1 „Colon y Pinzon“ por C. F. Duro. Madrid 1883.
2 Dafiir sollte er, wie spater sein Sohn erkliirte, die Halfte des Gewinnes haben.
3 Man vergleiche den Brief an den Cardinal-Erzbischof von Toledo S. 40.
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Mut Columbus nicht nachstand, vor diesem aber voraus hatte, von 
Palos geburtig, ein reicher, dort begtiterter Mann, ein Seemann von 
grossem Einfluss, zu sein. Ais er die beiden Caravelas ausgewahlt 
und erklart hatte, dass er selbst mit seinen beiden jtingeren Brudem 
an der Fahrt sich. beteiligen werde, waren die Hauptschwierigkeiten 
des Werbegeschafts iiberwunden. Alle Seeleute, welche von Palos, 
Moguer, Huelva und andern Orten der andalusischen Kuste die Fahrt 
mitmachten, thaten es im Vertrauen auf diese erprobten Fiihrer. 
Dazu kamen dann noch viele aus dem Innem des Landes, welche 
im Schiffswesen keinerlei Erfahrung hatten und auch sonst von 
zweifelhaftem Wert fur die Sache waren. Zu den gebildeten See- 
leuten damaliger Zeit gehorten von den Begleitern des Columbus 
ausser den drei Pinzon nur wenige, namlich vor allem Juan  de la 
Cosa von Santańa, P edro  A lonso  N ino und J u a n  N in o , beide 
aus Moguer. Ais einfacher Matrose nahm auch J u a n  B erm udez 
aus Palos, der spatere Entdecker der Bermudas-Inseln (1522), teil. 
Femer finden wir unter den 90 Namen, die ais Teilnehmer auf dem 
Grabmal des Fernando Colon in der Kathedrale zu Sevilla verzeichnet 
sind, einen Offizier der Krońe, einen Notar ais offiziellen Bericht- 
erstatter und einen Arzt und Naturforscher (Maestre Alonso, fisico 
de Moguer), iiber dessen Studien nichts bekannt geworden ist. Unter 
den mit Columbus Zuriickgekehrten wird ausserdem ein getaufter 
Jude und Dolmetsch Namens Luis de Torres aufgezahlt, dessen Sprach- 
kenntnisse offenbar in Asien Verwendung finden sollten.

Nach der Listę, welche Duro giebt, starben auf Hispańiola der 
Kiichenmeister vom koniglichen Haushalt, Pedro Gutierrez, und der 
Schreiber der Flotte, Rodrigo de Escobedo. Mit Einschluss der 
Kommandierenden kehrten nach Spanien zuruck: von der Santa Maria 
17, von der Pinta 19, von der Nina 8, zusammen 44 Personen. Die 
auf Hispańiola unter dem Oberbefehl des Diego (Rodrigo) de Arana 
nebst zwei andern Offizieren verbleibende und spater ermordete Be- 
satzung bestand aus 40 Personen und war grósstenteils, wenn nicht 
ausschliesslich, der Santa Maria entnommen. Das waren zusammen 
89 Personen. Ueberblicken wir die einzelnen Listen, so ergiebt sich, 
dass mit der Pinta und Nina, also unter dem Befehl der beiden Iin- 
zon, fast nur Matrosen aus Palos und Moguer segelten, und wir er- 
kennen daran wohl den Einfluss und das Vertrauen, welche diese 
Briider in ihrer Heimat geńossen. Mit der Santa Maria dagegen 
fuhren vorwiegend sogenannte Landratten, Leute, die aus den vei- 
schiedensten Provinzen Spaniens zusammengewiirfelt waren, wie sie 
uns namentlich das Yerzeichnis der Zuriickgebliebenen aufweist. Wir
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diirfen annehmen, dass sie weniger die See und weniger Disziplin 
kannten, dass unter ihnen viele von sehr zweifelhaftem Rufę waren, 
Leute, die nichts zu verlieren hatten und auf Abenteuer ausgingen.

Das grósste der Fahrzeuge, auf welchem Colon ais Oberbefehls- 
haber (Capitan General) seine Flagge hisste, die S a n ta  M aria, 
wurde von ihrem Eigentiimer Juan de la Cosa ais Maestre (Meister) 
und den Steuerleuten (Piloten) Pedro Alonso Nino und Sancho Ruiz 
geleitet, die schnellsegelnde Pin ta  dem Befehl von Martin Alonzo 
Pinzon unterstellt, mit seinem jiingsten Bruder F ra n c isc o  M a rti-  
nez  ais Steuermann. Auch war ihr Besitzer, ein Burger von Palos, 
Namens C ris to b a l Q u in te ro , an Bord. Die kleine N ińaendlich 
wurde vom zweiten der drei Gebriider Pinzon, V in c e n te  Y an ez , 
befehligt, mit Juan  N ifo  ais Mastmeister und B arto lom e R o ld a n  
aus Palos ais Pilot’.

Ende Juli war die Ausriistung beendet und konnte der 3. August 
fiir die Abfahrt festgesetzt werden. Die gesammte Mannschaft begab 
sich Tags vorher in feierlicher Prozession nach der Rabida, um hier 
die Absolution zu empfangen und zu ihrem Unternehmen den gótt- 
lichen Schutz und Segen zu erbitten. Columbus aber blieb die Nacht 
iiber im Gebet und Gesprach bei seinen Freunden, den Franziska- 
nern. Friih am nachsten Morgeń verliess er in Begleitung des Priors 
Juan Perez das gastliche Kloster und wandte sich dem Hafen zu. 
Die gąnze Bevólkerung von Palos hatte sich an’s Ufer des Rio Tinto 
begeben, um die Ausfahrt der Schiffe mit anzusehen und den Schei- 
denden noch ein Lebewohl zuzuwinken. Vom Deck der Santa Maria 
aus gab Columbus mit machtiger Stimme im Namen Jesu Christi 
(En nombre de Jesucristo) Befehl zum Lichten der Anker und His- 
sen der Segel. Die Caravellen setzten sich in Bewegung, und an

1 Vincente Yanez Pinzon und sein Neffe Arias, Sohn des Martin Alonso, riisteten 
1499 in Palos auf eigene Kosten — die Bruder hatten sich auf der Fahrt mit Co
lumbus, wie es heisst, sehr bereichert — vier Caravellen aus, um eine Entdeckungs- 
reise nach der Ostkiiste Siidamerikas zu unternehmen. Es waren die ersten spanischen 
Seefahrer, welche die Linie (den Aeąuator) kreuzten (Januar 1500) und der brasilia- 
nischen Kiiste entlang bis zur Bucht von Rio de Janeiro gelangten. 1507 ging 
Vincente Yanez mit Juan Diaz de Solis nach der Miindung des Orinoco und er- 
forschte von hier aus die caraibische Kiiste. Eine neue Reise nach der Ostkiiste 
Siidamerikas unternahm er 1509. Sie fiihrte ihn siidwarts bis zum 40. Parallel. — 
Vincente Yanez Pinzon war ein Mann von seemannischer Bildung und grosser Er- 
fahrung. Konig Ferdinand ehrte ihn durch Ernennung zum kóniglichen Lootsen, 
und Karl V, indem er ihn und seine Familie in den Adelsstand erhob. Der vor 
einigen Jahren verstorbene Admirał der spanischen Flotte, Don Luis FI. Pinzon, war 
sein Nachkomme.

4
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der vorgelagerten Aachen Insel Saltes (der Herkules - Insel alter 
Schriftsteller) vorbei ging es iiber die Barre hinaus in die offene 
See. Das geschah Freitag den 3. August morgens urn 8 Uhr.

Die Seefahrt hatte durch den im 15. Jahrhundert allgemein ge- 
wordenen Gebrauch des Kompasses viel gewonnen. Vom Jahre 1480 
ab, wo Martin Behaim nach Lissabon kam, war durch das von ihm 
erfundene Astrolab ein weiteres wichtiges Orientierungsmittel den 
Seefahrern verliehen worden, welches dieselben in den Stand setzte, 
auch auf offenem Meer gentigend genaue Breitenbestimmungen vor- 
zunehmen. Ob aber Columbus der erste war, welcher auf dieser 
sonst so denkwiirdigen Fahrt nach Breiten segelte, d. h. das Astro
lab benutzte, wie Antonio Galvano, der portugiesische Gouverneur 
von Ternate, angiebt1, ist nicht erwiesen, ja sogar unwahrscheinlich. 
Jedenfalls iiberraschen seine Positionsangaben durch ihre grosse Un- 
genauigkeit. Mit Recht bemerkt Breusing in der Zeitschrift fur wissen- 
schaftliche Geographie II, 193: „Im Tagebuch des Columbus findet 
sich wahrend der ganzen Fahrt iiber den Ozean auch nicht eine 
einzige Breitenbestimmung, und die, welche er in Westindien ange- 
stellt haben will, sind so ungeheuerlich, dass sie schon seiner Zeit 
Verdacht erregten; er giebt z. B. an der Kiiste von Cuba eine Breite 
von 42°, statt 2i°. Es lasst sich nicht abstreiten, dass Columbus 
einen sehr geringen Grad von wissenschaftlich-nautischen Kennt- 
nissen besass.“

Columbus schlug den Weg nach den Canarischen Inseln ein. 
Am 3. Tage traf ihn das erste Missgeschick, indem das Steuer der 
Pinta zerbrach. Man schrieb die Schuld dem Cristobal Quintero, 
Eigentiimer des Schiffes, zu, der gem zuriick wollte und Gomez Ras- 
con bestimmt haben soli, den Schaden herbeizufiihren. Der Admirał 
vertraute dem Mut und der Erfindungsgabe des Alonso Pinzon und 
segelte weiter. So erreichten die drei Caravellen am 7. August die 
Insel Lanzarote und zwei Tage spater Gomera, wo ein langerer Auf- 
enthalt genommen. der Schaden der Pinta ausgebessert und weiterer 
Proviant eingenommen wurde. Erst am Samstag den 8. September 
setzte man die Reise fort, und zwar an Hierro (Ferro, der Eisen- 
insel) vorbei in westlicher Richtung zwischen dem 27. und 28. Pa- 
rallel, getrieben vom segelschwellenden Passatwind, immer weiter in 
das unbekannte Meer.

1 A. de Galvano : „The.Discoveries of the World.44 Londou, Hakluyt Society 
1862. Die darauf beziigliche Stelle lautet dort im portngiesisclien Original S. 82 
folgendermassen: „E querem dizer algus q’fossem os primeiros q’nauegassem por 
alturas?4
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Von jetzt ab ftihrte der Admirał, wie er selbst angiebt, zweierlei 
Tagebiicher, eins fiir sich, in welches er die wahre Lange der durch- 
segelten Strecken eintrug, und ein anderes, worin er die zuriick- 
gelegten Wege kiirzer angab, damit die Mannschaft durch die weite 
Entfernung von der Heimat nicht den Mut verlieren solle.

Am 14. September wurde diese durch die beobachtete Dekli- 
nation der Magnetnadel beunruhigt, obgleich solche schon seit 200 
Jahren bekannt war; am 16. September traten die Schiffe ein in die 
Sargasso-See, die sie erst nach vierzehntagiger Fahrt wieder verlassen 
konnten.

Das Sargassomeer hat seinen Namen von dem schwimmenden 
Beerentang (spanisch Sargazo), mit welchem siidwestlich der Azoren 
ein ansehnlicher Teil der Oberflache des Atlantischen Ozeans zwi- 
schen 35° und 20° N iibersat, ja zeit- und streckenweise dicht be- 
deckt ist, so dass der bekannte spanische Geschichtsschreiber Oviedo 
von Krautwiesen (praderias de yerva) redet. Von den Tortugas- 
banken, den Florida- und Bahamariffen, an denen diese „Golfalge“ 
'Sargassum natans L.) wachst, wird sie zur Zeit der Stiirme in grossen 
Massen losgerissen und folgt dann in grósseren oder kleineren Bii— 
scheln, die bald einzeln treiben, bald zu Streifen aneinander gereiht 
sind, des Golfstroms Spur, und gelangt oft erst nach monatelangem 
Tanz auf den Wellen an entfernten Kiisten zur Ruhe, oder sie erreicht 
das grosse Sammelbecken, das Sargassomeer, wo ihre Massen wie 
schwimmende Flosse erscheinen, von den Winden hin und her bewegt, 
wohl auch von der Aeąuatorialstrómung erfasst, ihrer alten Heimat 
zugetrieben werden und dann den Kreislauf von neuem mitmachen.

A. von Humboldt hat die irrige Meinung verbreitet, ais vegetiere 
diese schwimmende Golfalge weiter und treibe neue Sprossen. Allein 
schon der Umstand, dass ihre schweren biischelfórmigen Veraste- 
lungen mit ihren zahlreichen erbsenfórmigen Luftblasen auf und in 
dem Wasser ruhen, die unteren Aeste aber nach oben gerichtet sind, 
widerspricht dieser Ansicht ebenso, wie die Farbę. Im lebenden Zu- 
stande ist die Golfalge olivengriin, abgestorben dagegen, wie sie auf 
dem Ocean treibt, gelblich oder rótlichbraun.

Columbus spricht nach dem Erwahnten mit Recht von Felsgras, 
das von Westen komme. In Uebereinstimmung hiermit heisst es in 
der ersten Stanze des schónen Gedichtes „Seaweed11 von Longfellow:

„When descends on the Atlantic 
The gigantic
Stormwind of the eqninox,
Landward in his wrath he scourges
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The toiling surges,
Laden with sea-weed from the rocks.“

Die Besorgnisse, welche die fremdartige Erscheinung des Sar- 
gassomeeres gleich anfangs hervorrief, schwanden einige Tage spater 
wieder, nachdem man gesehen hatte, dass die Schiffe ohne merk- 
lichen Widerstand hindurch segelten, namentlich aber, ais man aus 
mehreren Anzeichen auf die Nahe von Land schloss. So sah der 
Admirał am 17. September einen weissen Rabo de junco oder Tropen- 
vogel, von dem er wusste, dass er nie auf dem Meere schlafe1. Am 
nachsten Tage eilte Martin Alonso Pinzon mit seiner schnellen Pinta 
den andern Schiffen voraus, einem Flug Vógel folgend, welcher sich 
nach Westen gewandt hatte, wo er deshalb Land vermutete. Audi 
an den folgenden Tagen wurden verschiedene Vógel beobachtet und 
die Hoffnungen auf nahes Land neu belebt; freilich ohne sich bald 
zu erfiillen.

So sank denn gegen Ende der langen Fahrt durch dieses selt- 
same Sargassomeer den meisten Gefahrten des Columbus der Mut. 
Sie ftirchteten, einem sicheren Tode entgegengefuhrt zu werden, ver- 
langten Umkehr und waren schliesslich geneigt, diese zu erzwingen. 
Auch werden von Oviedo Martin Alonso Pinzon und seine Briider 
beschuldigt, diese meuterische Stimmung geschiirt zu haben, wiewohl 
die Briefe und Berichte des Admirals dariiber schweigen. Nur das 
unwandelbare Vertrauen des letzteren auf den Schutz des Allmach- 
tigen und das Gelingen seiner Sache, sowie sein beharrlicher Mut 
und stete Wachsamkeit halfen ihm iiber alle diese Schwierigkeiten 
und Gefahren hinweg1 2.

1 Es war dies die westindische Art (Phaeton aethereus L.), leicht erkennbar an 
den zwei langen weissen Schwanzfedern. Wahrscheinlich kam er von den Bermudas- 
iuseln, wo er in Lochem der Steilkiiste nahe dem oberen Rand auch heute noch 
haufig nistet.

2 Dies war wenigstens die bisherige Auffassung von dem Verhalten der beiden 
hervorragendsten Manner dieses abenteuerlichen Unternehmens. Dagegen hat in 
neuester Zeit Cesareo Fernandez Duro, der griindlichste spanische Forscher auf die- 
sem Gebiete, auf Grund unbestreitbarer Quellen, sowohl in seiner Schrift „Colon y 
Pinzon (Madrid 1883),“ ais auch neuerdings in einem am 23. November 1891 im Ateneo 
zu Madrid gehaltenen Vortrag iiber „Primer viaje de Colón“ uns ein ganz anderes 
Bild von jenen Yorgangen entworfen. Hiernach wurde auch Columbus kleinmiitig 
und war zur Umkehr geneigt, wahrend Martin Alonso Pinzon zum zweitenmal das 
Unternehmen rettete. Duro ISsst letzteren sagen: „jAdelante! jAdelante! Y si alguno 
se os insubordina, colgadio para escamiendo! (Vorwarts! vorwarts! und wenn einer 
von euch den Gehorsam verweigert, so hangę ich ihn auf zum abschreckenden Bei- 
spiel!)“ Das klingt ganz anders, wie die Sprache eines Aufwieglers und Meuterers,



Erste Reise des Columbus. 55

Am 25. September glaubte Alonso Pinzon gen SW Land zu 
erblicken und teilte dies, freudig erregt, Columbus mit. Man anderte 
den Kurs nach SW, doch folgte der begliickenden Nachricht bald 
der Schmerz der Enttauschung, ais man fand, dass sich das ver- 
meintliche Land in Dunst auflóste. Indes mehrten sich mit dem 
Eintritt in den Oktober die Anzeichen, dass das Land nicht mehr 
fern sein konne. Man bemerkte Ztige von See- und Landvógeln 
auf ihrer siidlichen Wanderung und frische schwimmende Algen. 
Wenige Tage spater trieben auch Landpflanzen, so namentlich ein 
Zweig mit griinen Blattern und roten Friichten, ferner ein Brett auf 
dem Wasser. Dazu kam, dass auch die See auffallend bewegt und 
die Wellen kiirzer wurden, was ebenfalls auf die Nahe von Land 
hinwies. Kein Wunder, dass durch dies Alles im Verein mit einer 
kóstlichen, balsamischen Luft Mut und Hoffnung der Abenteurer 
neubelebt und alle meuterischen Gedanken verscheucht wurden.

Alonso Pinzon, welcher eine Kartę von Toscanelli mit sich fiihrte, 
hatte dem Admirał wiederholt geraten, seinen westlichen Kurs in 
einen siidwestlichen umzuandern, damit sie Cipango (Japan) erreichen 
móchten. Am 7. Oktober gab Columbus diesem Wunsche nach, liess 
bis zum 10. Oktober gen SW und dann gen WNW steuern.

Am u .  Oktober gegen 10 Uhr abends gewahrte das ausspahende 
Auge des Admirals ein hin und her bewegtes Licht, das er sofort 
richtig ais ein kiinstliches, von Menschenhand hervorgerufenes deu- 
tete, und das bald auch von andern, durch ihn aufmerksam gemacht, 
gesehen wurde. Nunmehr befahl er dem Matrosen im Mastkorbe, 
aufmerksam aus- und umzuschauen, erinnerte ihn auch an den von 
der Kónigin ausgesetzten Entdeckerlohn und versprach ihm dazu 
von sich aus noch eine seidene Jacke (Jubon de seda), wenn er mit 
Sicherheit Land melden wurde.

Auf der voraussegelnden Pinta erblickte der Matrose Juan Ro- 
drigo Bermejo von Molinos bei Seyilla* 1 am andern Morgen um 2 Uhr 
einen vom Mond beleuchteten Aachen, sandigen Kustenstreifen. Durch 
einen Schuss aus einer StutzAinte wurde das freudige Ereignis ver- 
kiindigt. Dankerfiillt stimmte man auf den drei Caravellen das Te- 
deum an und begrusste das ersehnte Land, eine Insel der Bahamas,

wird aber yerstandlich, wenn man beriicksichtigt, dass Pinzon an dem Gelingen des 
Unternehmens gleich Colón ein grosses materielles Interesse hatte und diesem an 
seemannischer Bildung und Erfahrung, sowie an kiihnem Mut zum mindesten nicht 
nachstand.

1 Nach andern Angaben war es Rodrigo de Triana (nicht der Vorstadt Triana 
bei Sevilla, sondern von Lepe mittewegs zwischen Huelya und Ayamonte).



56 Erste Reise des Columbus.

welcher man bis auf zwei Seemeilen sich genahert hatte; dann liess 
der Admirał alle Segel bis auf das grosse einziehen und bestimmte, 
dass das Tageslicht fur die Landung abgewartet werden sollte.

So wurde Freitag den 12. Oktober 1492 die neue Welt entdeckt, 
welche der Entdecker bis an sein Lebensende fiir den óstlichsten 
Teil der alten ansah. Man betrat sie 33 Tage nach der Abfahrt 
von den Canaren und 69, nachdem man Palos verlassen hatte. Aber 
nicht der Matrose von Molinos, welcher sie zuerst erblickte, sondern 
Columbus selbst erhielt den Preis, indem er, sei es aus Ehrgeiz oder 
Habsucht, darauf Anspruch machte, weil er das von Menschen her- 
riihrende Licht zuerst gesehen habe.

Bei Tagesanbruch begab sich Columbus mit den beiden Pinzon, 
welche die Pinta und Nina befehligten, an’s Land, um davon fur 
Spanien durch Aufhissen des spanischen Banners und unter sonstigen 
Formalitaten Besitz zu ergreifen. Alsbald sammelten sich viele 
harmlos neugierige und erstaunte Eingeborene um sie herum. Sie 
waren ganz nackt, offenbar arm, von kraftigem Wuchse und guter 
Haltung, hatten rabenschwarzes Haar und eine braune Hautfarbe, 
das Gesicht teilweise mit Erdfarben bemalt, auch wohl durch an der 
Nasenscheidewand befestigte Goldblattchen geschmiickt. Columbus 
teilte Glasperlen, Nadeln und allerlei sonstigen Tand unter sie aus, 
auch kleine Schellen, woriiber sie ganz besonders erfreut waren. 
Bald brachten sie allerlei Werkzeuge aus Holz, Knochen, Muscheln, 
auch Baumwollengarn und gezahmte Papageien zum Tausch herbei. 
Es zeigte sich, dass sie kein Eisen kannten und keine Waffen be- 
sassen. Der Admirał glaubte mit Recht, dass diese harmlosen, 
friedlichen Indianer durch Sanftmut und Ueberzeugung leichter zu 
lenken und fiir das Christentum zu gewinnen seien, ais durch Ge- 
walt. Er hórte, dass die Insel G u a n a h a n i heisse, nannte sie aber 
selbst aus Dankbarkeit gegen Gott S a n  S a lv a to r  (Heiliger Er- 
retter).

Am 13. Oktober bemerkt der Admirał in seinem Tagebuch: 
„Das Gold, das sie (die Indianer) in den Nasenlóchern tragen, findet 
sich auch1, aber ich lasse nicht darnach suchen, um keine Zeit zu 
verlieren; denn ich will sehen, ob ich nicht an der Insel C ipangu 
(Japan) landen kann.“

1 Hierin irrte er sich;.denn die Koralleninseln, wozu die Baharaas gehóren, 
weisen keine Metalle auf. Offenbar hatte er aber keine Hoffnung, viel Gold zu fin- 
den, darum treibt es ihn weiter auf die Suche nach Cipangu. Wir sehen hier deut- 
lich, wie das von Marco Polo so gepriesene Goldland zu seinen Zieleń gehórte.
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So besuchte er denn bald darauf noch drei andere Inseln der 
Gruppe, welche er von Guanahani aus gesehen hatte, und nannte 
die erste nach seinem Schiffe S a n ta  M aria  de la C oncep c io n , 
die beiden andern aber nach den Herrschern, in dereń Diensten er 
stand, F e rn a n d in a  und Isab e lla .

Wenige Jahre spater wurden die gutmtitigen, zutraulichen Natur- 
menschen dieser Inseln, wie die der ganzen Gruppe nach Cuba uber- 
gefiihrt, um entweder nach Perlen zu tauchen oder unter grausamer 
Behandlung die ungewohnten schweren Arbeiten in den Minen zu 
verrichten, denen sie bald alle erlagen. So kam es, dass die 
ganze Inselgruppe schon 14 Jahre nach ihrer Entdeckung menschen- 
leer war und von den Spaniem nicht mehr besucht wurde. Die 
Namen aber, welche Columbus den von ihm betretenen vier Inseln 
gab, sind auf diese Weise mit denen, welche sie bei ihren Bewohnern 
hatten, verloren gegangen, so dass man keine andern Anhaltspunkte 
zu ihrer Identifizierung hat, ais die unzureichende Beschreibung des 
Entdeckers. Deshalb sind auch die Meinungen tiber das „wahre 
Guanahani11 geteilt und nicht weniger ais ein Dutzend Inseln dafur 
erklart worden. W. Irving und A. von Humboldt bezeichneten C a t-  
I s la n d  als den ersten Landungsplatz der Spanier in der Neuen 
Welt; die Englander nehmen aus triftigeren Griinden meist W atlin g - 
Is la n d  daftir an. Varnhagen glaubte, es sei M ariguana darunter 
zu verstehen, wahrend der amerikanische Kapitan F o x  ais einer der 
letzten, nach eingehenden Studien an Ort und Stelle, das kleine 
S am ana fur San Salvador halt. Nach ihm sind unter Santa Maria 
de la Concepcion C rook- und A c k lin - In s e l ,  unter Fernandina 
L o n g -Is la n d  und unter Isabella die Insel F o r tu n e  zu verstehen.

Am 28. Oktober beriihrte Columbus die Insel Juana*  (Cuba), 
welche er offenbar schon lange vorher gesehen und fur C ip a n g u  
(Japan) gehalten hatte, dann aber glaubt er, einen Teil des Fest- 
landes vor sich zu haben. Dementsprechend schreibt er in seinem 
Bericht an Luis de Santangel1 2: „Ais ich Juana (Cuba) erreichte, 
folgte ich ihrer Kiiste westwarts und fand sie so gross, dass ich 
dachte, es miisse Festland sein, dieProvinz C a th a y o  (China), und 
da ich weder Stadte noch Dorfer an der Kiiste fand, sondern nur 
emige kleine Ansiedelungen, mit dereń Bewohnern ich mich nicht 
verstandigen konnte, weil sie alsbald flohen, blieb ich auf demselben 
Wege, indem ich dachte, dass verschiedene Stadte (Ciudades ó villas)

1 Benannt nach der Tochter der Katholischen Konige.
2 Derselbe war Kanzler der Intendantur fur die Krone von Aragon und gehórte 

zu seinen Gónnern.
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nicht verfehlt werden kónnten. Endlich aber, nachdem ich so viele 
Meilen gesegelt war, ohne etwas Neues zu finden, und da die Kiiste 
nordwarts fiihrte, was ich vermeiden wollte, da der Winter heran- 
nahte, beschloss ich umzukehren nach einem Ankerplatze, den ich 
mir gemerkt hatte.“ Die Spanier nannten denselben Puerto de Mares.

Man sieht aus Vorstehendem, wie sehr sich Columbus von den 
Berichten Marco Polo’s leiten liess. Erst glaubt er Cipangu in den 
Bahamas gefunden zu haben, dann in Cuba. Hier macht ihn die 
Grósse des Landes wieder irre, er halt es fur China, sucht nach den 
von Marco Polo geschilderten grossen Hafenstadten vergeblich, hort 
zuletzt, dass es eine Insel sei, und wird von neuem stutzig.

In Puerto de Mares brachten die Eingeborenen, wie auf Guana- 
hani, Baumwolle und andere Kleinigkeiten ais Geschenke. Der Ad
mirał befahl jedoch, „nichts davon zu nehmen, damit sie merken 
sollten, er suche nichts ais Gold,“ das sie nucay nannten. An einer 
andern, von Las Casas mitgeteilten Stelle des Tagebuchs, welche 
sich ebenfalls auf diesen Aufenthalt bezieht, sagt der Admirał: „Ich 
habe Keinen (von den Indianern) beten sehen, aber sie sagen das 
Sake und Ave Maria sehr deutlich mit zum Himmel erhobenen 
Handen und dabei machen sie das Zeichen des Kreuzes.“ Offenbar 
betrachtete er diese gedankenlose Nachahmung der Spanier ais einen 
schónen Anfang fur die Bekehrung zum Christentum.

Von seinem Ankerplatze aus sandte Columbus den Judenchristen 
T o rre s  und einen andern Spanier mit zwei Indianern ais Kund- 
schafter in das Landesinnere. Torres wurde ausgewahlt, weil er 
ausser Hebraisch auch Arabisch und Chaldaisch verstand und man 
hoffte, er werde im Reiche des Gross-Chan’s (Kublai Chan’s) sich 
leichter verstandigen kónnen. Nach drei Tagen kehrten sie zuriick 
und berichteten, dass sie zahlreiche Weiler, aber keine Stadt, noch 
ein geordnetes Staatswesen gefunden hatten. Die Eingeborenen 
waren ihnen iiberall wohlgesinnt und freundlich entgegengekommen, 
voll Verwunderung iiber ihre seltsame Erscheinung.

Von besonderem Interesse ist, was sie iiber das Tabakrauchen 
berichteten. Es waren ihnen viele Manner und Frauen begegnet, 
„welche alle eine gliihende Kohle in der Hand trugen, die von wohl- 
riechenden Krautern unterhalten wurde. Es waren dies zusammen- 
gerollte, trockne Blatter, umhiillt von einem breiten, gleichfalls 
trocknen Blatt, zu einer Art kleiner Muskete oder Patrone, wie dereń 
sich die spanischen Kinder zu Pfingsten bedienen. Am einen Ende 
waren sie angeziindet, am andern sogen und tranken die Leute ge- 
wissermassen den Rauch. Sie werden dadurch gleichsam berauscht
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und eingeschlafert, ‘Zugleich aber anderseits vor Miidigkeit geschiitzt. 
Man nannte diese kleinen Krautrollen T a b a co s .“ Las Casas fiigt 
dieser Erzahlung hinzu: „Ich kenne Spanier, welche es nachahmten, 
und wenn ich ihnen diese barbarische Sitte verwies, antworteten sie, 
es stehe nicht in ihrer Macht, sich diesem Genusse wieder zu ent- 
ziehen. Was sie davon fur Gewinn haben, weiss ich nicht. “

Inzwischen hatte Colon gehórt, dass Juana eine Insel se i; er 
hatte nach Cipango gefragt, dem Goldlande. Man hatte das Wort 
verwechselt mit Cibao (dem goldreichen Gebiet von Hispaniola) und 
nach Westen gezeigt, wohin Pinzon mit der Pinta schon vorher gegen 
den Wunsch des Admirals gesteuert war. Er folgte deshalb nunmehr 
ebenfalls der Nordkiiste weiter ostwarts bis zu ihrem Ende im Cap 
Mayci und erblickte óstlich davon ein neues Land (6. Dezember 1492), 
zu dem er sich nunmehr wandte. Es war die Insel Haiti, und da 
ihn manches an Spanien erinnerte, so gab er ihr den Namen Esparola 
(Hispaniola) oder Kleinspanien. Auch hier segelte er der Nordkuste 
entlang eine geraume Strecke nach Osten, landete hier und da, be- 
obachtete die Natur des Landes und seine Bewohner, wurde entziickt 
von der Schónheit der Berge und der Vegetation, dem sorgfaltigen 
Anbau und vielem Andern; doch reizt ihn auch hier das Gold mehr 
ais alles Uebrige. Er hórt, dass dasselbe in Menge im Innern, im 
Gebiet von Cibao vorkomme, verhórt sich und meint nun fest, in 
Cipango zu sein. Schon sieht er in seiner lebhaften Phantasie den 
Goldreichtum, welchen Marco Polo so gepriesen, Pflaster und Dacher 
des Schlosses von Gold, und auch hier, um den Golddurst zu lóschen, 
soli Gott ihm helfen. „Móge der Herr nach seiner Barmherzigkeit 
mir helfen, dass ich dieses Gold, d. h. diese Goldminen finde.“

In der Schilderung, welche Columbus von Hispaniola spater in 
seinem Briefe an Luis de Santangel machte, heisst es: „Die Insel ist 
ausserordentlich gross und fruchtbar. Es giebt in ihr viele Hafen, 
mit denen keiner, den ich im Christentum kenne, den Vergleich aus- 
halten kann, so gut und geraumig, dass es ein Wunder ist zu sehen. 
Das Land ist hoch, und es giebt viele erhabene Berge, mit denen 
die Insel Tenerife nicht verglichen werden kann. Sie sind alle sehr 
schon, von tausenderlei Gestalt, alle erreichbar und mit Baumen von 
tausend Arten bedeckt und von solcher Hóhe, dass sie den Himmel 
zu erreichen scheinen. — Man hat mir gesagt, dass diese Baume 
nie ihr Laub verlieren, und ich kann das wohl verstehen, denn ich 
bemerkte, dass sie noch so grtin und glanzend waren wie in Spa
nien im Monat Mai. Ein Teil war in Bliite, andere trugen Frucht, 
und noch andere verhielten sich wieder anders, je nach ihrer Natur.
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Die Nachtigal (wohl der Spottvogel, Orpheus polyglottus) sang gleich 
andern Vógeln von tausend verschiedenen Arten, und das im No- 
vember, dem Monat, in welchem ich selbst mich unter ihnen be- 
wegte. — Es giebt 6—8 Arten Palmen, wunderbar in ihrer verschie- 
denen Gestalt; aber das ist der Fali mit allen andern Baumen, 
Friichten und Krautern. Es giebt wunderbare Nadelwalder (pinares 
a maravilla) und sehr grosse Felder. Es giebt auch Honig und eine 
grosse Verschiedenheit von Vógeln und Friichten. Im Innern sind 
viele Erzgruben und eine unzahlige Bevólkerung. Hispaniola ist ein 
Wunder. (La Spaf ola es maranilla.) Seine Berge und Ebenen und 
Wiesen und Felder sind so schón und reich zum Pflanzen und Saen 
und zur Viehzucht und zur Griindung von Stadten und Dórfern. 
Die Hafen an der Kiiste und die Zahl und Grosse und Gesundheit 
der Fliisse, von denen die meisten Gold fiihren, iibertreffen alles, 
was derjenige glauben wiirde, der es nicht gesehen hat. Es ist eine 
grosse Verschiedenheit zwischen den Baumen, Friichten und Krautern 
dieser Insel und denjenigen von Juana. In dieser giebt es viele Ge- 
wiirze und ausgedehnte Goldminen und von andern Metallen1.

Im weiteren Verlauf seines Berichtes hebt der Admirał hervor, 
dass auch hier beide Geschlechter vollstandig oder fast ganz nackt 
einhergingen, weder Eisen, noch Stahl, noch Waffen hatten, sehr 
furchtsam waren, bald aber zutraulich wurden. Bereitwilligst gaben 
sie alles, was sie an Gold und sonst besassen, oft gegen gering- 
fiigige oder selbst wertlose Gegenstande, wie zerbrochene Glaser, 
Topfscherben, Riemenstiicke und dergleichen. Columbus verbot je- 
doch derartige betriigerische Geschafte. Sein Streben war, durch 
Gerechtigkeit und freundliches Wesen das Vertrauen der kindlich 
harmlosen Eingeborenen zu gewinnen und sie dadurch leichter dem 
Christentum und der spanischen Plerrschaft zuzufuhren.

Auffallend ist seine Leichtglaubigkeit. La Espariola hielt er fur 
umfangreicher ais Spanien. Er glaubt den Berichten von einer Insel, 
die nur von Amazonen bewohnt sei, von einer andern, wo die 
Menschen keinen Haarwuchs hatten, von einer Provinz, in welcher 
sie beschwanzt seien, und anderes mehr.

Nachdem der Admirał noch die kleine Insel Tortuga, die Schild- 
króteninsel, auf der Nordwestseite von Haiti entdeckt und naher

1 Der in diesem Berfcht gegebenen Stilprobe des Columbus liessen sich sehr 
viele, noch weit auffalligere anreihen, zum Beweise, dass derselbe nicht der mathe- 
matisch und logisch auf der Universitat Pisa geschulte Kopf war, fur den man ihn 
vielfach ausgegeben hat.
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Bemerkungen zu der Schriftprobe.

Umstehendes ist die Facsimile-Wiedergabe vom Anfang und 
Schluss eines Briefes des Christoph Columbus (abgedruckt in den 
uCartas de Indias«, Madrid 1877) an die Katholischen Kónige Fer- 
dinand von Aragonien und Isabella von Castilien. Der Brief handelt 
von der Insel Hispaniola, sowie von andern entdeckten oder noch zu 
entdeckenden Inseln. Die eigentiimliche Unterschrift kehrt auf allen 
Briefen des grossen Entdeckers wieder und hat verschiedene Deu- 
tungen erfahren. Namentlich gilt dies von den vier ersten Buch- 
staben. Wir geben diejenige wieder, welche uns am annehmbarsten 
scheint.

S.
S. A. S.
X. M. Y.
Xpo Ferens

(Servidor de Sus Altezas Sacras Jesus, Maria, Yosef Cristoforo Ferens). 
Wie in vielen seiner Schriften, so zeigt Columbus auch in seiner 
Unterschrift mit den symbolischen Zeichen seine Neigung zur Mystik. 
Mit Cristoforo weist er auf seinen Namensheiligen Christophorus hin.





U  r  t  e x t .
M uy alt os y  poderosos Sehor es:

Obedesciendo lo que vuestras altecas me mandaron, dire lo que me 
ccurre para la poblacion y  negociacion asy de la Ysla Espahola, como de 
las otras asy halladas como por hallar, sometiendome a me jo r  parescer.

Primeramente, para en lo de la Ysla Espahola, que vayan hasta 
en numer o de dos m ili vecinos, los que quisieren y r  porque la tierra 
este mas segura y  se paede mejor grangear e tratar, y  seruird para  
que se puedan rebobuer y  traten las yslas comarcanas. —

Yten, que en la dicha ysla  se hagan tres o cuatro pueblos en la 
dicka cibdad, a quien los maestros manifiesten todo lo que traen y  
muestren la f e  de lo que osderen cargado, para que se pueda ner e 
requerir sy los dichos nanios traen cosa alguna eneubierta e non mani- 

festada- a l tiempo del cargar.
Yten, que en presencia de la jiisticia de la dicka cibdad de Cadiz 

e de quien fuere para ello deputado por nuestras altezas, se, aya de 
abrir el ar ca en que se traxere el dicho oro, y  dar a cada uno lo 
suyo. —  Vuestras altecas me ayan por encomendado, y  que do rogando 
a Nuestro Sehor Dios por las nidas de nuestras altezas y  acrescenta- 
miento de muy mayores estados. —

U e b e r s e t z u n g .
Sehr hohe und machtige Herren:

Gehorchend dem, was Eure Hoheiten mir aufgetragen, werde ich 
sagen, was mir gut diinkt in Bezug auf die Bevólkerung und Bewirt- 
schaftung, sowohl der Insel Espahola, wie auch der andern bereits 
entdeckten, wie der noch zu entdeckenden Inseln, indem ich mich 
einer besseren Ansicht unterwerfe.

Erstlich, in Bezug auf die Insel Espahola, dass dahin gehen bis 
zur Zahl von zweitausend Biirgern, diejenigen, welche Lust haben 
hinzugehen, weil das Land sehr sicher ist und man es besser bebauen 
und dort handeln kann und es daźu dienen wird, dass man zuriick- 
kehren und mit den benachbarten Inseln verkehren kann. —

Ferner, dass auf der besagten Insel sich anlegen lassen drei oder 
vier Ortschaften. In der genannten Stadt, dem die Herren alles kund 
geben und die Urkunde zeigen tiber das, was sie geladen hatten, damit 
man sehen und untersuchen kann, ob die genannten Schiffe irgend 
etwas Verdecktes oder nicht zurZeit der Ladung Kundgegebenes haben.

Ferner, dass man in Gegenwart des Richters der genannten Stadt 
Cadiz und dessen, der durch Euere Hoheit dazu abgeordnet worden, 
die Kiste óffne, in der sich das besagte Gold befindet, und Jedem das 
seine gebe. — Euere Hoheiten wollen mir den Auftrag geben, und 
ich verbleibe, inde'm ich Gott fur das Leben Euerer Hoheiten und 
das Wachstum grósserer Staaten bitte. —
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untersucht hatte, scheiterte sein Schiff in der Weihnachtsnacht in 
der Nahe von Cap Haitien (Guarico), so dass er auf die Nina uber- 
siedełn musste. Die Pinta war nicht zur Verfiigung. Wahrend Colon 
an der Nordkiiste von Cuba vor Anker lag, hatte er von Indianern 
die Nachricht erhalten, dass auf einer Insel Babek oder Babeąue 
(Hispaniola) weiter ostwarts viel Gold zu finden sei. Dies und ein 
bereits bestehendes Zerwiirfnis hatten Martin Alonso Pinzon und 
seinen Bruder Francisco Martinez veranlasst, dem Wunsch und aus- 
driicklichen Befehl des Admirals entgegen, sich mit der Pinta zu 
entfernen und ihre eigenen Wege zu gehen, um mit Hiilfe einiger 
Indianer an Bord ihren Golddurst zu befriedigen. So entdeckten 
sie Haiti vor Columbus. Am 6. Januar, also schon nach dem Schiff- 
bruch der Santa Maria, stiessen sie wieder zu Columbus, der in 
seiner Lagę gute Miene zum bosen Spiel machen musste, ohne da- 
mit eine Aussóhnung zu bewirken. Vierzehn Tage spater entfernte 
sich Pinzon mit der Pinta von neuem, um die Nachricht von der 
grossen Entdeckung vor dem Admirał nach Spanien zu bringen’. 
Widrige Windę verschlugen ihn an die Kiiste von Galicien. Von 
hier gelangte M. A. Pinzon mit seinen Gefahrten noch vor Colon 
nach Palos. Auf sein Gesuch an die Kónige um Erlaubnis, an den 
Hof kommen und Bericht abstatten zu diirfen, erhielt er die Ant- 
wort, er habe im Gefolge des Admirals zu erscheinen. Dartiber tief 
gekrankt, starb er bald nachher, ohne an den Ehren teilzunehmen, 
welche Columbus bereitet wurden.

Columbus hatte auf der Nordwestseite von Hispaniola, dem Ge- 
biete des Hauptlings oder Kaziken Guacamari, mit dem er Freund- 
schaft schloss, einen guten Hafen gefunden. Er hielt denselben fur 
giinstig gelegen, sowohl um von ihm aus spater die Goldbergwerke 
im Innern zu bearbeiten, ais auch, um mit Catayo, dem Land des 
grossen Khans, einen gewinnreichen Handel anzukniipfen. Diesen 
Hafen nannte er mit Riicksicht auf den Weihnachtstag P u e r to  de 
la N a v id a d , Hafen der Geburt. Da er seine schiff briichigen Be- 
gleiter von der Santa Maria auf der Nina nicht alle unterbringen 
konnte, so errichtete er mit Zustimmung von Guacamari bei Navidad 
ein hólzernes Fort. Zur Besatzung meldeten sich freiwillig 40 Mann, 
die er unter den Befehl des Diego (Rodrigo) de Arana, eines Onkels 
der Beatriz, und zweier andern Offiziere stellte. Nach seiner An- 
sicht reichte diese Mannschaft vollkommen aus, um sich bis zu seiner

1 Das ist die gewóhnliche Auffassung, wie man sie bisher nach Columbus’ An- 
gaben hatte, wiewohl letztere nicht tiberall glaubwiirdig sind.
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Riickkehr aus Spanien zu halten, selbst wenn die wehrłose Bevólke- 
rung ihren friedlichen Charakter ablegen sollte. Ueberdies hatte ihm 
der Kazike vor und nach dem Schiffbruch so viele Beweise seiner 
freundschaftlichen Gesinnung gegeben, dass er dessen wohlwollendem 
Verhalten auch nach seiner Abreise vertrauen durfte.

Nachdem er dem Kommandanten Arana noch die nótigen Ver- 
haltungsmassregeln gegeben hatte, darunter insbesondere die, bis zu 
seiner Riickkehr aus Spanien so viel Gold anzusammeln ais móglich, 
und dasselbe zur grósseren Sicherheit zu vergraben, verabschiedete 
er sich am 4. Januar 1493, um in der Nina die Heimreise anzutreten. 
Zunachst segelte er an der Nordseite von Haiti bis Cap Samana hin. 
Hierauf unternahm er ein vergebliches Suchen nach der Amazonen- 
insel Matenino, von der er gehórt hatte, und schlug dann den Weg 
nach den Canaren ein. Wahrend der ersten vierzehn Tage beglei- 
tete ihn Pinzon mit der Pinta, welche am 6. Januar wieder zu ihm 
gestossen war, dann aber sich von neuem von der Nina trennte. 
Das stiirmische Wetter, welches die Fahrt erschwerte, brachte beiden 
Caravellen grosse Gefahren, namentlich auch deshalb, weil sie nicht 
genug Ballast eingenommen hatten; insbesondere war dies bei der 
Nina der Fali, welche ausserdem so viel Wasser zog, dass man nur 
mit grosser Miihe dasselbe immer wieder entfernen konnte. Ermiidet 
von den vielen langen Nachtwachen und grossen Sorgen und An- 
strengungen, wurde selbst der Admirał von Kleinmut und Todes- 
bangen befallen. Er dachte an seine beiden Sóhne in Córdoba, 
sowie daran, dass beim Untergang der Nina alles verloren sei und 
niemand von seinen grossen Entdeckungen etwas erfahren werde. 
Deshalb schrieb er einen Bericht iiber dieselbe auf Pergamentpapier, 
hiillte ihn sorgfaltig in anderes, das er mit Wachs uberzog, ein und 
legte das Paket in ein leeres Fass, welches er den Wellen iibergab, 
in der Hoffnung, dass sie es an Europas Gestade tragen móchten.

Die grosse Gefahr, in der man tagelang schwebte, war jeder- 
mann an Bord klar; jeder that sein besonderes Geliibde, und ausser
dem beschloss man, im Falle der Rettung und gliicklichen Landung 
sofort im Biissergewande, d. h. nur mit einem Hemde bekleidet, 
eine feierliche Prozession nach der nachsten Kirche oder Kapelle zu 
veranstalten.

Statt nach den Canaren gelangte die Nina unter heftigen Stiir- 
men nach den Azoren. Man landete am 15. Februar auf Santa 
Maria, am 28. Februar auf San Miguel und fand an beiden Orten 
die portugiesischen Behórden sehr unfreundlich, ja sogar feindlich 
gesinnt. Unter mancherlei weiteren Misshelligkeiten erreichte die



Nina am 4. Marz 1493 mit zerrissenen Segeln und andern Schaden 
die portugiesische Stadt C a sc a e s  an der Miindung des Tejo. Von 
hier sandte der Admirał einen Brief an den Kónig von Portugal, 
worauf ihn dieser zu sich nach Valparaiso bei Santarem (in Lissa- 
bon herrschte die Pest) einlud. Columbus wurde mit grosser Zu- 
vorkommenheit behandelt; doch lehnte er das Anerbieten einer 
móglichst beąuemen Landreise nach Spanien ab und kehrte zu sei- 
nem Schiff zuriick.

Man kennt die Beweggriinde nicht, welche ihn zu jenem un- 
klugen Brief und Besuch gefiihrt haben. Wohl war Kónig Johann II 
Schwiegersohn der spanischen Herrscher, aber dieses Verwandtschafts- 
verhaltnis der Hófe hatte die Sympathien der beiden Nachbarvólker 
fur einander nicht vermehrt. Auch hatte das feindselige Verhalten 
der portugiesischen Behórden auf den Azoren dem Admirał dies ge- 
niigend bezeugen kónnen.

Der Aufenthalt in Portugal verzógerte die Riickkehr nach Spa
nien, wonach sich die Gefahrten des Admirals sehnten, und verletzte 
den spanischen Nationałstolz, w.enn dies auch zunachst nicht zu- 
tage trat.

Am 13. Marz verliess Columbus mit seinen Begleitern auf der 
Nifa Cascaes unter giinstigem Windę und lief zwei Tage spater um 
die Mittagszeit mit der riickkehrenden Fiut iiber die Barre bei Saltes 
in das Aestuarium des Rio Tinto ein, wo er vor Palos Anker warf. 
Das war Freitag den 15. Marz. An einem Freitag war er auch ab- 
gesegelt, und wiederum an einem Freitag hatte er die Neue Welt 
entdeckt.

Columbus hielt sie bis an sein Lebensende fur einen Teil Ost- 
asiens und Indiens, und da er sie auf westlicher Fahrt aufgefunden 
hatte, so nannte man sie nach seinem Vorgang „ I n d i e n “, spater 
„ W estin d ien “. Uebereinstimmend mit dieser Auffassung und seinem 
Vertrag fiihrte er von nun an gewóhnlich den Titel „Don Cristóbal 
Colon, Virey y Almirante de las Indias“ (Christoph Columbus, Vize- 
kónig und Admirał Indiens).

Gleich nach seiner Ankunft in Palos sandte der Admirał einen 
Boten mit einem Briefe an seinen Gónner, den Schatzmeister der 
Krone von Aragonien, Fuis de Santangel, ab, worin er diesen bat, 
den beigefiigten ausfiihrlichen Bericht iiber seine Reise und Ent- 
deckungen den Kónigen Ferdinand und Isabella, welche damals in 
Barcelona residierten, zu iiberreichen. Er selbst begab sich 14 Tage 
darauf auf dem Landwege ebenfalls dorthin. Ueberall, wo er er- 
schien, wurde er mit grossen Ehren empfangen. Sein Einzug in
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Andalusiens Metropole Sevilla glich einem Triumphzuge, und der 
Empfang, welchen ihm der Hof in Barcelona bereitete, stand dem- 
selben an Pomp- und Prachtentfaltung nicht nach.

Die Kónige bestatigten Columbus alle ihm durch Vertrag zuge- 
sicherten Rechte und Titel und liessen es an neuen Gnadenbeweisen 
nicht fehlen. - In einer darauf beziiglichen Verordnung heisst es: 
„weil wir wollen, dass der Admirał Indiens geehrt und geachtet 
werde, wie es sich gebuhrt, nach dem Rang, den wir ihm verliehen 
haben.“

Zu den besonderen Auszeichnungen gehórte:
1. Der Titel D on , damals nur auf Adelige angewandt, wurde 

nicht bloss ihm und seinen Nachkommen, sondern auch seinen Bru
dem zuerkannt. Columbus war darauf nicht wenig stolz.

2 . Das Recht, an der Seite des Kónigs reiten zu diirfen.
3. An der Kóniglichen Tafel gleich den andern Granden des 

Reichs bedient,
4. bei Staatsangelegenheiten in derselben Weise begrtisst zu 

werden.
5. Das ihm durch Patent vom 20. Mai 1493 verliehene Wappen. 

Es besteht aus vier Feldern und tragt in den beiden oberen die 
Embleme von Castilien und Leon, namlich rechts ein goldenes 
Schloss (Castillo) auf rotem, links einen purpurnen Lówen (Leon) 
auf Weissem Grunde. Von den beiden unteren Feldern zeigt das- 
jenige rechter Hand eine Anzahl vergoldeter Inseln in Meereswogen, 
das andere sollte das Wappenschild seiner Familie enthalten. Da es 
aber ein solches nicht gab, so wurden dafiir funf goldene Anker auf 
blauem Grunde gesetzt.

Hierzu kam dann der bekannte Wahlspruch:
„Por Castilla e por Leon 
Nuevo mundo halló Colon?4 
(Fur Castilien und fur Leon 
Fand eine neue Welt Colon.)

oder wie eine andere Form lautet:
„A Castilla e a Leon 
Nuevo mundo dió Colon.44 
(An Castilien und an Leon 
Gab eine neue Welt Colon.)

Man hat aus Wappen und Devise des Entdeckers der Neuen
Welt mit Recht gesohlossen, dass sich fur sein Unternehmen nur 
die Kónigin Isabella und nicht auch ihr Gemahl Ferdinand inter- 
essierte, und eine Bestatigung dieser Ansicht auch darin gefunden,
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dass alle Unterstiitzungen, welche Columbus vor und zu seiner ersten 
Reise gewahrt wurden, aus der Kasse der Krone von Castilien und 
Leon kamen.

Seinen Berichten hórte Hoch und Niedrig mit Staunen und leb- 
haftem Interesse zu. Besser ais mit der Feder, verstand er es, mit 
dem Munde seiner Begeisterung fur die entdeckten Lander Ausdruck 
zu geben, die Schónheiten und Ueppigkeit der Natur, ihren Reich- 
tum an mancherlei wertvollen Erzeugnissen, ihre eigenartigen Be- 
wohner und endlich auch die gefahrvolle Riickfahrt auf der durch 
Stiirme entfesselten See zu schildern. Bei dieser Schilderung unter- 
liess er es nicht, durch Uebertreibung der Reichtiimer, zumal an 
Gold, die Habsucht anzustacheln und anderseits das ganze Unter- 
nehmen und weitere Expeditionen ais gottgefallige Werke darzustellen, 
zu denen Gott die Katholischen Kónige ebenso berufen habe, wie 
zur Austreibung der Mauren und Juden.

Auch versaumte Columbus nichts, was das Gefallen der Spanier 
an pomphaften Aufziigen befriedigen konnte. Dabei spielten natiir- 
lich die sechs mitgebrachten Eingeborenen, Papageien und mancherlei 
andere Produkte Westindiens eine hervorragende Rolle.

Die Teilung der Erde durch Papst Alexander VI.

Die Nachricht von der grossen Entdeckung verbreitete sich rasch 
und spornte die seefahrenden Nationen Westeuropas, vor allem aber 
die Spanier selbst zu weiteren Unternehmungen machtig an. Bei 
den portugiesischen Nachbarn rief sie aber ausserdem neben Eifer- 
sucht auch die Befiirchtung hervor, es mochten dadurch ihre eigenen 
Errungenschaften und Bestrebungen langs der Westkiiste Afrikas in 
Gefahr kommen oder vereitelt werden; denn noch waren die Vor- 
stellungen von der Tragweite der spanischen Entdeckungen und der 
Lagę des neuen Landes bei Columbus selbst und vielmehr bei seinen 
Zeitgenossen sehr unklar und verworren. Auch hat Columbus den 
Interessenten keine Kartę geliefert, noch Positionsbestimmungen ge- 
geben, mit dereń Hiilfe sie sich hatten besser orientieren kónnen.

Durch papstliche Bullen aus den Jahren 1452, 54 und 55 war 
Portugal das alleinige Recht der Erschliessung Westafrikas und der 
Herrschaft dariiber zuerkannt worden. In gleicher Weise, wie da- 
mals dieses, so beeilte sich nun Spanien nach der Riickkehr seines 
Admirals, sich mit den von diesem entdeckten Landem vom Papste 
belehnen zu lassen. Alexander VI (Borgia), selbst Spanier, ging 
bereitwilligst auf die Wtinsche ein und erkannte schon am 3. Mai 1493

R e in ,  Gesammelte Abhandlungen. e
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Isabella und Ferdinand ais rechtmassige Herren des neuen Landes 
an. Um aber Feindseligkeiten zwischen den beiden Nachbarn zu 
verhtiten und Portugal nicht zu verletzen, erliess er schon am fol- 
genden Tage (4. Mai 1493) e'ne Bulle zur Abgrenzung der Interessen- 
spharen (wie man jetzt sagen wiirde) beider Lander.

D ie  p a p s t l i c h e  D e m a rk a t io n s l in ie  (auch Deliminations- 
linie oder Linie der Repartition genannt), ein Meridian von Pol zu 
Pol, sollte hiernach 100 leguas gegen Westen und Siiden von den 
Azoren und Capverden beginnen1. Das ist der wichtigste und zu- 
gleich der unklarste Satz in jenem sonderbaren Erlass aus damaliger 
papstlicher Machtvollkommenheit, durch welchen die Erde wie ein 
Apfel geteilt und Portugal alle heidnischen Lander der Osthalfte, 
Spanien die der Westhalfte zugewiesen wurden und keine Macht der 
andern ins Gehege kommen sollte.

Der Ausdruck „hundert leguas gegen Westen und Siiden“ be- 
zieht sich auf die mittelalterlichen Segelanweisungen. Er bedeutet, 
dass man so weit gen Siidwesten segeln sollte, bis nach beiden 
Richtungen 100 leguas gutgemacht, d. h. bis das Schiff einen Punkt 
erreicht hatte, der sowohl 100 leguas sudlich, ais auch 100 leguas 
westlich vom Ausgangsorte liege. Ware nun fur letzteren ein be- 
stimmter Hafen gesetzt worden, so hatte man sich mit der Angabe 
leicht zurecht finden kónnen. Statt dessen lasst aber die Bulle zwi
schen zwei Inselgruppen die Wahl, zwischen Inseln, dereń Lagę nach 
Lange und Breite sehr verschieden ist. Sie erscheint dadurch un- 
begreiflich confus und ganz unbrauchbar.

Hierzu kam, dass Portugal durch diese papstliche Verfiigung 
sich Spanien gegeniiber in hohem Grade benachteiligt glaubte. Es 
regte deshalb Verhandlungen mit seinem Nachbar an, die am 7. Juni 
1494 zum Vertrag von T o r d e s i l l a s 1 2 fiihrten, durch welchen beide 
Interessenten die papstlichen Bestimmungen dahin abanderten, dass 
die Capverden (San Antonio, die westlichste derselben) zum Ausgang 
der Zahlung genommen und die Demarkationslinie nicht 100, sondern 
370 leguas von hier gezogen werden sollte. Diese neue Weltver- 
teilung zwischen Portugal und Spanien erhielt am 25. Januar 1506 
die papstliche Bestatigung.

1 „Quae linea distet a qualibet insularum, quae vulgariter nuncupantur de los 
Azores et Cabo Verde, centuni leucis versus occidentem et meridiem,“ heisst es in 
jener Bulle.

2 T o r d e s i l l a s ,  eine kleine Bezirkshanptstadt der spanischen Provinz Valla- 
dolid, liegt am rechten Ufer des Duero.
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Da eine Legua oder spanische Meile damals 5914 m betrug und 
die capverdische Insel San Antonio unter 20° 34' westlich von Green- 
wich liegt, so berechnet sich hiernach die Lagę der neuen Teilungs- 
linie auf 46° W. Gr. Dieser Meridian teilt Grónland in zwei nahezu 
gleiche Teile; er trifft Brasilien von N her zwischen den Mundun- 
gen des Rio Para und Gurupi und verlasst es in der Nahe von Santos 
wieder. Demnach weist er den von Hojeda 1499, von Vincente 
Yarez Pinzon im Januar und von Cabral im Marz 1500 entdeckten 
ostlichen Teil Brasiliens Portugal zu.

Auf der Osthemisphare fallt die Demarkationslinie mit 134° O. Gr. 
zusammen, halbiert Australien, geht durch Neu-Guinea, weist den 
ganzen Malayischen Archipel mit Einschluss der Philippinen in das 
Bereich der portugiesischen Rechte und Interessen und beriihrt erst 
in Japan asiatisches Gebiet.

Allein diese Sachlage wurde im 16. Jahrhundert von keiner 
Seite richtig erkannt.

Neue Schwierigkeiten bot die Langenbestimmung, denn es gab 
damals weder Chronometer, noch Telegraphen, mit dereń Hulfe man 
sie leicht hatte bewerkstelligen kónnen. Die astronomischen Berech- 
nungen erfordern aber trotz verbesserter Instrumente auch jetzt noch 
viel Miihe und Sorgfalt. Fur die Breitenbestimmung hatte man 
gegen Ausgang des 15. Jahrhunderts neben dem Astrolab auch den 
Quadrant, welchen spater der Spiegel-Sextant verdrangte. So ist 
denn der Ausspruch Fernando Colon’s , den Navarrete anfiihrt, 
durchaus begriindet, namlich dass „die Grade von Norden nach 
Siiden zu messen leicht sei, von Osten nach Westen dagegen schwer'.“ 
Die damaligen Hiilfsmittel zur Langenbestimmung waren durchaus 
unzureichend und blieben es, bis das Chronometer erfunden wurde 
(1713). So erklaren sich die falschen Langenangaben auf allen 
Karten des 16. und 17. Jahrhunderts.

Zur Zeit der grossen Entdeckungen verlegte man die bstliche 
Demarkationslinie (134° O. Gr.) in das Delta des Ganges und Brama- 
putra. Auf diesem Irrtum und dem Vertrag von Tordesillas beruhen 
mehrere Beschliisse und Ereignisse von grosser Bedeutung. Ais 
solche mógen hier nur das Abkommen Portugals mit Spanien wegen 
der Molukken und die erste Weltumsegelung eine kurze Erwahnung 
finden.

Wahrend der Belagerung von Malacca durch den beriihmten

1 „Medir los grados de setentrion en austro es facil, de oriente en occidente 
difficil." Navarrete, Colleccion. Band N. S. 336.

5!
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Albuquerque (1511) erfuhr der portugiesische Kapitan Ferdinand 
Magellan (Fernao de Magelhaens) von einem gewissen Serrano, dass 
die Maluco (Molukken) nicht im portugiesischen, sondern im spa- 
nischen Interessengebiet lagen. Ais er nun von seinem Konig nach 
der Einnahme jener Stadt keine seinen Verdiensten entsprechende 
Belohnung erhielt, beschloss er, sich zu rachen, und ging (vom 
Teufel getrieben, wie sein Landsmann, der GeschichtsschreiberBarros, 
sich ausdriickt) nach Sevilla, wo er vor dem Indischen Amte, sowie 
in einer Eingabe an Karl V, der in Valladolid residierte, seinen Plan 
entwickelte, auf westlicher Fahrt und ohne die portugiesische Erd- 
halfte zu beriihren, nach den Molukken zu kommen, die von rechts- 
wegen zu Spanien gehórten. Die Gewiirze der Molukken waren aber 
damals ein vielbegehrter Artikel. Magellan wusste den spanischen 
Konig von der Rechtmassigkeit und Ausfiihrbarkeit seines Planes zu 
uberzeugen, erhielt fiinf Schiffe und machte jene denkwiirdige Fahrt, 
die erste Weltumsegelung, auf welcher er die Philippinen entdeckte 
und fiir Spanien in Besitz nahm, und seine spanischen Begleiter auch 
die Molukken besuchten. Das gab neue Unzufriedenheit in Portugal 
und fiihrte zu Verhandlungen, welche 1525 abwechselnd in Badajoz 
und Elvas stattfanden, die aber zu keinem Ergebnis fiihrten, weil 
beide Teile die Gewiirzinseln (Islas de la Especeria) beanspruchten 
und die Bevollmachtigten sich iiber die Lagę der Demarkationslinie 
nicht einigen konnten. Das grosse Geldbedurfnis Karls V machte 
Spanien jedoch allmahlich nachgiebiger; es kam zu neuen Verhand- 
lungen und zum Vertrag von Zaragoza (1529), durch welchen Spanien 
dem bethdrten Portugal gegen eine Summę von 350000 Dukaten 
die Molukken verpfandete, auf welche es keinerlei berechtigten An- 
spruch hatte, und dabei ist es geblieben.



ZW EITE REISE
DES COLUMBUS NACH DEM W ESTEN.

Abfahrt von Cddiz, den 25. September 1493.
Riickkehr nach Cadiz, den II. Juni 1496.

Obgleich der lange Krieg mit dem maurischen Kónigreich Gra
nada die Staatskassen erschópft hatte, wurde doch alsbald eine neue 
Expedition, und zwar in grossem Massstabe, nach der neu entdeckten 
Welt beschlossen und ihre Ausriistung sofort energisch betrieben. 
Eine Anleihe der Krone von Castilien beim Herzog von Medina- 
Sidonia im Betrage von 5 Millionen Maravedis (ca. 128500 Mark) 
und das von den vertriebenen Juden zuriickgelassene Eigentum 
lieferten die nótigen Mittel dazu. Cadiz sollte der Ausgangspunkt 
des grossen Unternehmens werden, das in verschiedenen andalusischen 
Hafen vorbereitet wurde. Am 28. Mai verliess der Admirał Barce
lona, um die Oberleitung zu iibernehmen. Mit der stattlichen Flotte 
von 17 Fahrzeugen, gross und klein, die im Hafen von Cadiz zu- 
sammengekommen waren, ging er am 25. September 1493 in See. 
Ein genuesisches Geschwader, welches auf der Riickfahrt von London 
nach der ligurischen Kiiste begriffen und gerade anwesend war, ge- 
leitete sie eine kleine Strecke.

Bevor wir nun der Spur dieser spanischen Flotte weiter folgen, 
wollen wir zunachst einen Blick auf die Gesellschaft werfen, in der 
sich der beriihmte Genuese diesmal befand. Erwahnenswert, wegen 
der guten Dienste, die sie ais Dolmetscher leisteten, sind vor allen 
Dingen die beiden Indianer, die einzigen iiberlebenden von den sieben, 
welche Columbus von Hispaniola nach Spanien mitgenommen hatte. 
Von seinen sonstigen friiheren Begleitern hatte sich allem Anscheine 
nach nur einer bereit gefunden, auch diese Reise mitzumachen,
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namlich Juan  de la C o sa , der Eigenttimer der gescheiterten Santa 
Maria. Derselbe ubernahm diesmal das Amt eines Kartographen 
(maestro de hacer cartas)1. Ferner finden wir ausser den Mann- 
schaften zur Bedienung der Schiffe und einer Abteilung Landtruppen 
unter dem Befehl des F ra n c isc o  de P e n a lo s a , — dem Onkel 
des bekannten Geschichtsschreibers und Bischofs von Chiapas, L as 
C asas  —, noch 200 andere Personen, Hof- und Edelleute, sowie 
eine Menge Abenteurer, welche die Schilderungen des Admirals von 
der Schónheit der entdeckten Lander und ihrer grossen Reichtiimer 
angelockt, und denen Einflusse verschiedener Art die Erlaubnis zur 
Teilnahme erwirkt hatten.

Aus der vornehmeren Reisegesellschaft sind namentlich folgende 
Personen wegen der Rolle, welche sie bald oder spater in der Neuen 
Welt spielten, besonders bemerkenswert:

1. D iego  C olon (Giacomo Colombo), der jiingste Bruder des 
grossen Entdeckers, den die Nachricht von der That seines Ver- 
wandten von Genua nach Spanien gefuhrt hatte.

2. A n to n io  de H o je d a  (Ojeda), geboren 1470 in Cuenca. Er 
wurde am Hofe des Herzogs von Medinaceli erzogen, hatte zum 
Onkel und Pathen einen der ersten Inquisitoren und durch diesen 
viel Einfluss bei den Katholischen Kónigen. So erhielt er, wiewohl 
erst 23 Jahre alt, das Kommando einer Caravelle. Grosse Energie 
und Grausamkeit zeichneten ihn spater unter den Conąuistadoren 
aus, und es ist wohl mit Riicksicht auf letztere Eigenschaft, dass 
Las Casas in seiner Geschichte bemerkte: „Wenn er nie geboren 
worden ware, wurde die Welt nichts verloren haben.“ 1 2 Columbus 
riihmte ihn in seinem ersten Berichte ais einen diskreten und sich 
anstrengenden, tiichtigen jungen Mann, fand aber spater in ihm einen 
seiner gefahrlichsten Widersacher.

3. A lv a ro  de A c o s ta ,  Kapitan eines Schiffes.
4. Ju a n  P o n c e  de L e o n , welcher 1512 Florida entdeckte.
5. D ie g o  V e la s q u e z , der spatere Gouverneur von Cuba, 

zur Zeit, ais Cortez von dort aus den Zug nach Mexiko unternahm.
6. J u a n  de  E s q u iv e l ,  spater Gouverneur von Jamaica.

1 Von semen Leistungen auf diesem Gebiete und dem Stand der Kartographie 
am Ende des 15. Jahrhunderts hat er uns in seiner Erdkarte vom Jahre 1500 eine 
Probe hinterlassen, von der Jomard Tafel XVI seiner „Monuments de la Geographie“ 
ein Facsimile gebracht hat?

2 „Un mancebo que aunque no oviera nascido, no perdiera el mundo nada.’1 
(Las Casas, Historia.)
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7. P e d ro  M a rg a r i tę ,  ein bei Hofe sehr einflussreicher Edel- 
mann und Beamter aus Aragonien, der nach Veriibung mancher 
Schandthat unter den Indianern sich ais einer der erbittertsten und 
gefahrlichsten Feinde des Columbus entpuppte. Gleich Hojeda und 
andern vom Hofe der Expedition beigegebenen Beamten wird auch 
er nach Ankunft in Hispaniola von Columbus seiner guten Dienste 
wegen in einem Schreiben an die Katholischen Kónige gelobt und 
empfohlen.

8. F ray  B ern a l B u il (Pater Bernardo Boi'1), ein gelehrter 
Monch der Benediktiner-Abtei zu Montserrate in Catalonien, begleitete 
die Expedition ais Priester, las die erste Messe in der Neuen Welt, 
spielte eine wichtige, aber wenig beneidenswerte Rolle unter den 
Gegnern des Admirals.

9. Dr. C h a n c a  aus Sevilla, wurde der Expedition ais Arzt und 
Schreiber beigegeben. Demselben verdankt man einen ausfiihrlichen 
Bericht an die Stadt Sevilla iiber das, was er ais Augenzeuge mit- 
machte.

10. A n to n io  de T o r re s ,  Schiffskapitan und Vertrauter des 
Admirals.

11. F r a y  A n to n io  de M a rc h e n a , Astrolog der Expedition, 
nicht zu verwechseln mit dem Prior der Rabida, welchem man, wie 
jetzt anerkannt wird, irrtumlich den Beinamen de Marchena ge- 
geben hat. —

Auch diesmal schlug Columbus zunachst den Kurs nach den 
Canarischen Inseln ein und lief am sechsten Tage nach der Abfahrt 
von Cadiz die Insel Gran Canaria an, um eins der Schiffe, die 
Capitana, welches viel Wasser zog, auszubessern. Dann ging es 
weiter nach Gomera, wo frisches Wasser eingenommen und die 
sonstigen Vorrate erganzt wurden. Der eingetretenen Windstille 
wegen lief man auch noch Ferro an und verliess diese Insel erst 
am 13. Oktober. Von nun ab schwellte ein herrlicher, erfrischender 
Passatwind wahrend der ganzen Ueberfahrt, die etwa 12° weiter 
siidlich gemacht wurde, ais das erstemal, die Segel. Da aber die 
Capitana trotzdem langsam vorankam, so erreichte man doch erst 
nach 20 Tagen Westindien, und zwar die Kleinen Antillen zwischen 
dem 15. und 16. Parallel.

Es war am 3. November, am ersten Sonntag nach Allerheiligen, 
ais der Steuermann der Capitana ausrief: „Die Belohnung! ich sehe 
Land!“ (jAlbricias que tenemos tierra!) Die freudige Nachricht 
machte bald die Rundę und rief grosses Frohlocken hervor. Es 
war eine kleine, niedrige Insel, welche mit lieblichem Griin iiber der
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Meeresflache erschien, und den Namen La D eseada, „die Ersehnte“ 
(jetzt la Desirade), erhielt. Bald tauchten weitere, gróssere Eilande 
vor den Blicken auf, so gen Siidwesten die niedrige M aria  G a la n te , 
benannt nach dem Flaggschiff des Admirals, und das gebirgige 
D o m in  i ca , die Sonntagsinsel, welche majestatisch sich erhob und 
mit ihrem herrlichen Grim vom Meeresspiegel bis zu dem hóchsten 
Gipfel einen grossartigen Eindruck machte. Ihr wandte sich Columbus 
zunachst zu. Nachdem er aber eine Meile ihr entlang gesegelt und 
vergeblich nach einem geeigneten Hafen fur seine Flotte gesucht 
hatte, tiberliess er die weitere Untersuchung ihrer Kiiste einem der 
Schiffe und steuerte mit den iibrigen gegen Marigalante, wo er mit 
einer grossen Zahl Begleiter landete, das kbnigliche Banner entfaltete 
und die Insel ais spanischen Besitz erklarte. Derselbe wurde nicht 
bestritten ; denn Marigalante war menschenleer und ganz mit tropischem 
Urwald bedeckt, dessen Ueppigkeit und Mannigfaltigkeit an seltsamen 
Pflanzenformen, Bltiten und Friichten die Ankómmlinge aufs hóchste 
iiberraschte. Die lorbeerartigen Blatter einer Baumart rochen wie 
Gewiirznelken; die Fruchte einer andern, welche man unvorsichtiger- 
weise versuchen wollte, riefen bei Beriihrung mit der Zunge ein 
Schwellen derselben, sowie des ganzen Gesichts und grosse Schmerzen 
hervor. Es war der von da an so gefiirchtete Manzanillo (Hippomane 
Manzanillo L., Fam. Euphorbiaceae), dessen Bekanntschaft man ge- 
macht hatte. Da die Nacht hereinbrach, so kehrte die' Gesellschaft 
nach zweistiindigem Aufenthalt auf Marigalante auf ihre Schiffe zuriick.

Am nachsten Morgen, dem 4. November, wandte sich der Ad
mirał zu der nordwestlich gelegenen, grossen Insel, welche den 
Namen G u a d a lu p e  erhielt, womit Columbus ein Versprechen lóste,. 
das er den Hieronymiten des beriihmten Klosters der Stadt Guadalupe 
in Estremadura gegeben hatte.

Erst nach langerem Suchen fand man einen passenden Hafen 
zum Einlaufen. Da es schon spat war, wurde die Landung auf den 
folgenden Tag verschoben. Die Insel war bewohnt. Der Admirał 
trat in ein Haus, dessen Insassen geflohen waren. Er fand gezahmte 
Papageien, rohe und versponnene Baumwolle, sowie gute baumwol- 
lene Gewebe, verschiedene Gerate und abgenagte Menschenknochen. 
Daraus schloss er, dass hier Kannibalen, die C a ra ib e n  (Caribes), 
wohnten, von denen er auf der ersten Reise gehórt hatte, und dieser 
Schluss wurde durch andere Wahrnehmungen bestatigt. So fand 
man in einem Hause .den Hals eines Mannes, welcher eben in einem 
Gefass gekocht wurde und, wie man spater erfuhr, von einem Frem- 
den herriihrte. Auch lernte man bald neben den Herren der Insel



Sklaven kennen, welche von Puerto Rico geraubt waren, sich zu- 
traulicli naherten und iiber grausame Behandlung beklagten, wahrend 
die Caraiben flohen und nur mit Gewalt herbeigebracht werden 
konnten. Ihre Frauen unterschieden sich von den nackten Sklavinnen 
durch zwei baumwollene Bander oder Seile, die sie dicht anliegend 
an jedem Bein trugen, eins unter dem Knie, das andere unterhalb 
des Knóchels.

Die Abfahrt von Guadalupe (bei den Eingeborenen Turuqueira 
genannt) wurde dadurch verzógert, dass ein Kapitan (A. de Hojeda) 
mit sechs Mann in das Innere der Insel gedrungen war und im Ur- 
wald die Orientierung verloren hatte, so dass sie erst nach vier Tagen 
unsaglicher Anstrengungen und Entbehrungen zur Kiiste und ihr 
entlang zu den Schiffen zuriickgelangten.

Die Flotte verliess Guadalupe Sonntag den 10. November und 
entdeckte nun der Reihe nach M o n ts e r ra te  am 11., S a n ta  M arta  
la R e d o n d e la  am 12., S an ta  M aria  la A n tig u a , benannt nach 
einer Kirche in Sevilla, am 13. November, dann am 14. die Insel 
San M artin , auf welcher gelandet wurde. Auch hier waren die 
meisten Bewohner geflohen. Man nahm 5—6 Frauen gefangen, welche 
meist Sklavinnen waren, wie die, welche man von Guadalupe her an 
Bord hatte. Ais die Schaluppe mit ihrer Beute zuriickkehrte, be- 
merkte sie ein Boot, worin sich vier Manner, zwei Frauen und ein 
Kind befanden, welche so erstaunt waren, dass sie nicht von der 
Stelle kamen. Man ruderte auf sie zu, bis ein Entweichen nicht 
mehr móglich war. Darauf setzten sich die Insassen zur Wehre und 
verwundeten zwei der Spanier mit ihren Pfeilen, und ais man dann 
ihr Boot umwarf, retteten sie sich durch Schwimmen, bis auf einen, 
der durch einen Lanzenstich tótlich verwundet worden war und als- 
bald starb. Die Caraiben, welche man sah oder ergriff, unterschieden 
sich von ihren fremden Gefangenen dadurch, dass sie ihr Haar lang 
trugen und ihre Augen und Augenbrauen mit einer schwarzen Farbę 
beschmiert hatten; Bartwuchs fehlte ihnen ebenso, wie ihren Sklaven.

Nach sechsstiindigem Aufenthalt wurde das wohlangebaute San 
Martin verlassen und, weiter westlich steuernd, die Insel Santa Cruz 
beriihrt und hier geankert. Am nachsten Tage entdeckte die Ex- 
pedition die ubrigen Virgines (Virgin-Inseln) und am 16. November 
die Insel P uerto  R ic o , welche Columbus St. Johannes der Taufer 
(San Juan Batista), die Eingeborenen aber B u re n ą u e n  nannten. 
Ihre Bewohner verstanden nichts von Schiffahrt und besassen keine 
Boote, gebrauchten gleich den Caraiben Pfeile und Bogen, wurden 
aber trotzdem von diesen Eindringlingen aus dem Siidosten zeitweise
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iiberfallen und in die Gefangenschaft gefuhrt. Aus Furcht vor den 
Caraiben waren sie iiberall geflohen, wohin die Spanier kamen. Man 
fand Puerto Rico sehr fruchtbar und so prachtig, dass Chanca in seinem 
Bericht hervorhebt, sie iibertreffe alle iibrigen Inseln an Schónheit. 
Dennoch verweilten die Spanier nur zwei Tage daselbst, weil der 
Admirał nach der in La Navidad zurtickgelassenen Mannschaft eilte. 
So lichteten sie mit Tagesgrauen am 18. November die Anker und 
steuerten weiter gen Westen. Noch vor Sonnenuntergang kam das 
dstliche Hispaniola in Sicht. Das Land war hier flach, so dass 
Columbus erst im Zweifel war, ob es ein Teil der ihm bekannten 
Insel sei. Es war die Provinz Haiti, wie Dr. Chanca in seinem Be
richt an den Magistrat von Sevilla sagt, wo die Spanier zuerst an’s 
Land gingen. Ausserdem erwahnt derselbe auch der Provinzen 
Z a m an a  und B o h io , welche auf jene folgen. Die Flottille segelte 
von Osten her der Nordseite von Hispaniola entlang und kam zum 
Hafen von M o n te  C r is t i ,  wo sie zwei Tage vor Anker blieb, da, 
wo der Yaquefluss der Bucht vortreffliches Wasser zufuhrt. Ais die 
Spanier dort landeten, um ihre Beobachtungen zu machen, fanden 
sie am Ufer zwei Leichname, den einen mit einem Seil um den 
Hals und den andern mit einem solchen um einen Fuss. Am folgen- 
den Tage erblickten sie zwei weitere Leichname, wobei es auffiel, 
dass der eine einen starken Bartwuchs aufwies, wahrend Bartę bei 
den Eingeborenen fehlen. Der Berichterstatter fiigt hinzu, dass viele 
dies ais einen sehr verdachtigen Umstand ansahen. Der Hafen be- 
fand sich 12 spanische Meilen von dem Platze, wo die Spanier unter 
dem Schutze von Guacamari, dem Kónig jenes Gebietes, zuriick- 
geblieben waren. Zwei Tage spater segelte Columbus dorthin ab 
und ankerte abends am Eingang zum Hafen von La Navidad, um 
am andern Morgen, den 28. November, einzulaufen. Er liess zwei 
Kanonen abfeuern, um Diego de Arana und seiner Mannschaft seine 
Ankunft anzuzeigen, wartete aber vergeblich auf eine Erwiderung, 
obgleich er der Besatzung Kanonen zuriickgelassen hatte. Das driickte 
die vorher so gehobene Stimmung sehr herunter und bewirkte, ver- 
eint mit den friiheren Leichenfunden, eine bange Ahnung in mancher 
Brust. Bei der Landung am andern Morgen harrte eine entsetzliche 
Enttauschung der Ankómmlinge, zumal des Admirals. Statt des 
erwarteten frohen Wiedersehens mit den Zuriickgebliebenen und der 
Freude an Schatzen, die sie ansammeln sollten, begegnete man 
Brand- und Leichengjsruch. La Navidad war zerstórt, das Leben 
ihrer Besatzung vernichtet. Eingeborene, die in der Nahe wohnten, 
und Abgesandte des Caziken Guacamari, welche dem Admirał goldene
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Masken zum Geschenk brachten, berichteten, dass C ao n ab ó  und 
M ayren i, zwei machtige Hauptlinge des Innern, ihrem Herm den 
Krieg erklart, alle Fremden getótet und ihre Wohnungen nieder- 
gebrannt hatten; Guacamari sei selbst am Fuss verwundet worden. 
Bald fand man weitere Beweise, dass diese Berichte der Hauptsache 
nach nur zu wahr waren. So entdeckte man abgeschlagene Kópfe 
von Spaniem, sorgfaltig in Matten verborgen, ferner ein Grab, welches, 
bereits mit Gras iiberwachsen, 11 Leichname von Weissen barg, und 
in den elenden Hiitten der Eingeborenen manchen Gegenstand, wel- 
cher den Ermordeten gehórt hatte. Dies und das veranderte, scheue 
Benehmen von Guacamari’s Leuten liess den Verdacht zu, dass sie 
vielleicht mit den andern Feinden gemeinsame Sache gegen die 
Christen gemacht hatten.

Ueberall, wohin man kam, waren die meisten Eingeborenen 
entflohen, und ais endlich der Admirał dem Caziken Guacamari mit 
einem glanzenden Gefolge, in welchem die meisten seiner Kapitanę 
und hóheren Offiziere sich befanden, einen Besuch abstattete und 
Gegengeschenke iiberbrachte, fand man ihn auf einer Hangematte 
liegend und iiber Schmerzen in seiner Wunde klagend. Dr. Chanca 
und der Chirurg der Expedition wurden veranlasst, den Verband 
abzumachen und nach der Wunde zu sehen, fanden aber keine und 
iiberzeugten sich, dass das Leiden erdichtet war.

Nach allem erschien der Hauptling ais zweideutiger Freund 
hóchst verdachtig; doch hielten Columbus und seine Berater es fur 
gut, ihr Benehmen zu ihm nicht zu andern und ihm freundlich zu 
begegnen, ais ob Alles in Ordnung sei.

Wodurch, so fragen wir, war das kindlich zutrauliche, freund- 
liche und harmlose Volk der Indianer, von dem Columbus in seinem 
ersten grossen Bericht schreibt: „Es giebt auf der Welt keine bessere 
Nation, noch bessern O rt,"1 so umgewandelt worden? — Die Ant- 
wort auf diese Frage giebt er uns durch spatere Aeusserungen, giebt 
uns Dr. Chanca in seinem Bericht iiber die zweite Reise und giebt 
uns auch Las Casas. Der Admirał driickt sich zuerst milde aus, 
indem er den Kapitan Torres zuriicksendet mit dem Auftrage, den 
Katholischen Kónigen zu sagen, dass das Ungliick, welches die von 
der ersten Reise zuriickgebliebenen Spanier erreicht h ab e , ihrem 
Mangel an Vorsicht zugeschrieben werden miisse. Dr. Chanca erfuhr 
von Guacamari’s Untergebenen, dass von den erschlagenen Spaniem 
der eine sich drei, der andere vier Frauen genommen habe. Columbus

1 „No hai en el universo nacion ni pueblo mejores."
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aber driickt sicb sechs Jahre spater in einem bekannten Klagebriefe1 
uber die vielen Verleumdungen und Krankungen, die ihm Teilnehmer 
an seiner zweiten Reise und andere Seiten bereitet hatten, in bitterer 
Weise wie folgt aus:

„Denn auf ganz Espańola giebt es wenig spanische Manner, die 
nicht Vagabunden waren; keiner hat Frau und Kind.“

So werden denn Habsucht, Wolłust und Grausamkeit die Haupt- 
ursachen gewesen sein, wodurch sich jene von der ersten Expedition 
zuriickgebliebene Mannschaft verhasst gemacht hatte. Sie waren in 
die Hiitten der Eingeborenen eingedrungen, hatten weder das Eigen- 
tum , noch die Ehre derselben geschont und so die gutmiitigen 
Naturmenschen zur verzweifelten Notwehr getrieben, die ihre Ver- 
nichtung herbeifiihrte.

Diese Ansicht wird durch Las Casas bestatigt, indem er in seiner 
Historia von den spanischen Freibeutern sag t: „ Jeder ging auf Aben- 
teuer unter den Eingeborenen aus, beraubte ihre Wohnungen, ent- 
fiihrte ihre Frauen und veriibte solche Schandthaten, dass die Indianer 
beschlossen, sie zu rachen."

Die Weltgeschichte weist kein zweites Beispiel auf, dass Ereig- 
nisse von so unermesslicher Tragweite, wie die spanische Entdeckung 
und Eroberung Amerikas, von einem solchen Gemisch niedriger Hab- 
gier und fanatischem Eifer fur ein ganz ausserliches, der Lehre unsers 
Heilandes so fernstehendes Christentum herbeigefiihrt wurden. Im 
Vordergrunde fast aller Unternehmungen, diejenigen des Columbus 
nicht ausgeschlossen, steht nicht Wissensdrang, von dem kaum die 
Rede ist, noch christliche Nachstenliebe, sondern unersattliche Gold- 
gier und Neigung zu den verwerflichsten Abenteuern.1 2 Die viel- 
citierten Worte in Goethe’s Faust:

„Nach Golde drangt, am Golde hangt doch alles“

passen auf keine Periode der Geschichte in dem Masse, wie auf diese 
und ihre hervorragendsten Trager, die spanischen Entdecker und 
Eroberer Amerikas. „Die Chroniken jener Zeit, geschrieben von 
denselben spanischen Conąuistadores, zeigen uns fast alle die Er-

1 Brief des Admirals an Dońa Juana de la Torres, die friihere Pflegerin (Arna) 
des verstorbenen Infanten Don Juan. Major: Select letters etc. S. 33.

2 Las Casas, der spatere Bischof von Chiapas, war einer der wenigen in den 
Vordergrund tretenden Menśchen, welchen die mancherlei Greuel, die ihre Lands- 
leute an den Eingeborenen veriibten, zu Herzen gingen, der ein langes, miihevolles 
Leben dem vergeblichen Kampfe gegen dieselben widmete.
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oberer viel barbarischer und viel grausamer, ais jene Wilden. welche 
sie zu civilisieren vorgaben’.“

Der Verfasser, dem das letzte Urteil entnommen ist, hatte bei 
dem Studium der Eroberung seiner Heimat vor allem das Verfahren 
des schon erwahnten Antonio de Hojeda (Ojeda) und seines Freundes 
Diego de Nicuessa vor Augen, ais diese im Jahre 1509 sich an die 
Unterwerfung der Gebiete machten, welche ihnen, ais ersten Gou- 
veineuren und Kolonisten auf dem Festlande, Kónig Ferdinand der 
Katholische geschenkt hatte. Hiernach sollte Hojeda Gouverneur 
der Strecke vom Cabo de V ela bis zum Golfo de D arien  werden 
und N ic u e ssa ’s Herrschaft sich hier anschliessen und bis zum C abo 
G rac ias a D ios reichen. Beide erliessen eine Proklamation an die 
ihrer Sprache unkundigen Eingeborenen, welche von den beriihm- 
testen spanischen Theologen und Juristen erdacht worden war und 
auch bei allen spateren spanischen Besitzergreifungen diente. Nach 
Antonio de Herrera2 lautete dieselbe folgendermassen:

„Ich, Alonso de Hojeda, Diener der erhabenen und sehr mach- 
tigen Kónige von Castilien und Leon, den Besiegern der Barbaren, 
Gesandter und Kapitan derselben, teile Euch mit und erklare mit 
der ganzen Tragweite der mir verliehenen Macht, dass unser Herr- 
gott, der einzig und ewig ist, Himmel und Erde erschaffen hat, 
desgleichen einen Mann und eine Frau, von denen Ihr und wir ab- 
stammen und alle Menschen, welche bisher auf der Erde lebten oder 
ferner existieren werden. Da es aber geschehen ist, dass die auf- 
einander folgenden Generationen wahrend mehr denn 5000 Jahren iiber 
verschiedene Teile der Erde zerstreut wurden und sich in verschiedene 
Kónigreiche und Provinzen gespalten haben, da ein einziges Land 
sie nicht fassen, noch alle ernahren kónnte, so hat unser Herr Gott 
die Sorge um alle seine Vólker einem Mannę iibertragen, genannt 
S a n c t  P e t e r ,  den er zum Herrn und Chef des ganzen Menschen- 
geschlechts eingesetzt hat, damit alle Menschen, wo sie auch wohnen 
mógen und in welcher Religion sie auch unterrichtet sein mógen, 
ihm gehorchen sollen. Er hat die ganze Erde seiner Gerichtsbarkeit 
unterworfen und ihm befohlen, seine Residenz in Rom aufzuschlagen, 
ais dem geeignetsten Ort, die Welt zu regieren. Er hat ihm gleicher- 
weise versprochen und ihm die Macht verliehen, iiber irgend einen 
andern Teil der Welt seine Herrschaft auszubreiten wie er wolle,

1 Nneva Jeografia Universal por D. Jose Manuel Royo. S. 107. Cartagena 
(Estados Unidos de Colonibia) 1881.

- Historia generał de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra Firma 
del Mar Oceano. Fol. 4 Vol. Madrid 1601. Decad. I. Libr. VII c. 14.
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und zu urteilen und zu regieren iiber alle Christen, Mauren, Juden 
und Heiden, oder alle andern Menschen, von welcher Glaubenssekte 
sie auch sein mógen. Man hat ihm den Namen P apst gegeben, 
d. h. wunderbarer, grosser Vater und Lehrer, weil er der Vater und 
Lenker aller Menschen ist. Diejenigen, welche zur Zeit des heiligen 
P e te r  lebten, haben ihm gehorcht und ihn ais Herrn und Kónig 
anerkannt und ais Herrn der Welt. Man hat ebenso denjenigen ge
horcht, welche ihm im Pontificat gefolgt sind, und so geht es heute 
weiter und wird so sein in Ewigkeit.

„Einer dieser Pontifexe, ais Herr der Welt, hat diese Inseln und 
dieses Festland im Ozean Ihren Katholischen Majestaten, den Kónigen 
von Castilien, Don Fernando und Dońa Isabella, glorreichen An- 
denkens, anvertraut, sowie den Nachfolgern unserer Souverane, mit 
allem, was darin ist, wie man das ausdriicklicher in gewissen Akten 
erklart findet, die man Euch zeigt, wenn Euch danach verlangt. 
Seine Majestat ist demnach, kraft dieser Uebertragung Kónig und 
Herr dieser Inseln und des Festlandes, und es ist in dieser Eigen- 
schaft des Kónigs und Herrn, dass die Mehrzahl der Inseln, denen 
man diese Rechtsanspriiche kundgethan hat, Se. Majestat anerkannt 
haben und ihm heute gehorchen und huldigen ais ihrem legitimen 
Herrn. Und sobald ihre Bewohner unterrichtet sind von dem Willen, 
haben sie auch den heiligen Mannern gehorcht, welche Se. Majestat 
gesandt hat, um ihnen den Glauben zu verkiindigen, und dies aus 
ihrem eigenen Antrieb, ohne die geringste Hoffnung auf Belohnung, 
sind sie Christen geworden und bleiben es. Se. Majestat hat sie 
mit Giite unter seinen Schutz genommen, hat befohlen, dass man 
sie wie seine ubrigen Unterthanen und Vasallen behandeln móge.

„Ihr seid gehalten und gezwungen, Euch in gleicher Weise zu 
verhalten; deshalb bitte und befehle ich Euch heute, die nótige Zeit 
zu nehmen und Euch reiflich zu iiberlegen, was ich Euch soeben 
erklart habe, damit Ihr die Kirche ais Souveranin und Fiihrerin des 
Universums anerkennt, ebenso wie S a n c t P e te r ,  genannt P a p s t ,  
in seiner rechten Macht, und Se. Majestat, nach der Concession 
des Papstes, ais Kónig und souveranen Herrn dieser Inseln und des 
Festlandes, und ebenso, dass Ihr einwilligt, dass die genannten 
heiligen Vater Euch predigen und den Glauben verkiindigen.

„Wenn Ihr dem nachkommet, was ich Euch soeben verkiindigt 
habe, so thut Ihr wohl daran und erfullt die Pflichten, die Euch zu- 
kommen. Dann werdeń Se. Majestat, und ich in seinem Namen, 
Euch mit Liebe und Giite empfangen, und wir lassen Euch, Eure 
Weiber und Kinder frei von Knechtschaft und Euch im Besitz und



Genuss aller Eurer Giiter, in gleicher Weise, wie die Bewohner der 
Inseln. Se. Majestat gewahrt Euch dann auch gewisse Privilegien, 
Ausnahmen und Belohnungen.

„Wenn Ihr Euch aber weigert, oder wenn lhr bóswillig meinen 
Ermahnungen gegeniibertretet, dann werde ich mit Hiilfe Gottes mit 
Gewalt in Euer Land kommen, Euch mit dem grausamsten Krieg 
iiberziehen; ich werde Euch unter das Joch des Gehorsams gegen 
die Kirche und den Kónig bringen, Euch Eure Weiber und Kinder 
wegnehmen und in Sklaverei bringen und dariiber verfiigen, wie es 
dem Kónig beliebt. Ich nehme dann all Euer Eigentum weg und 
bereite Euch alles Uebel, das ich kann, wie rebellischen Unter- 
thanen, die sich weigern, sich ihrem legitimen Herrn zu unterwerfen.

„Ich erklare aber im voraus, dass alles Blut, das vergossen wird, 
und alles Uebel, welches Eurem Ungehorsam entspringt, Euch allein 
zur Last fallt, und nicht Sr. Majestat, noch mir, noch denen, die 
unter meinem Befehle dienen. Deshalb ist Euch diese Deklaration 
und Reąuisition gemacht worden.“

„Ich bitte den Notar, der gegenwartig ist, mir die nótige Be- 
statigung dariiber auszustelłen.“
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Wenden wir uns nunmebr zuriick nach Hispaniola, um den 
weiteren Verlauf der zweiten grossen Entdeckungsreise des Colon 
kennen zu lernen.

Nachdem der Admirał die veranderte Lagę von La Navidad und 
das ratselhafte Benehmen Guacarami’s iiberschaut hatte, beschloss er, 
eine Stadt anzulegen, welche den beiden Haupterforderniśsen ent- 
sprechen, namlich einen guten Hafen besitzen und móglichst nahe 
bei den Goldbergwerken des Innern gelegen sein sollte. Nach genauer 
Untersuchung der Nordkiiste fand man etwa 67 km óstlich von der 
Bucht M onte  C r is t i  eine fischreiche Bai, die diesen Anforderungen 
durchaus zu entsprechen schien. Hier griindete Columbus am 7. De- 
zember 1493 die erste spanische Stadt in Amerika, dereń Ruinen 
zum Teil noch zu sehen sind. Er nannte sie C iu d ad  I s a b e l la  
und legte damit gewissermassen den Grund zu der Begriffsverwech- 
selung zwischen Ciudad und Villa, wie sie sich in gleicher Weise 
bei den Anglo-Amerikanern zwischen City und Town eingebiirgert hat.

Bald kamen die Eingeborenen, zumal viele Frauen, und brachten 
aus der reichen Umgebung Nahrungsmittel, insbesondere Yamswurzeln, 
welche man sehr schatzen lernte. Die Goldminen von C ibao  und 
von N it i im Gebiete des Hauptlings C a o n a b ó  sollten nur ca. 
20 leguas (133 km) entfernt sein. Der Admirał sandte eine Expedition



dorthin ab, welche mit guten Berichten zuriickkehrte. Sie hatten 
an vielen Orten Gold gefunden und waren iiberall freundlich empfangen 
worden. Das bestimmte den Admirał, selbst aufzubrechen und das 
Fort San  T o m a s  im Minendistrikte Cibao anzulegen.

Nunmehr stellte sich aber eine Krankheit ein, von der in wenigen 
Tagen etwa der dritte Teil der Spanier ergriffen wurde. Columbus 
litt ebenfalls daran, und zwar vom i i . Dezember 1493 bis 12. Marz 
1494. Unter diesen Umstanden, und da die noch vorhandenen Vor- 
rate fur eine so zahlreiche Menschenmenge nicht mehr sehr lange 
gereicht hatten, beschloss Columbus, den Kapitan der Marigalante, 
A n to n io  de T o r re s , den er zum Gouverneur von Isabella ernannt 
hatte, mit 12 Schiffen nach Spanien zuriickzuschicken. In dem Me
moriał, wełches er diesem, seinem vertrauten Kapitan, an die Kónige 
mitgab, riihmt er die Leistungen verschiedener seiner Begleiter und 
empfiehlt sie fur Auszeichnungen, insbesondere auch Hojeda und 
Margaritę, die bald nachher zu seinen bittersten Feinden gehórten. 
Er beklagt sich, dass der Weinlieferant der Expedition in Sevilla 
alte, miirbe Fasser genommen und infolge dessen der Wein gróssten- 
teils ausgelaufen sei, auch habe man in Sevilla ihm die guten, in 
Granada gekauften Pferde gegen unniitze alte Tiere vertauscht. Er 
bittet ferner, dass man ihm Goldwascher und Bergleute aus Almaden, 
Lebensmittel, Samereien und Haustiere schicke, und empfiehlt, die 
Kannibalen (Bewohner der kleinen Antillen) ais Gegenfracht nach 
Spanien zu schicken und sie dort ais Sklaven zu verkaufen, damit 
sie ihre bósen Lebensgewohnheiten ablegen, Christen und niitzliche 
Arbeiter wiirden. Es gereicht Ferdinand und Isabella zur Ehre, dass 
sie erst noch andere Urteile iiber diesen Punkt hóren wollten, bevor 
sie eine Entscheidung treffen kónnten, wahrend sie die iibrigen Vor- 
schlage des Admirals billigten und ihren Sekretar (Minister) fur 
Indien, D. Ju a n  R o d r ig u e z  de F o n se c a , Bischof von Badajoz, 
mit der Ausfuhrung derselben beauftragten.

Nachdem Columbus seinen Bruder Diego zum Stellvertreter und 
einen Verwaltungsrat fur die Angelegenheiten der Stadt und Insel 
unter dessen Vorsitz eingesetzt hatte, verliess er am 24. April mit 
drei Caravellen den Hafen Isabella, um Cuba weiter zu erforschen, 
das er noch immer fiir einen Teil von Catayo (China) hielt1.

Indem er der Siidseite entlang segelte und sich bei den Ein- 
geborenen nach Gold erkundigte, wieś man ihn auf der Hóhe von 
Port Tarąuino (westlich von Santiago de Cuba) nach Siiden. Er
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1 Erst im Jahre 1508 wieś Nicolas Ovando nach, dass Cuba eine Insel sei.



folgte der Andeutung und entdeckte am 13. Mai 1494 die Insel 
Jam aica (Xaimayca), die vierte der grossen Antillen, blieb aber 
nur fiinf Tage daselbst, worauf er sich von neuem nach Cuba wandte, 
um seine westliche Fahrt fortzusetzen. Hierbei entdeckte er ausser 
der grósseren Insel P inos, die er E v a n g e lis ta  nannte, mehrere 
Gruppen von Koralleninseln und -Riffen auf der Sudseite des west- 
lichen Cuba, insbesondere die C ayos de la s  d o c e  le g u a s  (Riffe 
von 12 Meilen), welchen er den Namen „ E l J a rd in  de la  R e in a“ 
(Garten der Kónigin) gab, ein Name, den man oft iiber dieses ganze 
riffe- und lagunenreiche Meer bis Pinos und nordwarts bis Cuba 
ausdehnt.

Ais die Vorrate zur Neige gingen, folgte Columbus dem Wunsche 
seiner Mannschaft, kehrte um, ohne das Westende von Cuba gesehen 
zu haben, und erreichte Isabella am 29. September 1494. Bei der 
Landung traf er seinen Bruder B arto lo m eo , den er seit wenigstens 
acht Jahren nicht mehr gesehen hatte. Derselbe war ais Befehlshaber 
eines kleinen Geschwaders von drei Schiffen zur Proviantierung aus 
Cadiz gekommen. Manches hatte sich wahrend der funfmonatlichen 
Abwesenheit des Admirals auf Hispaniola verandert. Unter Fiihrung 
von Pedro Margaritę und dem Pater Boil hatte die unniitze, hab- 
gierige Gesellschaft junger adeliger Abenteurer sich mit Diego Colon 
und dem loyalen Teil der Spanier entzweit, durch manche Excesse 
sich und ihre Landsleute der einheimischen Bevólkerung verhasst 
gemacht und dieselbe zum Verzweiflungskampfe getrieben. Dann 
hatten sie sich der neuangekommenen Schiffe bemachtigt, — die 
beiden erstgenannten mit Erlaubnis der Kónige —, und waren nach 
Spanien zuriickgekehrt.

Wahrenddem sie dort Misstrauen und Unzufriedenheit gegen 
die genuesischen Bruder saten und nahrten, war Columbus nach 
seiner Genesung von einer schweren funfmonatlichen Krankheit be- 
miiht, mit Hiilfe seines Bruders Bartolomeo und der gesamten, noch 
yerfugbaren spanischen Streitkrafte den Aufstand niederzuschlagen. 
Doch zogen sich die Kampfe tiber ein volles Jahr hin und fanden 
erst ihr Ende, nachdem der intelligente und mutige Cazike Caonabó 
durch einen Handstreich des verwegenen Hojeda in Gefangenschaft 
geraten und sein Bruder, der statt seiner die Fiihrung ubernommen 
hatte, am 25. April 1495 derart geschlagen worden war, dass die 
Eingeborenen sich von da ab geduldig in ihr Schicksal ergaben.

Gleich zu Anfang der hier erwahnten Kampfe war Antonio de 
Torres mit vier Caravellen aus Spanien angekommen. Kaum hatten 
dieselben sich ihrer Ladungen entledigt, so wurden 500 harmlose
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Indianer beiderlei Geschlechts im Alter von etwa 12—35 Jahren auf 
Befehl des Admirals eingeschifft und ais „Rebellen“ nach Spanien 
geschickt. In Sevilla tiberlieferte man dieselben dem Juan de Fon- 
seca, der sie auf sein Landgut sandte, wo sie wie Tiere ausgestellt 
und ais Sklaven verkauft wurden. Schlechte Behandlung, schwere 
Arbeit und die Veranderung des Klimas und der Lebensweise be- 
wirkten, dass es nicht lange dauerte, bis alle gestorben waren. So 
berichtet uns der Geschichtsschreiber Bernaldez im 2. Bandę seines 
Werkes iiber die Reyes Católicos.

Die Kónigin war mit diesen Vorgangen nicht einverstanden und 
Columbus verlor durch diese unmenschliche Handlungsweise viel von 
ihrem grossen Vertrauen und ihrer Gunst.

Dieser ersten Sendung von Eingeborenen liess der Statthalter 
Bartolome im Jahre 1496 eine weitere von 300 Personen folgen, 
welche ebenfalls durch Juan de Fonseca ais Sklaven verkauft wurden 
und ein gleich trauriges Ende nahmen. Man gab sie ftir Rebellen und 
Mórder aus, fur die sich keine mitleidige Seele fand.

Im Jahre 1495 wurde in Spanien der Verkehr mit Hispaniola 
freigegeben. Dadurch steigerte sich der Unternehmungsgeist; es 
kamen haufig neue Schiffe aus dem Mutterlande an und brachten 
iiber wichtige Vorgange daselbst Nachrichten. Auch erschien in 
der Person des Ju a n  A g u a d o  ein kóniglicher Bevollmachtigter, um 
die Zustande auf der Insel kennen zu lernen. Hierdurch erfuhr der 
Admirał, dass seine Feinde bei Hofe und sonst riistig am Werk 
seien, um sein Ansehen und das kónigliche Vertrauen zu ihm zu 
schmalern. Deshalb entschloss er sich endlich zur Riickreise, damit 
er der Maulwurfarbeit und den Verleumdungen gegen ihn persónlich 
und wirksam entgegentreten konne.

Nachdem er seinen Bruder Bartolome ais Vize-Gouverneur 
(Adelantado) fur die Zeit seiner Abwesenheit eingesetzt hatte, schiffte 
er sich am 10. Marz 1496 auf der Nina ein, machte die Fahrt ge- 
meinsam mit einer zweiten, in Isabella erbauten Caravelle und er- 
reichte Cadiz am 11. Juni nach jahriger Abwesenheit. In einem 
Bericht, den er spater wahrend der dritten Reise von Hispaniola an 
Ferdinand und Isabella sandte, fasste er die Resultate der zweiten 
dahin zusammen, dass er 333 Meilen Festland (er meint die Siidseite 
von Cuba) an der Grenze des Orients und 700 Inseln entdeckt, so
wie die Insel Hispaniola,. welche grósser sei, ais ganz Spanien, der 
spanischen Herrschaft "unterworfen habe, eine Insel, welche von un- 
zahligen Menschen bewohnt werde, die nun alle Ihren Hoheiten 
Tribut zahlten.
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Bei der Landung in Cadiz fand Columbus einen gnadigen Brief 
der Kónige vor, die ihn zu sich an den Hof nach Burgos einluden. 
Den schlechten Eindruck, welchen seine elenden, abgemagerten 
Matrosen machten, suchte er zu verwischen durch das óffentliche 
Geprange, mit dem er die mitgebrachten Indianer und das Gold 
durchs Land fiihrte. Der gefangene Kazike Caonabo konnte bei 
diesen Schaustellungen nicht mehr mitwirken, da er gleich andern 
auf der Fahrt gestorben war. Neben einem freundlichen, ehren- 
vollen Empfang erhielt Columbus in Burgos die Zusage von acht 
Caravellen fur eine 3. Expedition.

6*



DIE D R ITTE REISE DES COLUMBUS.
Abfahrt von Sanlricar de Barrameda am 30. Mai 1498. 

Riickkehr nach Cadiz am 25. November 1500.

Die wichtigsten Schriftstiicke iiber diese Reise sind ein Bericht 
des Admirals an die Kónige, welcher sich auf den ersten Teil der- 
selben bezieht und bei seiner Ankunft auf Hispaniola abgesandt 
wurde, sodann der schon erwahnte Klagebrief an Dońa Juana de la 
Torres, die Schwester des Antonio de Torres und friihere Warterin 
(Ama) des Infanten Don Juan. In jenem heisst e s : „Ais ich Indien 
verliess, hatte ich gehofft, in Spanien Ruhe zu finden, und fand nur 
Widerwartigkeiten und Miihen.“ Dieselben waren teils selbst ver- 
schuldet, zum Teil bereiteten sie ihm seine Gegner. Zu letzteren 
wird insbesondere der Bischof de Fonseca gezahlt, an welchen in 
seiner Eigenschaft ais Sekretar der Indischen Angelegenheiten stets 
neue Geldanspriiche gemacht wurden, wahrend ihm Columbus die 
Beweise fur die vielgepriesenen Reichtiimer Hispaniolas schuldig blieb. 
So kam es, dass die dem Admirał zugesagten acht Schiffe fur eine 
dritte Reise nicht sobald zur Verfiigung standen, und er schon zu- 
frieden sein musste, ais zwei derselben einstweilen vorausgeschickt 
wurden, um seinem Bruder Bartolome neue Vorrate zu bringen. 
Mit den sechs iibrigen konnte er erst nach zweijahrigem Warten die 
Fahrt antreten. Es geschah von Sanlucar de Barrameda aus an der 
Miindung des Guadałquivir, den 30. Mai 1498. Die sechs Caravellen 
fiihrten ausser ihrer Bemannung noch 200 andere Personen mit sich.

Columbus nahm seirien Kurs zunachst nach Madeira, das er am 
10. Juni auf Umwegen erreichte, um den Franzosen zu entgehen, 
mit denen Spanien damals im Krieg lag, und die ihm bei Cap Sao 
Yicente auflauerten. Am 19. Juni kam er nach Gomera, am 21. Juni
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auf die Hóhe von Ferro. Hier teilte er seine Flottille, indem er 
drei der Schiffe unter den Befehlen von P edro  de A ra  na (dem 
Bruder der Beatriz) aus Córdoba, A lonso  Sanchez  de C arbaja l 
aus Baeza und Ju a n  A n to n io  C o lo m b o , einem Verwandten aus 
Genua, direkt nach Hispaniola sandte. Er selbst schlug mit den 
drei andern den Weg siidwarts nach den Capverden ein, in der Ab- 
sicht, bis zur Aequinoctiallinie (dem Aeąuator) vorzudringen und 
dann so weit gen Westen zu segeln, bis er Hispaniola genau im 
Norden habe. Von den Inseln des „griinen Vorgebirgs“ bemerkt 
der Admirał, sie triigen ihren Namen mit Unrecht; denn es sei dort 
so trocken, dass sich kein Schein von Grim erkennen lasse.

Columbus verliess S a n t ia g o  am 4. Juli und wandte sich kiihn 
120 Seemeilen weit gen Stidwesten, bis, wie er sich ausdriickt, der 
Polarstern im 5. Grad war, d. h. bis die Polhóhe 50 betrug. Hier 
hórte der Wind auf — er war in der Region der Calmen — und 
wurde die Hitze so druckend, dass man fiirchtete, sie werde Schiffe 
und Mannschaft verzehren. Dieser Zustand dauerte acht Tage, von 
denen sieben heftige Regen brachten.

Columbus gab infolge dessen seine friihere Absicht, den Aeąuator 
zu erreichen, auf und nahm seinen Kurs nach Westen. Bald stellte 
sich auch giinstiger Wind ein, so dass alle Besorgnisse schwanden. 
Zuletzt, ais man wieder unter grosser Hitze litt, wandte sich Columbus 
nach Norden.

Am 31. Juli signalisierte der Matrose A lo n so  P e rez  von Huelva 
vom Mastkorbe herunter drei Bergspitzen iiber gemeinsamer Basis. 
Sie gehórten dem Siidosten einer Insel an, welche den Namen T r i-  
n id a d  erhielt. Derselbe wird gewóhnlich von jenen drei Bergspitzen 
hergeleitet, doch hat eine andere Deutung, wonach die Insel zu Ehren 
der góttlichen Dreieinigkeit benannt wurde, mehr Wahrscheinlichkeit 
fur sich. Sie entspricht mehr dem mystischen Wesen und den son- 
stigen Gepflogenheiten des Entdeckers, der z. B. in der Einleitung 
zu dem obengenannten Bericht iiber seine dritte Reise betont, dass 
„die heilige Dreieinigkeit den spanischen Kónigen das indische Unter- 
nehmen eingegeben und ihn zur Ausfiihrung desselben berufen habe.“ 
Darauf wurde das „Salve Regina!" angestimmt.

Der Admirał anderte den Kurs, wandte sich nach SW, wo jene 
Bergspitzen sich erhoben, und erreichte das Land bei einem Vor- 
gebirge, dem heutigen Kap Galeota, das er Cabo de la G ale a 
nannte. In der Nahe fand man eine Bucht, aber keinen guten 
Ankergrund, und segelte deshalb der Siidkiiste entlang weiter west- 
lich, bis zu einem neuen Yorgebirge, welches den Namen P u n ta
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del A re n a l (Sandspitze) erhielt und mit dem jetzigen Cabo Itaq u e  
identisch ist, wie man annimmt. Dort wurden die Anker geworfen. 
Am folgenden Tage kam ein grosses Boot mit 24 Indianern heran, 
welche mit Pfeil und Bogen und hólzernen Schilden bewaffnet waren. 
Sie besassen hellere Hautfarbe und angenehmere Gesichtsziige, ais 
die meisten Eingeborenen, welchen man auf den friiheren Reisen 
begegnet war. Da es an jedem Verstandigungsmittel mit denselben 
fehlte, suchte man sie durch Trommelschlag und Tanz herbeizulocken. 
Das verstanden sie aber falsch, liessen ihre Ruder los und sandten 
Pfeile nach dem Schiff. Der Tanz wurde nun eingestellt und den 
Angreifenden durch einige Flintenschiisse geantwortet. Darauf zogen 
sie sich zuriick, waren aber alsbald am Hinterdeck der andern Ca- 
ravelle. Dereń Steuermann ging zu ihnen ins Boot und gab dem 
Fiihrer einen Ueberwurf und eine Miitze. Durch Zeichen kam man 
iiberein, sich am Ufer zu treffen; doch wagte der Steuermann nicht, 
sich ohne Erlaubnis dorthin zu begeben, worauf die Insassen des 
Bootes davon ruderten und niemand mehr gesehen wurde.

Bald darauf trat Columbus mit seinen drei Schiffen durch die 
siidliche Meerenge, die Boca de las S e r p ie n te s  (Schlangenmund), 
in den Golf von P a ria  ein. Die Trinidad gegeniiberłiegende Kiiste 
der Halbinsel Paria nannte er T ie r r a  de G rac ia , Land der An- 
mut, ja er ging in seinem Enthusiasmus fur ihr Klima, ihre Vege- 
tation und ihre Bewohner so weit, sie fur das irdische Paradies zu 
halten1, obwohl ein Augenleiden ihn hinderte, es zu betreten.

Beim Einsegeln in die Bucht beobachtete er die geringe Tiefe 
des siidlichen Zugangs, einen starken Seegang und das siisse Wasser 
und glaubte, dass der Fluss, welcher es herbeifiihre, aus einem un- 
endlich grossen Land kommen miisse. Auffallend ist, dass er nichts- 
destoweniger die Entdeckung des Orinoco andern iiberliess. Bevor 
er das Nordende des Golfes erreicht hatte und durch die B o c a  
G ra n d ę  (Grossen Mund) oder B oca de  D ra g o s  (Drachenmund) 
in das Caraibische Meer einlief, fand an der Seite der Halbinsel 
Paria eine Landung statt, an welcher Columbus seiner angegriffenen 
Gesundheit weg.cn nicht teilnahm. Die Eingeborenen kamen zahl- 
reich in ihren Canoes herbei; ihr Gold- und Perlenschmuck, die 
schónen Gestalten und das gute Benehmen interessierten den Ad
mirał aufs lebhafteste; auch wurde er eingeladen, den Hauptling zu 
besuchen.

1 „creo que alli es el Paraiso terrenal14, sagt er in seinem Bericht an Ferdinand 
und Isabella.
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Bei seinem Austritt aus der Boca Grandę fand Columbus eine 
starkę Stromung, von der er sich nach Westen treiben liess. So 
entdeckte er die caraibischen Inseln an der Nordkiiste von Venezuela, 
insbesondere am 15. August M a rg a rita , die Perleninsel, die be- 
deutendste derselben, welche der Perlenfischerei wegen so benannt 
wurdeb Da seine Vorrate zur Neige gingen und ihn ausserdem die 
Sehnsucht nach Hispaniola und seinen Brudem trieb, so hielt er 
sich nicht weiter auf, nahm vielmehr nórdlichen Kurs und erreichte 
am 31. August 1498 sein Ziel, den Hafen von San Domingo an der 
Siidkuste von Hispaniola.

Wahrend der 29 Monate, die er diese Insel nicht gesehen, hatte 
sich vieles daselbst geandert. Zu diesen Veranderungen gehórt auch 
die Verlegung der Hauptstadt von Isabella nach der Siidostseite der 
Insel. Der Admirał hatte bereits hier an der Mtindung des Flusses 
O zam a eine kleine Anhóhe ausgewahlt und wegen ihrer gesunden 
Lagę und der grósseren Nahe von verschiedenen Goldbergwerken den 
Kónigen empfohlen. Gleich nach seiner Ankunft in Cadiz war er 
im stande gewesen, seinem Bruder durch ein nach Hispaniola ab- 
gehendes Schiff die kónigliche Zustimmung zu den vorgeschlagenen 
Veranderungen melden und daran weitere Weisungen kniipfen zu 
kónnen. Bartolome Colon legte den Grund zur neuen Hauptstadt 
an einepi Sonntag. Dieselbe erhielt hiernach den Namen San D o 
m ingo (Santo Domingo, Heiliger Sonntag).

Die Unterwerfung und Tributzahlung der einheimischen Bevól- 
kerung von Hispaniola, welche Columbus ais ein hervorragendes Er- 
gebnis seiner zweiten Reise rtihmt, war teilweise durch Mittel erfolgt, 
die ihm und seinen Brudem weder zur Ehre, noch zum Vorteil ge- 
reichten. Hierher gehórt nicht bloss die Grausamkeit gegen die 
meist unschuldig in die spanische Sklaverei Verschickten, sondern 
auch gegen die Zuriickgebliebenen, welchen unerschwingliche Abgaben 
und ungewohnte Arbeiten aufgebiirdet wurden, denen sie gróssten- 
teils erlagen.

Betreffs der Tributzahlung hatte der Admirał vor seiner Abreise 
bestimmt, dass in den goldfiihrenden Distrikten jeder Eingeborene, 
der das 14. Lebensjahr erreicht hatte, vierteljahrlich ein kleines 
Glóckchen voll Gold, und in den andern Bezirken statt dessen eine 
Arroba (11,5 kg) Baumwolle abliefern sollte. Ais Quittung sollten 
sie kleine, frei am Halse zu tragende Marken aus Messing oder

1 Die Perlmuschel (Meleagrina margaritifera L.; kommt noch inimer in Menge 
dort vor, wird aber nicht mehr viel gesucht.
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Kupfer bekommen, welche Metalle von ihnen sehr hoch geschatzt 
wurden. Da sich aber bald herausstellte, dass es den meisten un- 
móglich war, diesen Forderungen nachzukommen, ermassigte man 
dieselben oder wandelte sie łn andere Arbeitsleistungen um. Aus 
freien Herren des Bodens, auf dem sie geboren waren, wurden die 
Eingeborenen bald gezwungene Bearbeiter desselben und hatten in 
fremdem Interesse ihn mit Zuckerrohr, Getreide und andern einge- 
fiihrten Friichten zu bebauen.

Schon im Jahre 1497 erhielt Columbus Freibriefe aus den 
Handen der Kónige, um auf Hispaniola eine Landverteilung (repar- 
timiento) vorzunehmen. Mehrere andere von ihm der Krone vorge- 
schlagene und von dieser angenommene hóchst unkluge Verfiigungen 
folgten, so insbesondere die Versendung, ja bedingungsweisen Freigabe 
spanischer Verbrecher nach der neuen Kolonie.

In demselben Jahre unterwarf der Adelantado Bartolome Colon 
mit 100 Spaniem B o h e c h io , den Kaziken der Herrschaft X a ra -  
g u a  (Jaragua), im Westen der Insel, dessen einflussreiche Schwester 
N a c a o n a  (Anacaona) die Frau des Caonabo gewesen war.

Wahrend Bartolome Colon so das Land durchzog, Unruhen 
niederwarf, Forts und Stadte griindete, und uberall mit energischer 
und rauher Hand eingriff, war sein schwacherer Bruder Diego ais 
Stellvertreter zuriickgeblieben. Das benutzten viele Spanier. um unter 
Ftihrung Roldans sich gegen die verhasste Herrschaft der Gebriider 
Colon zu erheben, der man Rticksichtslosigkeit, Grausamkeit und 
Bedriickung gegen die Spanier, Habsucht und Unehrlichkeit gegen 
die Krone vorwarf.

Francisco Roldan war unter der Gunst des Admirals zum Ober- 
richter in Isabella emporgestiegen. Allein diese Stellung und das 
Leben in Hispaniola boten ihm nicht die Reichtiimer, nach denen 
er sich gesehnt hatte, und es scheint, dass ihm gleich vielen seiner 
Anhanger weder der seit lange ruckstandige Gehalt, noch die ver- 
langte Riickkehr nach Spanien gewahrt worden war. Er verweigerte 
endlich den Gehorsam, und ais der Adelantado von Xaragua zuriick- 
kehrte, verliess er mit seinem grossen Anhang Isabella und floh 
nach Xaragua. Dort sammelte er alle Unzufriedenen, auch unter 
den Eingeborenen; doch liess ihn der Adelantado vorerst in Ruhe, 
weil ihn zwei hervorragende Hauptlinge im Norden gerade be- 
schaftigten, namlich G u a rio n ix  von Vega Real und M a io b a n e  
von der Berglandschaft westlich von Cap Cabron und der Grossen 
Bucht (Estero grandę) auf der Nordseite. Die Herrschaft des Gua- 
rionix lag siidlich der letzteren. Ihr Besitzer war einer der edelsten
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Hauptlinge des Landes, der friiher immer auf freundlichem Fusse 
mit den Spaniem gestanden hatte. Unerhórte Riicksichtslosigkeit 
und Hartę des Adelantado gegen die Versicherung, dass sein Volk 
den verlangten Tribut in Gold nicht aufbringen konne, und gegen 
sein Anerbieten, dass er statt dessen den Spaniem Getreide bauen 
wolle von einem Ende der Insel zum andern, hatten ihn zum Fliicht- 
ling gemacht, der erst bei Roldan, dann bei seinem Freund und 
Nachbar Maiobane eine Zufluchtsstatte suchte, bis dieser gleich ihm 
in die Hande des herzlosen Feindes fiel.

Solches waren die Zustande auf der Insel Hispaniola, ais der 
Admirał Ende August 1498 zu ihr zuriickkehrte. Zwei Jahre be- 
miihte er sich vergeblich, sie zu verbessern; die Mittel, welche er 
anwandte, verfehlten ihren Zweck. Die Verhaltnisse waren ihm mit 
Hiilfe seiner Briider iiber den Kopf gewachsen. Er fing mit Roldan 
zu verhandeln an, setzte ihn sogar wieder in sein Amt ein und be- 
schenkte die sonstigen Radelsftihrer mit Land, ohne daftir Dank zu 
ernten. Zwei Jahre spater sagt der Admirał in dem schon erwahn- 
ten Brief an die Ama von den Zustanden auf der Insel, die halbe 
Kolonie sei bei seiner Ankunft im Aufstand gegen ihn gewesen, 
wahrend er auf der andern Seite gegen die nicht minder grausamen 
Indianer zu kampfen gehabt habe. Dann sei Hojeda aus Spanien 
zuriickgekommen (derselbe landete am 5. September 1498) und habe 
aller Unordnung die Krone aufgesetzt. Wir wissen auch aus andern 
Angaben, dass Hojeda sich der Gunst Fonseca’s riihmte, von den 
abfalligen Urteilen iiber Columbus erzahlte und viel dazu beitrug, 
die Autoritat desselben zu untergraben. Er verliess jedoch Hispaniola 
bald wieder und unternahm mit Juan de la Cosa und Amerigo 
Vespucci die bekannte Entdeckungsreise nach dem siidamerikanischen 
Festlande.

Die fiinf Schiffe, die Columbus nach Spanien gleich nach seiner 
Ankunft absandte, brachten den Kbnigen nur seinen Bericht iiber die 
bisherige Reise, aber wenig iiber die Kolonie, dafiir von anderer Seite 
um so mehr Klagen gegen ihn und seine Briider. Ais Hauptfracht 
brachten sie, neben einer Partie Bauholz, 600 Indianer, meist aus 
den friiheren Herrschaften von Guarionix und Maiobane, die unter 
der Beschuldigung, Rebellen zu sein, dem spanischen Sklavenmarkt 
zugefiihrt wurden. In einem Briefe an die Kónige, dessen Las Casas 
erwahnt, berichtet der Admirał, dass er „im Namen der heiligen 
Dreieinigkeit“ so viele Sklaven nach Spanien liefern konne, ais der 
Absatz gestatte, und berechnet den Wert der Sendung mit Ein- 
schluss des Farbholzes auf 40 Millionen Maravedis (ca. 257000 Mk.).
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Er schlagt dann ein System vor, nach welchem die Kolonisten in 
Sevilla ihren Bedarf an allem Nótigen durch Uebersendung von 
Sklaven leicht decken kónnten.

Wahrend der kurzeń Ruhe, welche der Beilegung des Aufstan- 
des von Roldan folgte, finden wir denselben Mann, fur den wir uns in 
unserer Jugend 'so begeistern konnten, und den wir hier ais Sklaven- 
handler kennen lernten, damit beschaftigt, iiber den Wiederaufbau 
des Tempels von Jerusalem und die Bekehrung der Bewohner von 
Catayo (China) nachzudenken1. Aus diesen gliicklichen Traumereien 
wurde der Admirał jedoch bald mit rauher Hand aufgeriittelt und 
in eine Lagę gebracht, die ihm die ganze Verganglichkeit mensch- 
lichen Gltickes klar machen konnte und den ganzen Rest seines 
Lebens verbitterte.

Am 23. August 1500 wurde in San Domingo die Ankunft zweier 
Caravellen gemeldet. Sie brachten Don F rancisco  de B obad illa , 
Ritter von Calatrava, den Kommissar der Kónige, mit dem bereits 
vom 21. Marz 1499 datierten Auftrage, „zu untersuchen, welche Per- 
sonen sich auf Hispaniola gegen das Recht vergangen hatten, und 
gegen dieselben nach dem Gesetz vorzugehen.“ Bobadilla brachte 
einen fur Columbus bestimmten Brief mit, welcher das Datum vom 
26. Mai 1499 trug, vom Kónig und der Kónigin unterzeichnet war 
und folgenden Wortlaut h a tte :

„Don Cristóbal Colon, unserem Admirał desOceans: Wir haben 
dem Ritter Francisco de Bobadilla, dem Ueberbringer dieses Schrei- 
bens, befohlen, dass er in unserem Auftrage mit Ihnen iiber Dinge 
spreche, welche er Ihnen sagen wird; wir bitten Sie, ihm zu glauben 
und zu trauen, und demgemass zu handeln.“

Der Admirał weilte damals in La Vega, sein Bruder Bartolome 
in Xaragua. Bobadilla liess nach seiner Landung das Kónigliche 
Schreiben bekannt machen, welches ihn zum Gouverneur einsetzte; 
er bemachtigte sich der Festung, befreite die Gefangenen, legte 
Beschlag auf die Wohnung, Papiere und Habe des Admirals und 
seiner Bruder, ernannte neue Beamte, gab die Goldgewinnung frei, 
befreite von Abgaben und erklarte sich bereit zur Auszahlung aller 
riickstandigen Gehalte und Lóhne. Auf diese Weise gewann er alle 
Spanier fur sich und viele der Eingeborenen dazu.

Columbus erfuhr von diesen Vorgangen durch Mónche und sandte 
dann an Bobadilla einen Brief, um ihn zu seiner Ankunft zu begliick- 
wiinschen und ihm mitzuteilen, dass er bereit sei, abzureisen und

1 Navarrete : Col. vol. I, S. 309.
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am spanischen Hofe zu erscheinen; zugleich protestierte er gegen 
alle Eingriffe in seine verbiirgten Rechte. Darauf begab er sich allein 
nach San Domingo. Dort wurde er alsbald ergriffen, in Ketten ge- 
łegt und auf die Festung gebracht, wo sein jiingster Bruder bereits 
ais Gefangener weilte und bald auch der Statthalter Bartolome in 
gleicher Lagę ankam. Zwei Monate nach Ankunft Bobadilla’s ging 
das Schiff Gorda mit den gefangenen Brudem nach Spanien ab. Ihre 
Behandlung war arger, ais die der schwersten Verbrecher; ohneVer- 
hór, ja ohne ihren neuen Feind nur gesehen, noch einen schriftlichen 
Befehl oder eine Anklage erhalten zu haben, fanden sie sich ge- 
fesselt und unter Bedeckung auf dem Ruckwege nach Spanien.

Ausser ihnen nahm das Schiff zahlreiche Anklagen und Be- 
schuldigungen gegen sie mit, welche Bobadilla gesammelt hatte; 
denn „die Steine erhoben sich gegen den Admirał und seine Brii- 
der“, wie der Geschichtsschreiber Herrera sich ausdrtickt. Auch 
unterliegt es keinem Zweifel, dass sie, wohl aus verschiedenen Grtin- 
den, bei fast der ganzen spanischen Bevólkerung auf Hispaniola 
missliebig geworden waren.

Wahrend der Fahrt wollte A lo n so  de  V a lle jo , der Edel- 
mann, welcher den Auftrag hatte, die Gefangenen nach Spanien zu 
begleiten, dem Admirał die Fesseln abnehmen; doch weigerte sich 
dieser und trug sie noch bei der Landung in Cadiz, welche am 
25. November 1500 stattfand. Las Casas, der spatere Bischof und 
Geschichtsschreiber, welcher um jene Zeit seine Studien in Sala- 
manca beendigt hatte und nach seiner Vaterstadt Sevilla zuriickge- 
kehrt war, hat Columbus in Ketten gesehen.

Die Art der Riickkehr des Entdeckers der Neuen Welt und 
seiner Bruder, gefesselt und bewacht gleich gemeinen Verbrechern, 
rief in Spanien weit und breit grosses Erstaunen und Entrustung 
hervor. Die Kónige, welche solche Folgen der an Bobadilla erteilten 
Vollmacht wohl nicht geahnt hatten, beeilten sich, die Ketten Ibsen 
und dem Admirał ihr Bedauern iiber das Vorgefallene aussprechen 
zu lassen. Zugleich sandten sie ihm und seinen Brudem eine Ein- 
ladung an ihren Hof, der sich damals in Granada befand, und wo- 
selbst auch seine beiden Sóhne ais Pagen weilten; ausserdem aber, 
wie Las Casas erfuhr, die Summę von 2000 Dukaten zu ihrer wiir- 
digen Ausstattung und Reise.

In Granada wurde Columbus freundlich empfangen, gebeten, 
das Vorgefallene zu vergessen, und ihm die Versicherung gegeben, 
dass Bobadilla gegen seine Instruktionen gehandelt habe. Auch
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versprach man ihm eine kleine Genugthuung durch die Zuriickbe- 
rufung Bobadilla’s und Roldan’s.

Wie wenig indes trotz aller Entschuldigungen und Ehrenbe- 
zeugungen am Hofe volles Vertrauen zum Admirał zuriickgekehrt 
war, ersehen wir aus mancherlei Anzeichen. So wurde Columbus 
nicht in seine verbrieften Rechte ais Vizekónig etc. eingesetzt, son- 
dern N ico las de O vando , Ritter von Calatrava, ais Gouverneur 
nach Hispaniola gesandt. Las Casas riilimt denselben ais einen 
klugen, gerechten und menschenfreundlichen Mann; gegen Columbus 
hat er diese Eigenschaft jedoch, wie wir noch weiter sehen werden, 
nicht an den Tag gelegt.

Mit einer stattlichen Flotte von 30 Segeln und 2500 Kópfen 
konnte Ovando schon bald seinem Ziele zusegeln. Columbus da- 
gegen musste lange in Granada und Sevilla zusehen, bis er die Er- 
laubnis und bescheidenen Mittel zu einer vierten Expedition erhielt, 
und dann geschah es unter vielsagenden Beschrankungen.

Einen Monat nach seiner Ankunft in Spanien schrieb er jenen 
Brief an Dońa Juana de la Torre, die „Carta al Ama“, wie er ge- 
wóhnlich genannt wird. Es wurde schon mehrmals darauf Bezug 
genommen, doch mógen hier noch einige Stellen aus ihm Platz fin- 
den; denn er ist ein interessanter Spiegel des Fiihlens und Denkens 
seines Verfassers unmittelbar nach der tiefsten Schmach und Kran- 
kung, die ihm widerfahren konnte. In dieser Stimmung schreibt er:

„Wenn ich Indien gestohlen und den Mauren gegeben hatte, 
konnte man mir in Spanien keine gróssere Feindseligkeit erweisen,“ 
ferner: „Ich konnte es beschwóren, dass eine grosse Zahl Manner 
nach Indien kommen, welche der Gnade der Taufe weder vor Gott, 
noch vor den Menschen wurdig sind. Der Kommandeur (Bobadilla) 
hat sie alle zu meinen Feinden gemacht, nach seiner Art zu handeln 
und nach den von ihm gebrauchten Formen. Er war mir schon
sehr feindlich gesinnt, ais er ankam...........  Noch nie ist es erhórt
worden, dass jemand, der ausgeschickt ward, eine Untersuchung 
vorzunehmen, Rebellen sammelte und sie zu Zeugen gegen den auf- 
rief, der sie regierte. Wenn Ihre Hoheiten iiber die Vorgange auf 
der Insel eine Untersuchung anstellen liessen, wahrlich sie wiirden 
sich wundern, dass die Insel noch nicht verschlungen ward.“

Verletzter Stolz, Enttauschung und unbefriedigte Habsucht der 
Spanier hatten im Verein mit mancherlei Missgriffen des Admirals 
die Stimmung in der ‘Kolonie, wie im Mutterlande. und zwar bis in 
die hóchsten Kreise, umgewandelt und gegen ihn gekehrt. Zu den 
Missgriffen gehóren.
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1. Seine Uebertreibungen, denen wir in allen Berichten begeg- 
nen. Er weiss weder Mass zu halten, wenn er klagt, dass man ihn 
wahrend sieben Jahren iiberall zuriickgewiesen habe, dass er mit 
seinen Planen von jedermann verlacht worden sei und nur zwei 
Freunde gehabt habe, die ihn verstanden und ihm treu geblieben 
seien, noch da, wo er die Schatze der neu entdeckten Lander riihmt, 
wenn er die Insel Hispaniola fur das Ophyr des Kónigs Salomo, 
die Halbinsel Paria (terra Gracia) fur das irdische Paradies erklart 
und den Goldreichtum von Veragua masslos preist. Auch schenkt 
er den abenteuerłichsten und unwahrscheinlichsten Erzahlungen und 
Geriichten Glauben.

Seine Berichte verursachten, was man heute in der englischen 
Sprache „a rush“ nennt, ein ungestiimes Herbeieilen habgieriger 
Abenteurer nach den gepriesenen neuen Goldlandern. Alle Leiden- 
schaften einer verkommenen Gesellschaft wurden hier entfesselt, Un- 
ruhen, Unzufriedenheit und Klagen iiber die Enttauschpng folgten 
bald nach und kamen auch nach Spanien. Aber auch die Regie- 
rung fand, dass Columbus ihre Erwartungen nicht erfiillte, dass er, 
statt die leeren Staatskassen zu fiillen, nur immer neue Ansprtiche 
an dieselben machte.

2. Die Landung in Cascaes und der Besuch bei dem Kónig von 
Portugal bei der Riickkehr von der ersten Reise, durch welche der 
spanische Nationalstólz verletzt wurde. Sie hatten unterbleiben kón- 
nen, obwohl Columbus sich spater damit entschuldigte, dass seine 
Segel zerrissen gewesen seien.

3. Die Ernennung seiner beiden Briider zu seinen Stellvertretern 
auf Hispaniola, von denen der jiingere, Diego, offenbar aus Mangel 
an Kenntnissen und Erfahrungen den schwierigen Aufgaben in Isa- 
bella nicht gewachsen war, der andere aber durch seine Hartę und 
Grausamkeit sich verhasst machte. Nach Las Casas war der Ade- 
lantado (Statthalter) Bartolome Colon ein gelehrter, kluger und vor- 
sichtiger Mann, von unbeugsamem Willen und herzlos. Er habe auf 
den Admirał so grossen Einfluss ausgeiibt, dass man demselben alle 
Falle von grosser Strenge und Grausamkeit zuschreiben miisse, wegen 
dereń Roldan, Hojeda und ihre Gesinnungsgenossen den Admirał in 
Spanien verklagten. Die nationale Abneigung gegen die „Fremd- 
linge“ kam hinzu. Auch wurde den Brudem Habgier und Unter- 
schlagung des Goldes vorgeworfen, das sie an die Krone hatten 
abliefern sollen.

4. Die Versendung vieler Hundert unschuldiger Indianer in die 
spanische Sklaverei, wo sie hulflos und elend zu Grunde gingen,
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sowie die Befurwortung weiterer Sendungen ais gewinnbringendes 
Geschaft.

Es wurde schon hervorgehoben, dass das Gefuhl der Kónigin 
sich dagegen straubte. Mit Recht riihmt man sie wegen ihres Mit- 
leids mit den Eingeborenen von Hispaniola, das auch in der Instruk- 
tion, welche Gouverneur Ovando nach San Domingo mitnahm, seinen 
Ausdruck fand. Es wird besonders hervorgehoben, dass auf ihren 
ausdriicklichen Wunsch ein Paragraph aufgenommen wurde, welcher 
folgenden Wortlaut hatte:

„Dass alle Indianer auf Hispaniola frei von Knechtschaft sein 
und von niemand belastigt werden sollten, und dass sie ais freie 
Vasallen leben, gerecht regiert und beschiitzt werden sollten, wie 
ihre Vasallen in Castilien. “

Allein selbst die Stimme der allgemein geachteten und beliebten 
Kónigin verklang und blieb unbeachtet in jener Zeit, wo die Religion 
so oberflachlich, die Verwilderung der Sitten und Gefiihle so tief 
und weit verbreitet war, wo die Nachstenliebe eines Las Casas unter 
der Geistlichkeit selbst so vereinsamt dasteht.

Den spanischen Conąuistadoren gegeniiber erscheint uns Colum
bus bei all seinen Schwachen ais ein edler Mann. Unzweifelhaft war 
er jedoch ein eigentiimliches Gemisch von wahrer Frómmigkeit und 
religióser Schwarmerei, von Gerechtigkeitsliebe und Habsucht, von 
praktischem Sinn und Mangel an Klugheit und Menschenkenntnis, 
von gutmiitigem Wohlwollen und leichter Erregung selbst zur Grau- 
samkeit, Enthusiast im Gluck und kein geduldiger Trager des ver- 
schuldeten Unglticks.



DIE V IERTE REISE
DES COLUMBUS NACH DER NEUEN W ELT* 1.

Abfahrt von Cadiz am II. Mai 1502.
Riickkehr nach Sanlilcar am 7. November 1504.

Columbus war noch immer der Meinung, Ostasien entdeckt zu 
haben. Er wollte weiter gen Westen vordringen, Indien und das 
gelobte Land aufsuchen und das heilige Grab erobern. Mit seinen 
geringen Kenntnissen und irrigen Vorstellungen von der Erde hatte 
er mehr und mehr schwarmerische religióse Ideen verkniipft. Sein 
mit den Jahren zunehmender Mysticismus, genahrt durch falsch ver- 
standene Stellen der Bibel, zumal der Offenbarung Johannis, fuhrte 
ihn wahrend seiner langen Unthatigkeit zu Sevilla im Jahre 1501 zu 
seinem „Libro de las Profecias“ (Buch der Weissagungen). Er 
glaubte, die Welt werde in 155 Jahren untergehen, und suchte 
Isabella und Ferdinand klar zu machen, dass sie unter solchen Um- 
standen von Gott berufen seien, fur eine móglichst rasche Ausbrei- 
tung des katholischen Glaubens zu sorgen.

1 Die drei Hauptąuellen fur die Ereignisse und den Yerlauf dieser Reise sind:
1. der Bericht des Admirals an die Kónige Ferdinand und Isabella, welchen er am 
7. Juli 1503 bald nach seiner Ankunft auf Jamaica nach San Domingo zur Weiter- 
befórderung sandte. Abgesehen davon, dass er den letzten Teil der Reise nicht 
beruhrt, ist er weder die Wiedergabe eines Tagebuchs, noch mit irgend welchen 
Positionsangaben versehen, dagegen mit so viel religiósen und sonstigen Betrachtungen, 
Klagen und ungeheuerlichen Urteilen untermischt, dass es nicht leicht halt, sich 
durchzuarbeiten und einigermassen zu orientieren; 2. der kurze und hóchst diirftige 
Bericht des Diego Porras; 3. das Testament von Diego Mendez, des treuen Dieners 
von Columbus, welches sehr willkommene Angaben und Erganzungen zu den beiden 
vorigen enthalt. Es ist Yalladolid, den 6. Juni 1536 datiert.



Man kann sich vorstellen, dass nur wenige Ratgeber des Hofes 
geneigt sein mochten, solche Ideen zu unterstiitzen. Man muss sich 
deshalb mehr dariiber wundern, dass er uberhaupt, ais dass er so 
spat die Mittel zu dieser geplanten vierten Reise erhielt. Dieselben 
waren freilich bescheiden genug: vier kleine Caravellen, von 50 bis 
70 Tonnen jede, mit einer Besatzung von 150 Mann. Ais Notar 
und Geschichtsschreiber wurde der Expedition ein gewisser Di ego 
P or ra s  beigegeben. Auch machte des Admirals Bruder Bartolome, 
sowie sein isjahriger Sohn Fernando die Fahrt mit. Die Namen der 
vier Barken waren: La C a p i ta n a ,  gefuhrt von D ieg o  T r is ta n ,  la 
S a n t ia g o  de P a lo s , unter dem Befehl von F ra n c isc o  de P o r-  
r a s ,  la  V isca in a , gefuhrt von einem Genuesen B a r to lo m e  de 
F re s c o , und la G a lle g o , unter dem Befehl von P edro  T o rre s , 
dem Bruder des Diego.

Von besonderem Interesse sind einige der Verhaltungsmassregeln, 
welche dem Admirał von den Kbnigen Ferdinand und Isabella mit- 
gegeben wurden. Es wird ihm namlich befohlen:

1. eine oder zwei Personen mitzunehmen, welche Arabisch ver- 
stehen;

2. schnell und auf gradem Wege gen Westen vorzudringen und 
Hispaniola dabei zu vermeiden;

3. keine Sklaven mitzubringen. Wenn aber Jemand aus freiem 
Willen kommen wurde und in der Absicht, spater in seine Heimat 
zuriickzukehren, so solle Columbus ihn auf- und mitnehmen.

4. Endlich war dem Notar aufgegeben, iiber alle Ereignisse 
wahrend der Fahrt Buch zu fiihren.

Der Admirał liess am u .  Mai 1502 die Anker lichten und die 
Segel aufziehen. Er erreichte am 20. Mai die Insel Ferro, blieb 
hier bis zum 26., durchsegelte bei giinstigstem Windę den Atlanti- 
schen Ozean, landete den 15. Juni auf der Insel M at i ni no  (Mar- 
tiniąue), von wo er sich nach dem nahen Dominica wandte. Von 
hier wollte er direkt auf Jamaica lossteuern; doch schlug in der 
Nacht nach seiner Ankunft das Wetter um und es folgte eine lan^e 
Reihe von Stiirmen mit Schiffbruch und sonstigem Ungemach. Dies 
bestimmte Columbus, trotz des kóniglichen Verbotes, sich nach San 
Domingo zu wenden, um dort eines seiner Schiffe, das Schaden 
gelitten hatte, gegen ein besseres zu vertauschen. Ais er aber am 
29. Juni dort ankam und in einem Briefe an den Gouverneur de 
Ovando um Erlaubnis zur Landung und zum Umtausch seines 
schlechten Schiffes gegen ein besseres auf seine Kosten bat, wurde 
ihm beides versagt. Offenbar hatte Ovando strengen Befehl, das

g6 Die vierte Reise des Columbus nach der Neuen Welt.
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Betreten der Insel durch den Admirał und seine Briider zu verhuten, 
da es nicht denkbar ist, dass er in diesem Falle aus eigenem Antrieb 
handelte. So konnte Colon nur ein Paket fur Spanien bestimmte 
Briefe abgeben und musste sich von neuem der erregten See anver- 
trauen. Das Unwetter wurde schrecklicher ais zuvor und trennte die 
Fahrzeuge von einander. Die Lagę war zum Verzweifeln.

In seinem Bericht, welchen der Admirał spater von Jamaica aus 
an die Kónige sandte, aussert er sich dariiber wie folgt:

„Welcher Mann, selbst Hiob nicht ausgenommen, wurde nicht 
bereit gewesen sein, aus Verzweiflung zu sterben in der Lagę, in 
welcher ich mich befand. Ich war besorgt um meine eigene Sicher- 
heit und um diejenige meines Bruders, meines Sohnes und meiner 
Freunde, ais mir die Erlaubnis verweigert wurde, zu landen, oder 
in einen Hafen an der Kiiste einzulaufen, welche ich durch Gottes 
Gnade mit so viel Miihe und Gefahr fur Spanien gewonnen hatte.“

Jener Sturm, ein westindischer Hurricane, fand am 14. Juli 1502 
statt. Ein Teil der Flotte des Ovando sollte gerade nach Spanien 
zuruckkehren. Der Wirbelsturm vernichtete fast alle Schiffe; die 
wilde See verschlang auch Bobadilla, Roldan und andere Feinde des 
Admirals, welche an Bord waren, vor dessen Augen. Ihm aber ge- 
lang es, durchzukommen, auch zwei Tage spater, ais das stidóst- 
liche Jamaica in Sicht kam, seine iibrigen schwachen Fahrzeuge mit 
ihren Insassen gliicklich wiederzufinden. Die See wurde ruhiger, 
aber eine starkę Strómung trieb die Schiffe zwischen Jamaica und 
Cuba bis zu dem „Garten der Kónigin“ durch, ohne dass Land in 
Sicht kam.

Am 24. Juli erreichte Columbus die flachę, sandige Insel Pinos, 
welche er auf seiner zweiten Reise entdeckt hatte, nahm dann stid— 
westlichen Kurs, kam aber wegen taglicher, heftiger Gewitterstiirme 
und einer starken Gegenstrdmung nur langsam voran. Endlich ent- 
deckte er am 30. Juli die kleine Insel G uanaja  (Bonaca), an der 
Kuste von Honduras und warf am folgenden Tage an letzterer, an 
einer von ihm P u n ta  C a x in a s ! genannten Stelle, nicht weit von 
der heutigen Stadt T ru x illo  (Trujillo), Anker. Damit hatte er die 
Mitte der Nordkiiste des heutigen Honduras erreicht. Statt nun aber 
die Fahrt in westlicher Richtung fortzusetzen, segelte er ostwarts 
angesichts der Kuste hin und erreichte endlich nach manchen

1 Caxinas oder Casinas war der Name der Eingeborenen fiir eine Art wilder 
Obstbaume der sandigen Kiiste. Offenbar ist damit die Coccoloba uvifera L., ein 
niedriger Baum aus der Familie der Polygoneen zu verstehen.

R e in , Gesammeite Abhandlungen. 7



Schwierigkeiten durch ungiinstige Windę mit seinen beschadigten 
Fahrzeugen am 1 2 . September das Ende des grossen óstlichen Vor- 
sprungs von Mittelamerika in der Breite von Martiniąue (15° N) und 
in siidlicher Richtung von der Insel Pinos.

Im Hinblick auf die gliickliche Errettung aus unzahligen Ge- 
fahren wahrend der letzten 88 Tage, einer nun endigenden Periode 
voll heftiger Stiirme und Gewitter, nannte der Admirał die Stelle 
Cabo de G racias a D ios, „Cap der Gnade Gottes“ . — Er hat 
uns in einem Briefe an die Kónige von den Drangsalen dieser Sturm- 
periode eine ergreifende Schilderung hinterlassen, von der hier ein 
Teil folgt:

„88 Tage dauerten die Qualen dieses entsetzlichen Unwetters, 
wahrend dereń ich zur See war und weder Sonne, noch Sterne sah. 
Meine Schiffe waren ihm ausgesetzt mit zerrissenen Segeln; Anker, 
Takelwerk, Taue, Boote und eine grosse Menge Yorrate waren ver- 
loren gegangen. Meine Leute waren sehr schwach und niederge- 
schlagen. Viele von ihnen nahmen sich vor, ein christliches Leben 
zu fiihren; alle gelobten eine Pilgerfahrt nach gliicklicher Errettung. 
Wohl haben wir manchen andern Sturm kennen gelernt, aber keinen 
von so langer Dauer. Vielen, welche wir fiir tapfere Manner hiel- 
ten, entsank wiederholt der Mut. Die Leiden meines Sohnes, wel- 
cher mit mir war, schmerzten mich in der Seele, und um so mehr, 
wenn ich sein zartes Alter in Betracht zog, denn er war erst 14 Jahre 
(nach des Vaters Angabe 13) alt, ais er so viele Miihsale ertragen 
musste. Doch gab ihm unser Herrgott Kraft, um selbst die andern 
aufzumuntern; er arbeitete, ais ob er schon 80 Jahre auf der See 
gewesen ware, und das trbstete mich. Ich selbst war krank gewor- 
den und manchmal dem Tode nahe; doch lenkte ich von einer 
kleinen Kajiite aus, die ich mir auf dem Deck hatte herrichten lassen, 
unsern Kurs. Mein Bruder befand sich in demjenigen SchifF, das 
am gebrechlichsten war und am meisten gelitten hatte; das machte 
mir um so mehr Sorge, ais ich ihn gegen seine Neigung mitgenom- 
men hatte. “

Die Kiiste beim Cap Gracias a Dios war niedrig, der Boden 
wenig fruchtbar und die Bevólkerung sehr wild, so dass Columbus 
keinen Anlass zu langerem Verweilen hatte. Das Wetter hatte sich 
fiir die Weiterfahrt giinstig gestaltet. So segelten denn die Spanier 
angesichts der Kiiste Und ihrer Richtung folgend erst gen Siiden, 
dann nach Siidosteń am heutigen Nicaragua und Costa Rica hin. 
Sie erreichten am 25. September die Miindung eines Flusses, den 
Colon G uyga  nennt (der heutige R io  San  Ju a n ), und wo er bei

g 8 Die vierte Reise des Columbus nach der Neuen Welt.



einem Orte K a r ia i  Anker warf, urn seine Schiffe wieder einiger- 
massen in Stand zu setzen und seinen Leuten etwas Erholung zu 
bieten, dereń sie so sehr bedurften. Schon am 5. Oktober segelten 
sie weiter und kamen zur prachtigen Laguna (Bucht) von Chiriąuf 
(9°N), im Staate Panama der heutigen Republik Colombia.

Wiederum fangt das Gold an, im Berichte des Admirals eine 
grosse Rolle zu spielen. Beim Betreten der Insel Guanaja und der 
Ktiste von Honduras hatten die Eingeborenen die Proben dieses 
verlockenden Metalls, sowie Perlen beim Vorzeigen angestaunt und 
ihm damit bewiesen, dass ihnen diese Gegenstande fremd seien. 
Jetzt hórte er von Goldminen im nahen V e ra g u a  und von einem 
noch goldreicheren Lande C ig u a re , das neun Tagereisen von Ve- 
ragua nach Westen und am Meer liege. Diese Aeusserungen und 
missverstandene Namen brachte er in Verbindung mit Marco Polo’s 
Bericht uber China. Er glaubt, die Indianer kennten den Gross- 
Khan und es sei der Ganges nur zehn Tagereisen weiter westlich 
von Ciguare gelegen. Dies Alles belebt von neuem seinen Mut. 
Am Tage Simons und Juda (28. Oktober) macht er sich auf nach 
Veragua, folgt zu dem Zweck dem Bogen, welchen die Kiiste von 
Chiriąui gegen den Isthmus nach Osten hin beschreibt, wird aber 
durch neue Gewitterstiirme genótigt, nach dem P u e r to  G o r d o  
(Chiriąui) zurtickzukehren, indem Wind und Meeresstrómung alle 
Anstrengungen vereitelten und die Schiffe in schlechtem Zustand 
waren. Nach 15 Tagen wurde ein neuer Versuch gemacht, die Fahrt 
fortzusetzen, aber ohne besseres Resultat. Ais die Barken aus dem 
Schutze der Bucht heraustraten, empfing sie ein neues Unwetter. 
Nach des Admirals Worten „hatte man die See nie so hoch, so 
schrecklich, so bedeckt von Schaum gesehen. Sie zischte wie ein 
Kochkessel uber machtigem Feuer. Nie sah der Himmel so schreck
lich aus; Tag und Nacht zuckten die Blitze durch die unaufhórlichen 
Regengiisse vom dunklen Himmel. Es war, ais werde sich die Siind- 
flut wiederholen. Dies alles und die neuen grossen Verluste an 
Segeln und Booten nahmen meinen Leuten den Rest von Hoffnung 
und Mut. Sie wtinschten sich den Tod. Doch es gefiel Gott, uns 
nochmals nach Puerto Gordo zurtickkehren zu lassen, wo ich meine 
Lagę verbesserte, so gut es ging. “

Es war am zweiten Weihnachtstage, einem Flusse gegeniiber, 
der deshalb den Namen Rio Belen (Bethlehemfluss) erhielt, ais das 
Wetter zur nochmaligen Riickkehr nach dem alten Zufluchtsort zwang-.

Bald darauf hatte sich aber giinstigeres Wetter eingestellt, so dass 
der Admirał seine Fahrt wieder aufnehmen konnte. So kam er am

w*
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io . Januar 1503 von neuem an die Kiiste des Landes Veragua und 
vor die Miindung des Rio Belen1. Die Barken befanden sich jedoch 
in so schlechtem Zustande und ilire Bedienungsmannschaft war durch 
Ueberanstrengung und Krankheit so geschwacht, dass Columbus sich 
entschloss, iiber die Barre in den Fluss einzulaufen. Das erwies 
sich ais grosses Gliick, denn schon am folgenden Tage brachen 
heftige Stiirme und Gewitterregen von neuem los und dauerten fast 
ohne Unterbrechung bis zum 14. Februar.

Trotz des fortdauernden Regens sandte Columbus am 6. Februar 
seinen Bruder Bartolome mit 70 Mann flussaufwarts. Sie wurden 
von einigen landeskundigen Indianern nach mehreren, etwa 30 km 
entfernten Goldminen und dann auf einen hohen Berg gefiihrt, wo 
man ihnen sagte, dass Gold vorkomme, soweit sie nur blicken kónn- 
ten, bis 20 Tagereisen weit westwarts. Auch brachten Bartolome Colon 
und seine Leute Gold mit, welches sie wahrend ihres vierstiindigen 
Aufenthaltes am Lande gesammelt hatten. Weiter berichtet der Ad
mirał, dass er Baumaterial in Ueberfluss gehabt, Hauser errichtet 
und einige dem Herrn von Veragua, Namens Q u ib ia n , zum Ge- 
schenk gemacht habe1 2. Die Eingeborenen seien jedoch rauher Natur, 
die Spanier anderseits sehr aufdringlich gewesen. Deshalb habe der 
Kazike Quibian beschlossen, die Wohnungen der letzteren zu verbrennen 
und alles niederzumachen. Er (Colon) sei ihm jedoch zuvorgekom- 
men und habe ihn, seine Frauen, Sóhne und Diener gefangen ge- 
nommen, doch seien alle von den Schiffen entkommen. Unter diesen 
Umstanden hielten es die Spanier fur geraten, sich wieder der See 
anzuvertrauen. Das geschah im April wahrend der Osternacht unter 
hochst ungunstigen Verhaltnissen.

Der Admirał wurde vom Fieber geschiittelt, und auch unter der 
Mannschaft gab es viele Kranke. Der Schiffsbohrwurm (Teredo 
navalis L.), diese von allen Seefahrern von jeher gefiirchtete See- 
muschel, hatte sein Werk an den Caravellen vollbracht und ihre ins 
Wasser tauchenden Holzteile, wie eine Bienenwabe, durchlóchert.
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1 Dieser „Bethlehemfluss44, dessen Miindung unter circa 9 0 N und 8o° 55' W Gr., 
óstlich der Laguna de Chiriqui, gelegen ist, besitzt eine Barre in 2 m Tiefe, so 
dass Barken, wie die damaligen, leicht iiber sie hinwegsegeln kónnen. Die Land- 
schaft Veragua, dereń Namen die Spanier hier kennen lernten, endet siidlich mit der 
Halbinsel A zu ero  und ihrem siidóstlichen Cap M ała (7°3O 'N , 8o° W Gr.).

2 Die Griindung der Stadt Santiago de Veragua, welche in siidlicher Richtung 
vom Orte Belen gelegen ist, wird hiermit in Verbindung gebracht. Es ist indes un- 
wahrscheinlich, dass die Leute des Admirals so weit kamen, und es wiirde kaum be- 
greiflich sein, dass sie in solchem Falle den Stillen Ozean nicht erblickt hatten.



Eine derselben, die Gallega, war dadurch so morsch geworden, dass 
sie das Wasser nicht mehr hielt und aufgegeben werden musste1. 
Auch die iibrigen waren in einem sehr bedenklichen Zustande. Ander- 
seits riickten die feindlichen Eingeborenen heran und war noch gróssere 
Gefahr im Verzuge; denn schon hatten diese in einem Kampfe den 
Spaniem grossen Schaden zugefugt und u. a. den Kapitan Diego 
Tristan getótet.

Columbus berichtet, wie er in dieser verzweifelten Lagę alle 
Hoffnung auf Rettung aufgegeben habe, zusammengebrochen sei, dann 
im Traume góttlichen Trost erhalten und neuen Mut gewonnen habe. 
Er erreichte gegen Ende April B e lp u e rto  (Porto Bello) in der 
B ahia de L im ones oder de la  M arina. Auf der in dieser Bucht 
gelegenen Insel M a n z a n illa  wurde in neuerer Zeit eine Stadt an- 
gelegt, welche dem Admirał zu Ehren C o lo n  und nach einem Ameri- 
kaner, dem Hauptunternehmer der Panamabahn, die hier endet, 
A sp inw all genannt wurde. Auch hat man in Colon zur Erinnerung 
an Columbus eine Bronzestatue desselben errichtet.

In Belpuerto musste eine zweite, ganz untauglich gewordene 
Caravelle zuriickgelassen werden. Den dringenden Bitten seiner Leute 
nachgebend, verliess nun der Admirał mit seinen beiden gebrech- 
lichen Schiffen und den geringen Vorraten, welche er noch besass, 
die Kuste b e iP u n ta  de S a n B la s ,  um seinen Weg nach Hispaniola 
zu nehmen. Den beiden ersten giinstigen Tagen folgten bald wieder 
heftige Stiirme, welche ihn nordwarts zu den C a y m a n e s - In s e ln 1 2, 
dann nach Cuba trieben, wo er in der Nahe der Stadt T r in id a d  
am 13. Mai 1503 landete.

Columbus sagt, er habe die Provinz Mayo erreicht, welche die 
Fortsetzung von Catayo sei. Er halt also das beriihrte Land fur das 
unter dem Namen Mangi von seinem Landsmann Marco Polo er- 
wahnte siidliche Nachbarland von China. Von hier wollte er sich 
nach Hispaniola begeben, nachdem er einige Tage zur notwendigsten 
Ausbesserung seiner im hohen Grade seeuntiichtigen beiden Barken 
und wohl auch zur Aufnahme einiger Lebensmittel verwandt hatte. 
Sein Weg fiihrte ihn am „Garten der Kónigin“ vorbei. Da bald 
von neuem widrige Windę und eine sttirmische See einsetzten, musste

1 Nach Diego Porras musste die Gallega zuruckbleiben, weil sie zu grossen 
Tiefgang hatte und die Barre nicht iiberschreiten konnte.

2 Diese drei bewohnten Koralleninseln liegen etwa 300 km siidlich von Cuba 
und fast ebenso weit nordóstlich von der Insel Jamaica, der sie politisch zuge- 
hóren.
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die grósste Sorgfalt angewandt werden, um den Gefahren der zahl- 
reichen Korallenriffe zu entgehen. Columbus ankerte an einer Insel, 
verlor drei Anker, und ais gegen Mitternacht das Wetter sich so 
verschlimmerte, dass man meinen sollte, das Ende der Welt breche 
herein, und die Kabel des zweiten Schiffes zerrissen, wurde, wie 
durch ein Wunder, der Zusammenstoss und die Vernichtung beider 
Fahrzeuge verhiitet. In dieser Lagę, sagt der Admirał, „war der eine 
Anker, welchen ich noch besass, nachst Gott meine einzige Rettung.“

Nach sechs Tagen, ais sich das Wetter beruhigt hatte, konnte 
Columbus seine Fahrt wieder aufnehmen; aber es geschah mit zer- 
rissenen Segeln und fehlendem Takelwerk, mit morschen Schiffen 
voll Wurmlóchern, mit einer Mannschaft, welche, durch Aufregung, 
Not und Ueberanstrengung entkraftet, nur noch mechanisch und 
hoffnungslos ihre Arbeit that. Bis Cap Cruz auf der Sudseite von 
Cuba wurde der óstliche Kurs innegehalten, dann aber eine siid- 
liche Richtung eingeschlagen. Gegen Ende Juni liess der Admirał 
die beiden Fahrzeuge an ein nahes, grósseres Land treiben. Es war 
nicht Haiti, sondern Jamaica, welches man erreicht hatte. — Die 
Feindschaft der Eingeborenen und die Unzufriedenheit des gróssten 
Teils der Offiziere und Mannschaft nótigten Columbus, an Bord zu 
bleiben. Von hier aus verhandelte er mit den Indianern, um Lebens- 
mittel zu erlangen. Dabei leistete ihm sein vertrauter Diener D iego  
M e n d e z , wie in Veragua, unschatzbare Dienste. Mit ausserordent- 
lichem Geschick, mit Mut, Geistesgegenwart und gewinnendem Be- 
nehmen iiberwand derselbe viele Schwierigkeiten und machte die 
Eingeborenen willig. Einer derselben schenkte ihm ein Canoe aus 
einem ausgehóhlten Baumstamm. Mendez teerte es, versah es mit 
einem Mast und Segel, sowie mit Lebensmittełn, und wagte es, mit 
F i e s c h i , dem andern Diener des Admirals, und sechs Indianern 
darin die Fahrt nach San Domingo zu machen, um im Namen seines 
Herrn den Gouverneur Ovando um Hiilfe zu bitten. Sie nahmen 
den schon erwahnten letzten Brief des Admirals an die Kónige mit 
und begaben sich in Begleitung des Adelantado und 70 Spaniem 
nach dem Ostende von Jamaica, wo sie noch vier Tage warteten, 
bis sich giinstiges Wetter einstellte, worauf sie ihre kiihne Canoefahrt 
begannen und nach funftagigem ununterbrochenen Rudern und Segeln 
im Cap San M iguel (jetzt Cap T ibu ron ) das Westende von 
Hispaniola erreichten. Die Eingeborenen kamen ihnen freundlich 
entgegen und brachten ihnen Nahrungsmittel in Ftille. Sie hatten 
derselben, sowie des Wassers wahrend der beiden letzten Tage ihrer 
Fahrt ganz entbehrt.
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Mendez sandte seine Jamaicaleute zuriick, nahm sich dafiir sechs 
Ruderer von Haiti und machte sich mit ihnen auf den Weg nach 
San Domingo, welcher nach seiner Angabe 130 leguas (ca. 723 km) 
betrug. Nachdem er den gróssten Teii desselben zuriickgelegt und 
die Provinz Asoa errejcht hatte, erfuhr er durch den Befehlshaber 
Gallego, dass Ovando ausgezogen sei, um die Provinz X a ra g u a  zu 
unterwerfen. Er verliess deshalb sein Canoe, begab sich zu Lande 
dorthin, wo er den Gouverneur traf und ihm den Brief seines Herm 
iibergab. Ovando hielt Mendez sieben Monate lang zuriick, bis er 
84 Hauptlinge verbrannt oder gehangt hatte, darunter auch N acaona, 
die Kónigin des Landes, der Jedermann Gehorsam leistete.

Von Xaragua eilte Diego Mendez nach San Domingo und wartete 
auf die Ankunft eines Schiffes aus Spanien, da er keins vorfand, das 
er hatte benutzen kónnen. Zum Gliick kamen bald drei. Er kaufte 
eins derselben mit den Mitteln, die er fur den Admirał aus seinen 
Reventien erhalten hatte, belud es mit Vorraten verschiedener Art, 
darunter auch Schweine und Schafe, und sandte es unter Fiihrung 
von Diego de Salcedo nach Jamaica zu seinem Herm. Diego Mendez 
selbst aber benutzte die Riickkehr der beiden andern Schiffe, um sich 
mit ihnen nach Spanien zu begeben und dem Kónig und der Kónigin 
einstweilen ausfiihrlich von Allem zu berichten, was sich auf dieser 
Reise zugetragen hatte.

Auch iiber die weiteren Vorgange auf Jamaica giebt uns Diego 
Mendez Nachricht, ohne die Quelle anzugeben, aus der er sie in 
Spanien schópfte. Hiernach hatte er kaum die Insel verlassen, ais 
sich die Indianer weigerten, dem Admirał und der Mannschaft weiter 
Nahrungsmittel zu bringen. In der grossen Verlegenheit und Not, in 
welche die Spanier dadurch versetzt wurden, fand Columbus ein wirk- 
sames Auskunftsmittel. Er liess die Kaziken vor sich kommen und 
erklarte ihnen, er sei auf Befehl Gottes in ihr Land gekommen. Ihr 
Verhalten gegen ihn habe Gott erziirnt. Derselbe werde ihnen deshalb 
in der kiinftigen Nacht am Mond ein untriigliches Zeichen seines 
Missfallens geben.

Solches geschah am 29. Februar 1504. Die in der folgenden 
Nacht eintretende Mondfinsternis iiberraschte und erschreckte die 
Indianer dergestalt, dass sie dem Admirał versprachen, es solle ihnen 
nie mehr an Lebensmitteln fehlen. Auch hielten sie ihr Versprechen 
bis zum Tage der Abreise ihrer Gaste.

Man hat diese Vorausverktindigung einer Mondfinsternis durch 
den Admirał ais einen Beweis seiner umfangreichen mathematischen 
und astronomischen Kenntnisse angesehen und ais Uebereinstimmung
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mit seinen angeblichen Studien auf der Universitat Pisa. Da er 
jedoch sein mathematisches und astronomisches Talent sonst nirgends 
bekundet, obgleich sich dazu Hunderte von wichtigen Anlassen boten, 
so sind diejenigen wohl im Recht, welche annehmen, dass es sich 
dabei fur Columbus nicht sowohl um eine eigene Berechnung han- 
delte, ais viełmehr um die Angabe eines Almanachs, die er in ge- 
schickter Weise zu verwerten wusste.

Nachdem die erwahnte Nahrungssorge gehoben war, hatte der 
Admirał gegen eine Meuterei anzukampfen, an welcher sich unter 
Fiihrung des Kapitans F r a n c is c o  de  P o r ra s  ein ansehnlicher Teil 
der Offiziere und Mannschaft beteiligte. Es gelang jedoch der grossen 
Energie des Bartolome Colon, welcher die Treugebliebenen um 
sich sammelte, die Meuterer in einem blutigen Gefecht vom 19. Mai 
1504 niederzuwerfen.

Die Unzufriedenheit mit dem Admirał hatte vornehmlich darin 
ihren Grund, dass er sich nicht von Cuba direkt nach Hispaniola 
gewandt hatte. Der vierzehn Monate lange Aufenthalt auf Jamaica 
mit all seinen Sorgen und Entbehrungen ware dadurch, wie Diego 
Porras am Schlusse seines Berichtes hervorhebt, ganz vermieden 
worden. Der Admirał dagegen sagt spater in einem Briefe an 
seinen Sohn Diego, er habe die beiden Briider Porras auf Empfeh- 
lung des Schatzmeisters Morales mitgenommen, den einen ais Kon- 
troleur, den andern ais Kapitan. Beiden seien fur ihre Aemter die 
riótigen Kenntnisse und Talente abgegangen. Allmahlich seien sie 
aber immer eitler geworden, und endlich hatten sie sich auf Jamaica 
gegen ihn aufgelehnt und ihn wahrend fiinf Monaten grausam ge- 
qualt.

Ovando hatte sich durch den ihm von Mendez uberreichten 
Brief des Admirals wohl veranlasst gesehen, ein Schiff mit einer 
Antwort nach Jamaica zu senden, aber diese Antwort driickte nur 
sein Bedauern aus, dass er ihm nicht helfen konne. Dazu kam, 
dass er zum Abgesandten jenen Diego de Escobar gewahlt hatte, 
welcher dem Admirał ais ein Genosse und riihriger Helfershelfer des 
Roldan sehr wohl bekannt war. Ohne seinen Leuten das Landen 
auf Jamaica oder irgend welchen Verkehr mit ihren schiffbriichigen 
Landsleuten zu gestatten, segelte Escobar noch am selben Abend 
nach Empfang einer Riickantwort von Columbus wieder ab.

Endlich aber uqd nicht lange nachher kam mit der Ankunft 
des Schiffes von Mendez fur den Admirał und seine Gefahrten die 
ersehnte Erlósung. Er hat den Tag spater ais einen der glticklichsten
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seines Lebens gepriesen, seinem treuen, opfermutigen Diener aber 
seine Dankbarkeit wohl durch Worte, nicht aber durch eine aner- 
kennenswerte That gezeigt. Ende Juni 1504 konnte er sich mit 
seinen Begleitern einschiffen. Nach kurzem Aufenthalt in San Do
mingo setzte er seine Fahrt fort und landete in San Lucar de 
Barrameda am 7. November 1504 nach einer Abwesenheit von 
2^2 Jahren.



EN D E DES CHRISTOPH COLUMBUS. 
SEINE NACHKOMMEN.

Ais Columbus zum letzten Mai den spanischen Boden betrat, 
war er ein an Kórper und Geist gebrochener Mann. Die ausser- 
ordentlichen Anstrengungen, Gemutsaufregungen, Entbehrungen und 
Krankheiten wahrend der beiden letzten Reisen hatten seine Gesund- 
heit geschwacht, Widerwartigkeiten mancherłei A rt, Undank und 
Enttauschungen ihn verbittert und sein Urteil getriibt. Welch’ ein 
Gegensatz zwischen seiner ersten und letzten Riickkehr aus der Neuen 
Welt! Damals ein Triumphator, dem alle Welt zujauchzte, den 
Jedermann zu sehen und zu ehren wunschte, jetzt ein Schiffbriichiger, 
auch in seinen Planen und Hoffnungen, von niemandem beachtet, von 
vielen bereits vergessen. So vom Schicksal mitgenommen, begab 
er sich nach Sevilla. Von hier wollte er dem Hofe folgen und nach 
Segovia reisen. Da er aber zu schwach war, um seinem Rangę ge- 
mass den Weg zu Pferd zuriickzulegen, so bat er das Domcapitel 
um eine Sanfte, welche ihm am 26. November auch gewahrt wurde. 
An demselben Tage starb in M ed in a  d e l C a m p o 1 seine alte 
Gónnerin, die Kónigin Isabella, welche spater in der Kathedrale zu 
Granada beigesetzt wurde. Die Nachricht von diesem Tode, seine 
Krankheit und die Strenge des Winters bestimmten Colon, vorerst 
in Sevilla zu bleiben. Dagegen sandte er bald seinen Bruder Bar- 
tolome und seinen Sohn Fernando nach Segovia, dass sie dem Kónig 
die Hand kiissen und ihm miindlich Bericht abstatten móchten.

Schon in seinem letzten Bericht an die Kónige klagte er, dass 
er trotz zwanzigjahriger Miihen und Gefahren in Spanien kein Obdach

1 Bezirkshauptstadt der Provinz Yalladolid, siidlich der Stadt Yalladolid.
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habe, welches er sein eigen nennen konne. Wenn er essen oder 
schlafen wolle, miisse er in’s Wirtshaus gehen, und meist fehle ihm 
das Geld, um seine Rechnung zu bezahlen. So schreibt er denn 
auch jetzt in einem Briefe an seinen Sohn Diego (derselbe war 
am Hofe zu Segovia) am 1. Dezember 1504, er lebe nur von An- 
leihen.

Diese Klagen sind jedoch nicht allzu ernst zu nehmen. Colum
bus war wohl von Hispaniola ausgeschlossen und seiner Wiirden 
beraubt worden, nicht aber seiner legitimen Einkiinfte. Er wohnte 
in Sevilla wohl allein, aber im vornehmsten Stadtteile, und hatte 
bei den grossen italienischen Bankfirmen daselbst hohen Credit. Auch 
erwahnt er in einem Briefe an Diego vom 13. Dezember, dass er 
seinem Bruder Fernando 150 Dukaten nach Segovia mitgegeben 
habe mit dem Auftrag, ihm (Diego) davon das zu ubergeben, was 
er selbst nicht brauche. Demselben Briefe entnehmen wir weiter, 
dass der Admirał 4000 Castellanos (25000 Mark) ais Anteil an den 
Einkunften von Hispaniola erhalten hatte. Anderseits ist bekannt, 
dass der Kónig am 15. April 1505 auf jenen Anteil (ioX) an den 
Einkunften von Hispaniola Beschlag legen liess, damit er der 
Schatzkammer in Sevilla zur Bezahlung von Schulden iiberwiesen 
werde.

Am 23. Februar 1505 erhielt Columbus die kónigliche Erlaubnis, 
auf einem Maultier, statt zu Pferde, an den Hof zu kommen; doch 
konnte er erst drei Monate spater mit Rucksicht auf seine Gesund- 
heit davon Gebrauch machen. Im Mai 1505 verliess er Sevilla, kam 
aber erst in Segovia an, nachdem Ferdinand schon nach den Haupt- 
stadten von Leon abgereist war. In Segovia schrieb er am 25. August 
sein Testament nieder; dann reiste er iiber Salamanca nach Valla- 
dolid, indem er dem Hofe folgte, um von Ferdinand die Riicker- 
stattung seiner vorenthaltenen Rechte auf Hispaniola zu erbitten. 
Ais er sah, dass er trotz wiederholter Gesuche kein Gehór fand, bat 
er, man móge seinen Sohn Diego statt seiner ais Gouverneur nach 
der Insel schicken, indem er hoffte, dass gegen diesen, der lange 
am Hofe gelebt und beliebt war, auch in keinerlei Weise mit den 
Anfeindungen des Vaters verwoben war, keine Bedenken erhoben 
wiirden.

Die Zeit war indes ungiinstig. Man erwartete Philipp den 
Schónen und seine Gemahlin Juana aus Flandern. Ferdinand war 
nicht gewillt, in Fragen, welche besonders die Krone von Castilien 
und Leon angingen, ohne die Erben derselben gefragt zu haben, 
eine Entscheidung zu treffen. Zum Empfang seiner Tochter und
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ihres Gemahls hatte er sich nach Villafranca an die franzósische 
Grenze begeben.

Columbus hoffte von der Tochter und Erbin Isabella’s, dass sie 
auch im Verhalten zu ihm in ihrer Mutter Fusstapfen treten und 
seine Bitten gewahren werde1. Er sollte indes ihre Ankunft in 
Valladolid nicht erleben. Am 21. Mai 1506 starb er in einem Alter 
von etwa 60 Jahren, nachdem er zwei Tage zuvor sein Testament 
vor dem Notar, einem Geistlichen, sowie treuen Dienern und wahr- 
scheinlich auch in Gegenwart seiner beiden Sóhne unterzeichnet 
hatte.

Wenig beachtet, setzte man den Entdecker der Neuen Welt im 
Gewdlbe des Franziskanerkiosters zu Valladolid bei. Dort ruhten 
seine Gebeine bis zum Jahre 1509, wo sie sein Sohn und Erbe Diego 
nach der Gruft der Kapelle Santa Ana des Kartauserklosters Santa 
Maria de las Cuevas bei Sevilla uberfiihrte. Es ist jedoch eine blosse 
Legende, dass auf des Admirals Wunsch die Ketten, in welchen ihn 
Bobadilla seiner Zeit gefangen nach Cadiz schickte, ihm mit in’s 
Grab gegeben wurden.

Im Jahre 1400 hatte der Erzbischof Gonzalo de Mena von Se- 
villa dieses Kloster nahe der Stadt am rechten Ufer des Guadalquivir 
gegriindet und reich dotiert. Der Prior des Klosters, Diego de Luxan, 
fiigte im Jahre 1507 eine neue kostbare Kapelle hinzu und nannte 
sie nach der heiligen Anna. In ihr ruhten die Gebeine Colon’s, der 
zu Lebzeiten mit den Mónchen des Klosters in sehr freundlichen 
Beziehungen gestanden hatte, 28, nach andern Angaben sogar 32 
Jahre, dann kamen sie in die Kathedrale von San Domingo.

Schon im Jahre 1498 hatte der Admirał bei Griindung seines

1 Das war freilich ein Irrtum. Von den drei Kindem der spanischen Kónige 
starb D on J u a n , der Thronerbe und einzige Sohp, in der Bliite seiner Jugend (1497). 
Auch ihre altere Tochter, die Konigin I s a b e l la  von Portugal, starb vor der Mutter, 
wahrend D o na J u a n a ,  die jiingere, welche an Philipp den Schonen, Erzherzog 
von Oesterreich, verheiratet war, Spuren von Wahnsinn zeigte. Daher bestimmte die 
Konigin Isabella in ihrem Testamente kurz vor ihrem Tode, dass ihr Gemahl Fer
nando die Regentschaft iibernehmen solle, falls ihre Tochter Juana (la Loca, die 
Wahnsinnige) ais Erbin der Konigskrone von Castilien und Leon nicht regieren 
konne. — Neuerdings sind in Spanien Stimmen laut geworden, welche beliaupten, 
dass die edelangelegte Prinzessin dem Religionsfanatismus ihrer Eltern zum Opfer 
gefallen sei. Sie habe denselbeu nicht geteilt, ihren Abscheu vor der Inquisition, 
ihr Mitleid mit den armen, unschuldigen Opfern derselben kundgegeben. Das habe 
sie ihren Eltern entfremdet und schwermtitig gemacht. Sie sei fur wahnsinnig erklart 
worden, obgleich sie erst in Folgę der harten und unwiirdigen Behandlung, die ihr 
dann zu teil wurde, dem Wahnsinn wirklich verfallen sei.
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Majorats bestimmt, dass auf Hispaniola eine Kirche, die „Santa Maria 
de la Concepcion“, gebaut und in einer Kapelle derselben Seelen- 
messen fiir ihn gelesen werden sollten. Das Testament vom Jahre 
1506 bestatigt diese Bestimmung; doch fehlt beiden Verfiigungen 
die Angabe dariiber, wo er beerdigt sein wollte. Spater, ais Diego 
Colon zweiter Admirał und Vizekónig von Indien geworden war, 
wollte er in San Domingo ein Kloster griinden, das die Gebeine 
seiner Eltern und seines Onkels Bartolomć, sowie seine eigenen auf- 
nehmen sollte. Dieser Plan kam jedoch nicht zur Ausfiihrung.

Nach Diego’s Tode bat D o ń a  M aria  de T o le d o , seine Wittwe, 
den Kaiser Karl V um Erlaubnis, dem Wunsche des ersten Admi- 
rals entsprechend, dessen Reste nach Hispaniola bringen zu diirfen. 
Der Kaiser gewahrte bereitwilligst ihr Gesuch, jedoch fand die Ueber- 
fiihrung wahrscheinlich erst einige Jahre spater und nach dem 5. No- 
vember 1540 statt.

Eine Tafel in der Kathedrale zu San Domingo lautet:
„Es ruhten an dieser Stelle die Gebeine des Don Cristobal Co

lon, des beriihmten Entdeckers der Neuen Welt, vom Jahre 1536 
an, in welchem sie aus Spanien iibergefuhrt wurden, bis zum 10. De- 
zember 1877, w0 man s'e ausgrub, um ihre Authenticitat zu kon- 
statieren1."

Ais William Penn, der edle Quaker, im Jahre 1655 San Domingo 
besuchte, wurde „dem Ketzer“ das Besehen der Graber nicht ge- 
stattet, damit dasjenige des Columbus nicht entweiht werde.

Das Erdbeben vom 19. Mai 1673 zerstórte die Kathedrale und 
auch die Graber, so dass des Admirals Gebeine und Asche mit denen 
seiner Verwandten und Nachfolger, welche alle im Chor der Kirche 
begraben waren, sich vermischten. Dann kam der Ruin der Kolonie 
und die Vernachlassigung und thaten das iibrige. Wohl hatte man nach 
dem Erdbeben die Gebeine des Admirals, so viel man vermochte, 
wieder feierlich bestattet. Ais aber im Jahre 1795 San Domingo 
den Franzosen in die Hande fiel, liess der spanische Admirał Don 
Gabriel dArtizabel das Gewólbe óffnen, sie herausnehmen und nach 
H a b a n a  uberfiihren, in dessen Dom sie dann am 19. Januar 1796 
unter entsprechenden Feierlichkeiten wieder beigesetzt wurden. Was 
man in San Domingo fand, waren Reste von Verwandten des

1 Reposaron en este sitio los restos de Don Cristobal Colon, el celebre des- 
cubridor del nuevo mundo desde el ano de 1536 en que fueron transladados de 
Espaiia hasta el 10 Decembre de 1877 en que se desenterraron para constatar la 
autenticidad.“



Admirals, wie dies bereits im Jahre 1879 von H a liaz  co nachgewiesen 
wurde1.

D iego  Colon, de r zw eite A dm ira ł und  V izekónig Ind iens, 
Sohn und Erbe des grossen Entdeckers, war kaum sechs Jahre alt, ais 
er mit seinem Vater von Portugal nach Spanien kam. Nachdem er 
eine zeitlang in Córdoba die Schule besucht hatte, wurde er am 
8. Mai 1492 zum Pagen des Kronprinzen Don Juan ernannt. Ais 
dieser am 4. November 1497 in Salamanca starb, nahm die Kónigin 
den jungen Colon an ihren Hof und reihte ihn spater in ihre „Hundert 
Garde“ ein, und ais auch Isabella gestorben war, zog der Kónig ihn 
in seine Nahe, wo er bis Ende 1505 blieb, um dann seinem kranken 
Vater zur Seite zu stehen. Daraus darf man schliessen, dass Diego 
eine am Hofe gem gesehene Persónlichkeit war. Dazu trug seine 
stattliche Gestalt und vornehme, wiirdige Haltung offenbar viel bei. 
Gleich seinem Vater war er von hohem Wuchs und wohlproportio- 
niert, hatte aber vor ihm die seiner Erziehung und seinem Umgang 
entsprechenden feineren Formen voraus.

Im Jahre 1508 heiratete Diego Colon die D o ń a  M a r ia  de  
T o le d o ,  einzige Nichte des Herzogs A lb a ,  eine Verwandte des 
Kónigs von mutterlicher Seite. Bald nachher gab ihm der Kónig 
die Titel und Rechte zuriick, welche man seinem Vater genommen 
und auch ihm zuerst vorenthalten hatte. Er wurde demnach ais 
Gouverneur von Hispaniola eingesetzt und Ovando zuriickberufen. 
Sein letztes Werk in Spanien war die schon erwahnte Ueberfuhrung 
der Leiche seines Vaters von Valladolid nach Sevilla.

Im Juni 1509 schiffte sich „der zweite Admirał" mit seiner jungen 
Frau, seinem Onkel Bartolome und Bruder Fernando nebst einem 
zahlreichen Gefolge nach San Domingo ein, ubernahm die Regierung 
und griindete noch in demselben Jahr Niederlassungen auf Cuba und 
Jamaica. Spanische Kolonisten folgten in grosser Zahl. An Stelle 
der verdrangten und vernichteten einheimischen Bevólkerung traten 
fast iiberall Negersklaven. Ihre Feldarbeit wurde fur die weissen 
Besitzer die Quelle des Reichtums und fórderte den Verkehr mit 
dem spanischen Mutterlande mehr und mehr. Sanlucar ais Vorhafen 
von Sevilla wurde mit letzterem Hauptstapelplatz dieses Handels; 
allmahlich aber ubernahm Cadiz die Fiihrerrolle. Der Weg fiihrte 
meist uber die Canaren. Nach einem Bericht des Milanesen Girolamo 
Benzoni uber seine Reise nach der Neuen Welt (1541 — 1556) gab
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1 Los Restos de Colon. Informe de la Real Academia de la Historia al Go- 
bierno de S. M. sobre el Supuesto Hallazgo. Madrid 1879.
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es in Las Palraas, der Hauptstadt von Gran Canaria, bestandig 
Schiffe, welche von dort Wein, Mehl, Aepfel, Kasę und andere 
Dinge nach Indien brachten.

Unter solchen Umstanden wuchsen die Einkiinfte des Diego 
Colon in hohem Masse. Er ging wiederholt nach Spanien und stand 
bei Karl V in grossem Ansehen. Im Jahre 1519 konnte er demselben 
10 000 Dukaten fiir eine Reise nach Flandern leihen. Ais er im 
Jahre 1526 wieder in Spanien war, lud ihn sein kóniglicher Herr ein, 
ihn nach Lissabon zu begleiten und an seiner Hochzeit mit Isabella, 
der Tochter Kónig Emanuel’s (Manuel I), teilzunehmen. Kaum auf 
dem Wege dahin, starb Diego fern von den Seinigen in der Nahe 
von Toledo und wurde neben seinem Vater in der Kapelle Santa 
Ana bei Sevilla beigesetzt.

Von den sieben Kindern aus seiner Ehe mit Maria de Toledo, 
drei Sóhnen und vier Tóchtern, war L u is , der Erbe des Majorats, 
das vierte.

D on F e rn a n d o  Colon, der zweite Sohn des ersten Admirals, 
iiberlebte seinen Bruder um zwólf Jahre. Von seiner Geburt und 
seiner Teilnahme an der vierten Entdeckungsreise seines Vaters war 
schon friiher die Rede. Dieser liebte und schatzte ihn sehr, wie das 
schon aus seinem letzten Bericht an die Kónige hervorgeht. Einen 
schónen Ausdruck seines Urteils und seiner vaterlichen Gesinnungen 
finden wir in dem Briefe an seinen Sohn Diego vom 13. Dezember 
1504. Dort heisst es: „Bezeuge Dich gegen Deinen Bruder, wie 
der altere gegen den jiingeren thun soli. Du hast keinen andern, 
und Gottlob, dieser ist, wie Du nur wiinschen kannst. Er ist mit 
gliicklichen Anlagen geboren und bildet sie sorgfaltig aus.“

Damit Fernando letzteres weiter móglich sei, wurde er von sei
nem Bruder schon bald nach seiner Ankunft in San Domingo mit 
der Flotte nach Spanien zuriickgesandt. Im Jahre 15 u  liess sich 
Fernando Colon in Sevilla nieder. Wenn er auch in der Folgę von 
seinem Gónner, Kónig Karl V, durch manche Auftrage ausgezeich- 
net wurde, so waren doch Studien und Reisen, sowie der Erwerb 
wertvoller Bucher wahrend derselben seine Lieblingsbeschaftigungen. 
Wiederholt besucht er Italien und nimmt langeren Aufenthalt in Rom ; 
die Schweiz, Siid - und Westdeutschland, die Niederlande, London 
und einen Teil Frankreichs lernte er kennen, und in den Stadten 
Spaniens selbst und ihren hervorragenden Bildungsanstalten war er 
kein seltener Gast.

Im Friihjahr 1520 begleitete er in Folgę einer Einladung Karl V 
nach den Niederlanden, wohnte dessen Krónung in Aachen bei, reiste
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mit ihm nach Worms, blieb aber nicht zum Reichstage, sondern be- 
gab sich nach Italien, wo er bis zum Herbst 1521 verblieb. Auf 
der Rtickreise, die er durch die Schweiz und iiber Nurnberg, Frank
furt, Koln und Aachen nach den Niederlanden nahm, traf er wie- 
der mit seinem kóniglichen Herrn zusammen und begleitete ihn im 
Juni 1522 nach London, und ais im darauffolgenden Oktober Karl V 
in Santander landet, ist er neben den Hofleuten zu dessen Empfang 
zugegen.

Von den besonderen Auftragen des Kónigs von Spanien seien 
hier nur zwei erwahnt, weil sie mit der von uns friiher (S. 65) be- 
sprochenen Demarkationslinie zusammenhangen. Am 19. Februar 
1524 wurde er namlich zum Schiedsrichter in der Streitfrage mit 
Portugal wegen der Molukken ernannt und nahm teil an der Kon- 
ferenz zu Badaj oz (S. 67). Und ais fiinf Jahre spater Karl V in 
Geldverlegenheit war, bestimmte er in Zaragoza ais Abgesandter und 
Vertrauter seines Herrn die portugiesischen Bevollmachtigten zur 
Zahlung jener ungeheuerlichen Pfandsumme fur die Gewiirzinseln 
(S. 67).

In Sevilla errichtete Fernando Colon aus carrarischem Marmor 
ein palastartiges Gebaude zur Aufnahme seiner beruhmten Bibliothek 
und umgab es mit einem Garten, in welchem er eine grosse Zahl 
westindischer Gewachse anpfłanzen liess. Sie sind mit dem Ge
baude langst verschwunden; doch konnte man 1871 noch das letzte 
Ueberbleibsel, einen schónen Breiapfelbaum (Achras Sapota L.) be- 
wundern.

In der Biblioteca Colombina herrschte grosse Ordnung. Jedes 
Werk wieś auf der letzten Seite Zeit und Ort seines Erwerbs auf. 
Ueber alle war ein Katalog vorhanden; doch gingen im Laufe der 
Zeit viele der wertvollsten verloren. Diese kostbare Bibliothek ent- 
hielt urspriinglich 12000 Nummern. Fernando vermachte dieselbe 
nebst seinem sonstigen Vermógen seinem unwiirdigen Neffen Luis. 
Spater kam sie in das Dorninikanerkloster San Pablo in Sevilla, 
dann an das Domcapitel. Aus den noch vorhandenen 4000 Num
mern kann man auf ihren ehemaligen Reichtum und hohen Wert 
schliessen.

Fernando Colon machte sein Testament am 3. Juli 1539 in Se- 
villa und starb daselbst neun Tage spater. Er wurde in der dortigen 
Kathedrale beigesetżt, wo sein Epitaph die Namen der Begleiter 
seines Vaters auf "der ersten Reise aufweist.

Von seinen verschiedenen Schriften hat keine einen so langen 
und verwirrenden Einfluss geiibt, wie die 1571 in Yenedig erschienene



„Historia del S. D. Fernando Colombo". Nachdem sie lange Zeit 
ais Hauptąuellwerk fur die Lebensgeschichte seines Vaters galt, 
haben in neuerer Zeit sorgfaltigere, kritischere Forscher in Folgę 
der unzahligen Widerspriiche und Irrttimer die Ueberzeugung ge- 
wonnen, dass dieses Buch, wenn es tiberhaupt urspriinglich aus der 
Feder des Fernando Colon hervorging, doch spater durch unbekannte 
Hande in hohem Grade verandert und verfalscht wurde.

L u is  Colon y T o le d o , dritter Admirał Indiens, erster H erzog  
von V eragua, war beim Tode seines Vaters Diego nur vier Jahre alt. 
Seine Mutter fiihrte ais Vormund unter dem Titel Vizekónigin (Vireina) 
die Regierung von Hispaniola weiter. Sie war eine geistig hervor- 
ragende, edle und sehr energische Damę, der man allenthalben, in 
der Kolonie, wie im Mutterlande, mit grósster Achtung begegnete. Um 
ihres Sohnes Rechte in vollem Umfang zu sichern und zu schiitzen, 
begab sie sich im Jahre 1529 selbst nach Spanien, wo man ihr im kónig- 
lichen Schlosse Wohnung anbot. Ihre Anstrengungen und unermess- 
lichen Opfer in dieser Angelegenheit erstreckten sich iiber einen 
Zeitraum von i4jahren. Don Luis hat es ihr schlecht gedankt, denn 
ais sie am 11. Mai 1549 in San Domingo starb, war derselbe schon 
sittlich verkommen. Er hatte gegen ihren Willen geheiratet und 
zwei Jahre spater zu dieser ersten Frau sich noch mit einer zweiten 
trauen lassen. Im Juni 1551 begab er sich nach Spanien und heiratete 
drei Jahre spater noch eine dritte Frau. Dies und andere Vergehen 
waren selbst fur die damalige Zeit mit ihren wilden Sitten zu viel. 
Luis wurde der Polygamie angeklagt, nach langerer Haft verurteilt 
und 1565 nach O ran , einem kleinen Ort der galicischen Provinz Lugo, 
verbannt, wo er 1572 in einem Alter von 50 Jahren starb.

Fur die Verwaltung Hispaniolas und der spanischen Kolonien 
iiberhaupt war durch die spanische Regierung schon langst in anderer 
Weise gesorgt. Was ihr dem Entdecker Colon und seinem Sohne 
Diego gegeniiber nie gelungen ware, das gliickte ihr beim Enkel. 
Der Indische Rat vermochte durch seinen Bevollmachtigten, den 
Kardinal Garcia de Loaysa, den dritten Admirał zur Verzichtleistung 
auf die meisten seiner Privilegien zu bestimmen, und zwar gegen 
eine Jahresrente von 10 000 Dukaten, den Titel Herzog von Vera- 
gua, sowie einen Landstreifen von 25 Quadratleguas in jener Provinz 
und der Beibehaltung des Titels A dm ira ł Ind iens.

Fur die spanische Regierung wurden die Konzessionen, die man 
seinerzeit dem Entdecker Amerikas in Granada gemacht hatte, mehr 
und mehr zu einer unertraglichen Burdę; der leichtsinnige dritte 
Admirał befreite sie davon und verkaufte ihr seine ererbten Privilegien
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um ein Linsengericht. Seine Nachfolger aber verbinden mit dem Titel 
Duque de Veragua die Erinnerung an den grossen Gegensatz zwischen 
der Leichtfertigkeit und Ehrlosigkeit seines ersten Tragers und dem 
Mannę, der nach unsaglichen Miihen und Gefahren die erste Kunde 
von der Landschaft Veragua nach Europa brachte und bis zu seinem 
Lebensende sich im Interesse seiner Erben bemiihte, nichts von den 
umfangreichen Rechten preiszugeben, die er durch Vertrag und die 
Entdeckung Amerikas erworben hatte.

i i4  Ende des Christoph Columbus. Seine Nachkommen.



BERGBAU D ER PROVINZ HUELVA. 
RIO TINTO, THARSIS ćlc.

An Rio Tinto denkt zunachst, wer vom Bergbau der Provinz 
Huelva hórt. Nicht der Fluss dieses Namens, den mancher von uns 
schon auf der Schulbank kennen lernte, sondern die grossartigen 
Kupfergruben in seinem Quellgebiete sind gemeint, wenn die beiden 
Worte fast taglich auf den Kurszetteln von Paris und London er- 
scheinen und auch in Deutschland oft genannt werden; denn wie 
die Rio Tinto-Aktien die fremden Bórsen, so beschaftigen und be- 
einflussen Rio Tinto-Erze unsere einheimische Industrie.

Ohne Zweifel ist der Erzbau im Quellgebiet des Rio Tinto der 
grossartigste und erfolgreichste, welchen Europa in neuerer Zeit 
aufzuweisen hat. Dennoch aber bildet er nur ein Glied, wiewohl 
das weitaus bedeutendste, und die ostliche Kopfstation in dem grossen 
Grubengiirtel, welcher die Provinz Huelva von Ost nach West, von 
der Grenze der Provinz Sevilla bis nach Portugal (wo S an to  D om ingos 
zwischen Guadiana und Rio Chanza ais westliches Ende erscheint), 
durchzieht, und zwar in einer Lange von 85 km bei etwa 40 km 
Breite. Derselbe gehórt fast ganz dem Gerichtsbezirk von Valverde 
an und umschliesst die trockensten, heissesten und unfruchtbarsten 
Teile der Provinz. Die wichtigeren Minen in diesem Landstreifen 
sind, wenn wir mit Rio Tinto beginnen: Poderosa und Buitron óst- 
lich des Odiel, Sotiel — Coronada und la Zarza bei Calafas auf der 
Westseite, sowie weiter nordwarts die neue Eisenkiesgrube Confes- 
sionario und San Telmo im Norden von El Cerro, ferner Cueva de la 
Mora und San Miguel im Gebiet von Almonaster la Real. Weiter west- 
lich und nordwarts von der Stadt Alosno finden wir das altberiihmte 
Tharsis (arab. Tarschisch) und nordwestlich davon die GrubeLagunazo,

8*



die schon dem Flussgebiet des Guadiana angehórt. Noch viel naher 
an letzterem und der portugiesischen Grenze liegen die Minen von 
Santa Catalina, Cabezas del Pasto und Los Silos.

Thonschiefer von vorwiegend dunkler, aber auch von grauer 
oder rótlicher Farbę, sowie Grauwacke, bilden die herrschenden Ge- 
steine dieses ‘Gebiets; doch koramen auch in den krystallinischen 
Schiefern der hohen Sierra noch Gruben vor. Die haufige Faltung 
und Verwerfung dieser verschiedenen Schiefergesteine war schon er- 
folgt, ais an der Siidgrenze die jungtertiaren Mergel und Meereskalke 
auf ihnen sich ablagerten. Man sieht dies deutlich bei Niebla und 
anderwarts, wo letztere in ungestórter horizontaler Lagerung die 
aufgerichteten dunklen Thonschiefer bedecken.

An zahlreichen Stellen haben Quarzporphyr, der hin und wieder 
in eisenreichen Jaspis umgewandelt ist, und Diorit in ostwestlicher 
Richtung den Schiefer durchsetzt und mehr oder weniger verandert. 
Diese Kontaktzonen sind haufig die Fundstatten der Erze; doch giebt 
es auch machtige Lager der letzteren, z. B. die von Tharsis, wo das 
Eruptionsgestein fehlt und das Erz in Schiefer eingebettet ist.

Wie man auf der geologischen Kartę Spaniens von V e rn e u l 
& Colo mb sehen kann, wurden friiher die erwahnten Schiefer ins- 
gesammt der silurischen Formation zugezahlt, ohne dass es fur diese 
Ansicht sichere Anhaltspunkte gegeben hatte. Eine Ferienreise des 
verstorbenen F e rd in a n d  R om er aus Breslau nach dem in Betracht 
kommenden Minengebiet im Herbst 1872 hatte zur Folgę, dass das 
geologische Bild wesentlich verandert wurde. Ais er beim Besuch 
des Braunsteinbergwerks R isco  Baco bei Alosno seinen Begleiter 
fragte, ob man in dem Thonschiefer der Umgegend keine Ver- 
steinerungen gefunden habe, wurde er an eine Stelle gefuhrt, wo 
derselbe mit gut erhaltenen Schalen einer Meeresmuschel (Posidonomya 
Becheri) erfiillt war, welche den Geologen schon lange ais Leitfossil 
aus den Kulmschiefern der unteren Kohlenformation anderer Lander 
bekannt ist. Auch bei den Rio Tinto-Minen finden sich zahlreiche, 
gut erhaltene Abdriicke und Steinkerne, doch keine Schalen dieser 
Muschel, ebenso an vielen andern Stellen. Es ist vornehmlich das Ver- 
dienst des vortrefflichen, unermtidlichen Landesgeologen D. J o a ą u in  
G onzalo y T a r in ,  die meisten dieser Nachweise geliefert und die 
Kulmformation gegen das Obersilur und die zahlreichen Inseln an- 
stehender Eruptivgesteine der Provinz abgegrenzt zu haben. Mit 
Kulmschiefern endet- die Sierra Morena in unserem Gebiet gen Siiden. 
Sie begleiten namentlich den Unterlauf des Guadiana beiderseits auf 
weiter Strecke, ebenso weiter óstlich den Piedras, Odiel und Rio
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Tinto bis gegen ihre Rias hin, indem die Erosion die spater auf- 
gelagerten Diluvial- und Tertiargebilde beseitigt und den Schiefer 
in Streifen langs beider Ufer blossgelegt hat.

Es sind vornehinlich Kupfererze, welche der Provinz PIuelva 
ihren grossen Aufschwung und Ruf gebracht haben, dereń Gewin- 
nung, Verarbeitung und Versendung viele Zehntausende ihrer Be- 
wohner beschaftigen und nahren, und zwar Erze der armsten Sorte. 
Gediegenes Kupfer, welches in den beriihmten Gruben am Lakę 
Superior, wie Calumet und Hekla, eine so grosse Rolle spielt, findet 
sich in den meisten Minen unseres Gebietes gar nicht, in andern 
nur in sehr geringen Mengen. Dasselbe gilt vom Rotkupfererz. 
Auch die reicheren Sulfide, wie Buntkupfer, Kupferglanz und Kupfer- 
kies treten nur in untergeordneter Menge auf und sind hier und da 
mit Kupferschwarze uberzogen oder ganz in solche umgewandelt.

Feinkórniger oder dichter Schwefelkies mit einem durchschnitt- 
lichen Kupfergehalte von nur 2—3 ^  und 48—5 0 ^  Schwefel ist das 
Materiał, welches hier vorwiegend in Betracht kommt. Die geringe 
Teufe von meist nur 20—40 Metern, in der man ihm begegnet, so 
dass es in der Neuzeit an vielen Orten durch steinbruchahnlichen 
Tagebau gewonnen wird, und ein so massenhaftes Vorkommen, wie 
man es sonst nirgends auf der Erde findet, bedingen den hohen 
Wert. Der Kupfergehalt dieser Erze steigt selten auf 12^  und 
daruber, haufiger bleibt er unter 2 % \  ja es giebt machtige Lager 
reinen Schwefelkieses, wie das von Confessionario bei der Station 
Valdelamusa an der Zafra-Huelva-Bahn, die nur ihres Schwefelge- 
haltes und ihrer leichten Abbaufahigkeit wegen eine gewinnreiche 
Benutzung zulassen.

Der Kupferbergbau in demjenigen Teile Andalusiens (Turdeta- 
niens), um den es sich hier handelt, ist ein sehr alter. Er reicht 
in seinen ersten Anfangen bis zur vorgeschichtlichen Zeit zuriick, 
wie schwere steinerne Hammer und andere Werkzeuge aus der 
Steinzeit beweisen, welche man hier und da, z. B. bei der Grube 
Cueva de la Mora, gefunden hat. Die Eróffnung wirklicher Minen 
fand wahrscheinlich erst durch die Phónizier statt, denen spater die 
Karthager folgten. Nach BeSiegung der letzteren traten die Romer 
auch im Bergbau auf der Iberischen Halbinsel dereń Erbe an. Sie 
betrieben die Kupferminen im Quellgebiet des Urium (Rio Tinto), 
von Tharsis und andern Orten in eińem Umfang und mit einer 
Umsicht, gegen welche die Leistungen ihrer Vorganger weit zuriick- 
standen; sie stellten bessere Verbindungen mit der Kiiste her und 
schiitzten den Betrieb und Yerkehr durch die Anlage von Kastellen



und Briickenbauten, wovon namentlich Niebla (Illipula) und seine 
vortrefflich erhaltene Briicke iiber den Rio Tinto, sowie Mauerreste 
auf dem 485 m hohen Cerro de Salomon an den Quellen des Flusses 
Zeugnis geben. Im Minenbetrieb selbst, der seinen gróssten Auf- 
schwung wahrend der Kaiserzeit erreichte, fiihrten sie manche zweck- 
massige Neuerung ein. Die Halden und Schlackenablagerungen 
wuchsen unter ihnen teilweise zu fórmlichen Hiigeln an.

Die romischen Bergwerke wurden von Sklaven bearbeitet. Das 
Loos derselben war ein recht trauriges. Die von ihnen getragenen
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Fig. 2. Rómisches Wasserrad.

Fesseln: Ketten, sowie Hals- und Fusseisen, findet man haufig. Da 
es noch keine regelmassig getriebenen, geraumigen Stollen, keine 
Ventilation und andere Vorrichtungen zur Erleichterung der Arbeit gab, 
man vielmehr in engen, gewundenen Gangen, bald auf-, bald ab- 
steigend, dem reicheren, bróckligen Erz folgte, mussten die Sklaven 
meist auf dem Leibe oder dem Riicken liegend und mit Handen 
und Fiissen weiterkriechend ihre Arbeit verrichten. Zur Wasser- 
haltung dienten Tretmiihlen mit Schópfvorrichtung. Im Jahre 1886 
fand man in. den Rio Tinto-Minen eine derartige, gut erhaltene 
Anlage (siehe Abbildung) mit zwei Radern von 4,5 m Durchmesser 
nebeneinander. Die Arbeiter, welche sie in Thatigkeit setzten,
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hielten sich dabei an Seilen, statt an Balken. Besonders zahlreich 
sind die Fundę von rómischen Gefassen, Lampen, Ziegeln und 
Miinzen aus der Zeit, wo die Procuratores metallorum (Bergdirektoren) 
der Kaiser Nerva und Honorius hier das Regiment ftihrten.

Ais das rómische Reich zerfiel, folgte im Bergbau der Provinz 
Huelva eine vielhundertjahrige Ruhe, die weder von den Westgoten, 
noch von den Mauren unterbrochen wurde; wenigstens fehlen alle 
sicheren Anhaltspunkte fur einen Betrieb der Minen unter diesen 
Vólkern. Erst unter Philipp II wurden die alten Kupfergruben wieder 
eróffnet, ohne dass der Betrieb durch die spanische Regierung in der 
Folgę ein besonders energischer oder erfolgreicher geworden ware. 
Ein neues Leben und ungeahnten Aufschwung gewann der Bergbau 
erst, ais vor etwa 30 Jahren englische und franzósische Gesellschaften 
mit bedeutenden Mitteln sich seiner bemachtigten und energische, 
gutgeschulte Beamte derselben die Leitung iibernahmen. Zu welchem 
Umfang und Einfluss derselbe seitdem sich entwickelt hat, werden 
Zahlenangaben noch naher darlegen.

M a n g a n e rz e  sind nachst den kupferhaltigen Schwefelkiesen 
das wichtigste mineralische Produkt der Provinz Huelva. Ihre Auf- 
findung, Beachtung und Verwertung gehórt fast ganz der zweiten 
Halfte unseres Jahrhunderts an. Wie anderwarts (z. B. auf dem Wester- 
wald, im Thuringerwald, im Harz) bilden sie Nester oder unregel- 
massige Lager im Eruptivgestein (hier in der Regel im Quarzporphyr, 
der haufig in braunroten Jaspis umgewandelt ist1), oder an der Grenze 
desselben und des alten Schiefers. Diese Mangannester begleiten die 
Eisenkieslagerstatten auf ihrem ganzen Zuge, halten sich aber immer 
in respektvoller Entfernung von denselben.

Das vorherrschende und wichtigste Erz derselben ist ein dichter 
oder feinfaseriger Braunstein (Pyrolusit), welcher den Mineralogen 
insofern enttauscht, ais dieser selten gutausgebildete Krystalle darin 
findet. Hartmanganerz und traubiger Wad sind seine geringwertigen 
Begleiter. Die billige Gewinnungsweise und der hohe Gehalt (bis 
86#) des Pyrolusits an Manganhyperoxyd bewirkten, dass wahrend 
der Bliitezeit dieses Manganerz-Bergbaues (etwa von 1865—75) jahr- 
lich gegen 6 — 800000 Zentner Braunstein von Huelva ausgefiihrt 
und damit der grósste Teil des Bedarfs in England’, Frankreich, 
Belgien und Deutschland gedeckt, ja dass spanischer Braunstein elb- 
aufwarts bis nach Aussig in Bóhmen gesandt wurde. Mit demselben
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konnte der deutsche Pyrołusit nicht konkurrieren, so dass dadurch 
dieser Zweig unseres eignen Bergbaues sehr geschadigt und gróssten- 
teils lahmgelegt wurde. Spater, ais der Bedarf an Braunstein iiberhaupt 
geringer wurde und der Preis des spanischen Erzes ebenfalls sank, 
ging dieser Teil des Bergbaues in der Provinz Hueka mehr und 
mehr zuriick, so dass noch manches Braunsteinnest unberiihrt ge- 
blieben ist und von seinem Besitzer fur giinstigere Zeiten aufbewahrt 
wird.

Blei.-, Z in k -  und A n tim onerze  in Form der gewóhnlichen 
Sulfide, zum Teil mit beachtenswertem Silbergehalte, weist die 
Provinz ebenfalls vielfach auf, zumal im Gebiet der Alta Sierra; doch 
werden die betreffenden Minen zur Zeit wenig betrieben. Indes wird 
es voraussichtlich nicht mehr lange dauern, bis auch sie einen ge- 
winnreichen Teil des Bergbaues in dieser westlichen Sierra Morena 
bilden werden. Gleiches gilt von dem Vorkommen der B raun- 
e is e n s te in la g e r  und des M agnet- und S p a t-E ise n s te in s .

Das letzte erwahnenswerte Produkt aus dem Gebirgsbau der 
Provinz Hueka ist der Kalkstein, welcher in der Alta Sierra mit 
krystallinischen Schiefern wechsellagert. gleich ihnen aufgerichtet ist 
und in den Kontaktzonen mit Diorit und anderm alten Eruptkgestein 
an vielen Stellen in wertvollen w eissen und b u n ten  M arm or um- 
gewandelt wurde. Obgleich nun der friiher bereits erwiihnte, herr- 
lich gelegene Ort Fuenteheridos schon unter Philipp II Marmor zur 
inneren Ausschmiickung des Escorial lieferte, blieb das Materiał spater 
doch unbeachtet und seine Verwendung hier, wie anderwarts, auf 
drtliche Bauzwecke beschrankt. Erst durch die Umsicht und uner- 
miidliche Thatigkeit des Geschaftshauses Sundheim y Doetsch, welchem 
die Provinz und Stadt Hueka einen grossen Teil ihres Aufschwungs 
verdankt, anderte sich die Sache. Nachdem die Firma in Verbindung 
mit 4em Londoner Hause Matheson & Co. die Zafra-Hueka-Bahn 
gebaut und so iiber die Station Jabujo-Galaroza jenes Quellgebiet 
des Odiel, Murtiga und Hueka (s. S. 14) in leichte Verbindung mit 
der Provinzial-Hauptstadt gebracht hatte, war die Zeit gekommen, 
auch an eine bessere Verwertung des Marmors zu denken. Es 
wurden neue Briiche eróffnet, zweckmassige Maschinen zur Aus- 
schneidung und Hebung grósserer Blócke eingefiihrt und in der Nahe 
von Hueka (Station Peguerillas) eine Marmorsagerei und -Schleiferei 
eingerichtet, dereń Erzeugnisse bereits zu verschiedenen óffentlichen 
Prachtbauten Verwendung fanden; auch das kiinftige Denkmal des 
Columbus bei der Rabida wird aus weissem Marmor von Fuente
heridos bęstehen.



Ais mineralisches Produkt unserer Provinz verdient auch noch 
das Seesalz einer kurzeń Erwahnung, welches jeden Sommer an der 
Ria des Odiel bei Huelva in Aachen Graben durch Verdunstung des 
Wassers gewonnen und zur Seite zu einer Pyramide, die allmahlich 
mehr ais haushoch wird, aufgeschichtet wird.

Nicht weit von dieser Stelle miindet die 40 km lange Erzbahn 
von Tharsis auf langem Pier in den Odiel (siehe Kartchen). Ihre 
Anlage, einschliesslich der Landungsbriicke, soli gegen £  500000 
(ca. 10 Mili. Mark) gekostet haben. Man erreicht mittelst derselben 
Tharsis in etwa 2 Stunden 10 Minuten und das 7 km nahere Alosno 
in 1 Stunde 46 Minuten. Ais ich beide Orte im Juli 1872 zum 
erstenmal besuchte, wahlte ich den Reitweg iiber Gibraleon nach 
Alosno, das 33,5 km von Huelva entfernt ist. Die Stadt, welche 
sich iiber Kulmschiefer und Jaspisfelsen (168 m) erhebt, hatte vor 
50 Jahren nur 2880 Ew. Der Aufschwung des Bergbaues hat ihre 
Bevólkerung seitdem auf 12 045 Ew. gebracht und Alosno zum zweit- 
gróssten Ort der Provinz gemacht.

Die schon erwahnte Braunsteingrube Risco Baco von Sundheim 
y Doetsch liegt 10 Minuten weiter nordwarts.

Ihr galt (1872) mein erster Besuch. Ein kurzer, steiler Anstieg 
fiihrte uns, den deutschen Ingenieur und Direktor der Grube und mich, 
zum geraumigen und bequem eingerichteten Grubenhause, das wir 
nach siebenstiindigem Ritt unter der heissen Julisonne so spat er- 
reichten, dass die Zeit nur noch zu einer kurzeń Besichtigung der 
Halden und der benachbarten Klippen von festem braunroten Jaspis, 
die aus dem Schiefer hervorragen, ausreichte.

Friih am andern Morgen begann ein reges Leben. Wir bestiegen 
die Grube, wo in geringer Tiefe Manner emsig beschaftigt waren, 
die Nester vortreft’lichen Erzes zwischen Jaspis und Schieferdecke 
auszuleeren. Sie verdienten dabei taglich 12—14 Reales, wenn sie 
aufTagelohn, 20 Reales und mehr, wenn sie auf Akkord arbeiteten1.

Frauenhande sonderten auf der Halde die gefórderten Erze und 
Gesteine; ein monotoner Gesang, der mich an Nordafrika erinnerte, 
das ich erst acht Tage zuvor verlassen hatte, begleitete die Arbeit, 
mit der sie taglich 7 — 8 Reales gewannen.

Die bessere zerkleinerte Waare wurde in Kórben aus Stroh- 
oder Espartogras auf dem Riicken von Maultieren nach dem Hafen 
gebracht, was per Zentner 4 Reale kcstete, wahrend das schlechtere 
Erz erst durch die Pochwerke und Schlemmapparate ging, welche

1 Der Real, heutzutage nur noch spanische Rechenmunze, =  25 Centimos =  
20 Pfennig, 4 Reales =  1 Peseta oder 1 Franc. •
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von einer Dampfmaschine betrieben wurden, die zugleich das dazu 
nótige Wasser aus dem Schacht pumpte.

Die Arbeitszeit dauerte von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. 
Um 7 Uhr war eine halbe Stunde Pause zutn Friihstuck, von 12—2 
Uhr Mittag und Siesta. Ein Pfeifen der Dampfmaschine ausser 
diesen Zeitćn, namlich um 10 und um 4 Uhr, deutete den mann- 
lichen Arbeitern ausserdem die Viertelstunden an, wo sie die schweren 
Werkzeuge niederlegen und mit der Cigarette vertauschen durften. 
An Fleiss werden diese Leute, welche meist der nachsten Umgebung 
angehórten, von unsern Bergleuten nicht iibertroffen, an Einfachheit 
und Niichternheit und, was noch mehr ist, an frohlichem Sinn nicht 
erreicht. Rohe Gurken, Zwiebeln oder etwas Obst nebst Bród, oder 
dieses mit Speck, ist das, was sie den Tag iiber genossen, bis abends 
nach der Heimkehr ein kraftigeres Mahl folgte.

Eine Stunde weiter nórdlich von Risco Baco liegt in 250 m Hóhe 
die altberiihmte Grube von Tharsis. Der Pfad dorthin fiihrte uns 
iiber ein wellenfórmiges, unfruchtbares Hiigelland. Ringsum bedeck- 
ten Cistusstraucher, namentlich die Ja ra  com un (Cistus ladaniferus 
L.), die strauchfórmige Heide (Erica scoparia Wulf) und andere 
Glieder des Monte bajo den unfruchtbaren Schieferboden. Vor uns, 
sowie fern im Nordosten sahen wir machtige Rauchwolken hinter 
den stumpfen Bergkegeln aufsteigen. Dort róstete man mit dem 
harzigen Holze der Cistrosenbiische die kupferhaltigen Schwefelkiese, 
von dort erstickten die schwefligen Dampfe weit ringsum die an und 
fiir sich schon diirftige Vegetation. An der verlassenen franzósischen 
Grube Vulcano vorbei, dereń Gebaude noch stehen, gelangten wir 
zu einem alten Schlackenfelde der Romer und dann zu der langen, 
sauberen Hauserreihe der Bergbeamten von Tharsis. Ganze Hiigel 
von alten Schlacken finden sich haufig in dieser Region. Leicht 
erkennt man an einer deutlichen Linie die obere aus der Rómerzeit 
und die untere Lagę aus einer noch alteren Periode.

Endlich sind wir an der Grube. Eine weite, gewaltige Schlucht, 
die von Ost nach West zieht und einem kolossalen Steinbruch ver- 
gleichbar ist, liegt zu unseren Fiissen. Amphitheatralisch senken 
sich die Terrassen aus grauem und fleischfarbigem Schiefer bis zu 
einer Tiefe von 30 Metern, dann folgt ein ziegelrotes Band von 
Eisensteinen und endlich eine scheinbar homogene Masse von griin- 
lich schwarzer Farbę. Sie sieht aus und kontrastiert in ihrer Farbung 
ebenso, wie die dunkeln Rupelthone im Mainzer Becken, z. B. bei 
Nieder-Ingelheim, gegen die aufliegenden jiingeren Gesteine, Sande 
und Gerdlle. Das ist der Erzgang, wenn man hier tiberhaupt noch



von Gang reden kann, ein Lager von 140 m Machtigkeit (Breite), 
erschlossen in einer Lange von 900 m, welches noch in einer Tiefe 
von 40 m keine Veranderung und kein Ende zeigt. Dieses machtige 
Erzlager ist begrenzt von steil aufgerichteten dunklen Thonschiefern, 
welche gleich dem iiberlagernden Schiefergestein in seiner Nahe eine 
hellere Farbę zeigen. Es streicht mit ihnen von Ost nach West und 
fallt wie sie steil unter einem Winkel von 70—800 gen Siiden ein. 
Hangendes und Liegendes haben gleiches geologisches Alter, werden 
der obersilurischen Formation zugerechnet, gehóren aber vielleicht 
ebenfalls zum Kulm. Ueberall auf den Schieferterrassen erblickten 
wir thatige Hande, um sie immer mehr zuriickzudrangen. Unten 
auf der Sohle, sowie seitwarts in den Gangen und Lóchern ge- 
wahrten wir ein Pochen und Hammera, ein Meisseln und Sprengen, 
wie in Vulkan’s Werkstatte, um die Erze zu gewinnen und in kleine 
Stiicke zu zerlegen. Wie auf den Terrassen das Maultier angewandt 
wurde, um auf den Schienengeleisen das wertlose Gestein fortzu- 
schaffen, so sauste hier unten aus dunklem Tunnel die Lokomotive 
mit ihrer Kette beladener Wagen hervor, um das Erz auf die Lan- 
dungsbriicke gegeniiber Huelva und den Schiffen zuzufiihren.

Einem schmalen Pfad entlang gelangen wir hinunter in die 
Teufe. Wir treten ein in die grossen Gewólbe und in die dunklen 
Gange; nach jeder Richtung erblicken wir den Schein einer Berg- 
mannslampe und das Funkenspriihen von Meisseln, welche sich in 
den harten Schwefelkies ihren Weg bahnen und die Sprengarbeit 
vorbereiten sollen. Nach einiger Zeit ertónen die Signalhórner; die 
Sprengung ist gelegt, an vielen Stellen zugleich, die Schwefelfaden 
werden angeztindet. Jedermann zieht sich an einen sicheren Ort 
zuriick. Bald folgt nach allen Richtungen ein dumpfes Krachen, 
dessen kurzes, tiefes Echo durch alle Gange rollt. Eine machtige 
Wolke von Pulverdampf walzt sich hervor, dann lichtet sich der 
Raum und begiebt sich jedermann wieder auf seinen verlassenen 
Posten. Nun pfeift die Lokomotive und schiebt ihre leeren Karren 
vor, mehrere Hundert Hande regen sich, die Sprengstatten zu reinigen 
und das lose Materiał emsig zu verladen.

In der dichten harten Masse aus Schwefelkies bildet das Schwefel- 
kupfer nach allen Richtungen Adern und Nester. Es ist von dunkler 
Farbę, bróckelig und weich. Ihm allein spiirten die rómischen Berg- 
leute nach und suchten die Stócke aus kupferarmem Eisenkies zu 
umgehen. Ihre Schachte und Gange sind zahlreich vorhanden und 
oft so eng, dass man sich wundern muss, wie jemand darin arbeiten 
konnte. Wo Wasser und Luft im Laufe der Zeit eingewirkt haben,
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sind die alten Wandę mit faustdicker Kruste aus Kupfervitriol be- 
kleidet, und es hangen von den Decken fusslange Stalaktiten aus 
diesem Kupfersalze herunter. Wasserradern und ausgezimmerten 
Schachten aus der Rómerzeit ist man wiederholt begegnet; Bretter 
mit eingebrannten rómischen Initialen und alte Miinzen finden sieli 
haufig. Ań einer Stelle trafen wir eine alte Haspelvorrichtung zum 
Emporwinden der Erze aus wohlerhaltenem Korkholze, von dem ein 
Teil noch Rinde trug, die abfiel, ais man mit dem Fuss dawider 
stiess.

Friiher wurden die Erze der Sierra Morena sammtlich unterirdisch, 
in wirklichen Bergwerken gewonnen. So geschah es auch in Tharsis 
seitens der Besitzerin, einer franzosischen Gesellschaft. Sie versandte 
nichts von dem abgebauten Erz, sondern verarbeitete alles an Ort 
und Stelle zu Cement-Kupfer. Im Jahre 1866 ging die Grube pacht- 
weise an eine schottische Gesellschaft iiber, die ihren Sitz in Glas
gow hat und spater auch das Eigentumsrecht erwarb. Sie ver- 
pflichtete sich, alle Kosten des Betriebs zu ubernehmen und fur jede 
Tonne Erz, die sie fórdern wiirde, der Eigentiimerin einen Fiinf- 
frankenthaler zu zahlen. Die kaufmannische Kontrole behielt ein 
Franzose, die technische Leitung ein Englander. Die neuen Unter- 
nehmer anderten nun die ganze Betriebsweise, fiihrten den Tagebau 
ein und legten die schon erwahnte Erzbahn nach der Ria de Huelva 
an. Damit schwanden alle Stórungen, welche sich dem unterirdischen 
Betrieb durch die zahlreichen alten Baue der Romer, auf welche man 
stiess, entgegenstellten, und verminderten sich die Kosten ansehn- 
lich. Es folgte eine grossartige, hóchst gewinnbringende Ausbeutung 
des machtigen Lagers.

Bis Ende 1871 hatte die neue Gesellschaft 1045000 Tonnen 
Erz, die Tonne zu 10 Doppelzentnern, gefórdert und davon etwa zwei 
Drittel nach Grossbritannien ausgefuhrt, wahrend das iibrige Drittel 
in Tharsis selbst auf Kupfer verarbeitet wurde. Die Fdrderung des 
Jahres 1871 allein betrug 340 000 Tonnen; sie hatte damals diejenige 
in Rio Tinto um das Sechsfache iiberstiegen. Beschaftigt wurden 3500 
Bergleute und sonstige Arbeiter, meist aus der Gegend stammend.

Das weite Schlackenfeld und die vegetationslose Oede, welche 
im Lauf der Jahrhunderte durch das Rósten der Kupfererze bei der 
schwedischen Stadt F a lu n  geschaffen wurden, sind von geringem 
Umfang, verglicheri mit ahnlichen Erscheinungen im Osten der 
Riesengrube von Tharsis. Man hat berechnet, dass hier seit 1866 
monatlich etwa 4000 Tonnen Schwefel durch das Rósten der Kupfer
erze verbrannt oder sublimiert wurden.



Nach Beendigung des Róstprozesses fangt die Cementierung an. 
Das dazu nótige Wasser lieferte das Bergwerk selbst. Die Bassiils 
folgen terrassenfdrmig aufeinander in grosser Zahl. Durch Einlegung 
von kleinen Barren eines schlechten englischen Gusseisens wurde 
hier aus der Kupfervitriollósung das Kupfer ausgeschieden, etwa 
4000 Zentner im Monat. Dies machte (um’s Jahr 1872) 48000 Zentner 
im Jahr oder etwa ein Dreissigstel der gesammten damaligen Kupfer- 
produktion der Erde.

Die Tharsis-Gesellschaft erwarb spater auch die Grube Los Silos 
und andere in der Nahe von Calanas, sowie La Zarza, wohin sie 
ihre Eisenbahn verlangerte. Auf diese Weise wurde es ihr móglich, 
ihren Rang und ihre Bedeutung nach Rio Tinto zu behaupten, auch 
dann, ais die Ausbeute in Tharsis selbst ansehnlich nachliess. Sie 
fórderte aus diesen verschiedenen Gruben:

im Jahre 1883 im ganzen 490033 Tonnen Kupfererz,
55 55 I887 55 55 568 194 55 55

55 55 1888 „ „ 669H8 „ „ .
R io  T in to . Die Bedeutung der beriihmten Gruben dieses 

Namens wurde schon in der Einleitung zu diesem Artikel kurz her- 
vorgehoben. Wer sie in vollem Masse wiirdigen will, darf freilich 
nicht bloss den Bórsengang der Rio Tinto-Aktien, die glanzenden 
Jahresabschliisse und kurzeń Berichte der Rio Tinto-Gesellschaft und 
den Einfluss ihres grossartigen Minenbetriebes auf die heutigen Kupfer- 
preise berucksichtigen, der muss sich vielmehr die ungeheure Lager- 
statte der Erze an Ort und Stelle und die unvergleichlichen Be- 
triebseinrichtungen selbst ansehen. Immerhin mag das Nachfolgende 
auch dem, der hierzu keine Gelegenheit hat, zum besseren Ver- 
standnis, um was es sich hier handelt, dienen.

Das Quellgebiet des Rio Tinto, welches diese Gruben umfasst, 
liegt 67 km in nordóstlicher Richtung von der Stadt Huelva und 
ungefahr ebenso weit von Sevilla. In 345 m Hóhe finden wir die 
Kopfstation der von Huelva aus den Fluss hinan zu ihm fiihrenden 
Erzbahn, in 408 m Hóhe den Ort Minas de Rio Tinto, wie der volle 
Name heisst. Unser Plan zeigt uns, dass derselbe unmittelbar uber 
dem grossen Tagebau liegt, der bisher vornehmlich in Betracht kam. 
Die ais nórdliches, mittleres und stidliches Lager (North Lode, Middle 
Lode und South Lode) bezeichneten Erzgange streichen, wie die 
Kulmschiefer, zwischen denen sie sich befinden und von denen sie 
30—40 m hoch iiberlagert sind, von Ost nach West. Ihre Machtig- 
keit betragt bei ca. 2Ł/2 km Lange etwa 140 m, wahrend man die 
untere Grenze bei Untersuchungen mit dem Diamantbohrer in 120 m
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Tiefe noch nicht erreicht hat. Der Cerro de Salomon, welcher sich 
zwischen dem siidlichen und mittleren Erzlager 485 m erhebt, ist 
der hóchste Berg dieses Minengebiets. Er besteht, wie das Eruptiv- 
gestein in den Gangen und sonst ringsum, aus Quarzporphyr, bei 
dem, wie iiberall in der Grubenzone, der Quarz vorherrscht, ja oft 
sozusagen allein auftritt. Auf seinem Gipfel finden wir rómische Mauer- 
reste, Scherben und Ziegelsteine, auch Miinzen, sowie Stiicke des 
Kalksteins, aus welchem die Rómerbrucke bei Niebla erbaut ist. Wie 
in Niebla, so waren auch hier rómische Soldaten zum Schutze des 
Bergbaus stationiert. Mehr nach Westen reiht sich dem Cerro de 
Salomon der aus metamorphen Schiefern 442 m hoch aufgebaute 
C erro  C o lo ra d o  an. Hóhere Bergriicken begleiten die Nordseite 
der North Lode, insbesondere der 702 m hohe San C r is to b a l  
nordóstlich vom Salomon.

Ais der neue Tagebau zu Tharsis in voller Entwickelung war, 
befanden sich die Minen zu Rio Tinto noch in den Handen der 
spanischen Regierung, welche im siidlichen Lager einen Betrieb 
unterhielt, der kaum die Kosten deckte, wahrend die nórdliche Erz- 
lagerstatte seit der Rómerzeit unberiihrt geblieben war. Man wusste, 
dass der Regierung dieser Besitz feil war, doch zugleich, dass sie 
dafiir eine zu hohe Summę forderte, um einem Einzelnen den Er- 
werb móglich zu machen. Das schreckte indes die Griinder der 
deutschen Firma S u n d h e im  y D o e tsch  in Huelva nicht ab, nach- 
dem sie sich erfolgreich im Braunsteinbergbau versucht hatten, das 
Projekt des Ankaufs und Betriebs der Minen durch eine Gesellschaft 
energisch in die Hand zu nehmen. Von England, Deutschland und 
Frankreich wurden Sachverstandige herangezogen, um ihre Gutachten 
iiber den Wert der Minen abzugeben und Piane fur eine neue Be- 
triebsweise zu entwerfen.

In ihren Bemtihungen, eine Gesellschaft fur den Ankauf und 
Betrieb von Rio Tinto zusammenzubringen, fanden Sundheim y 
Doetsch an dem alten Consul G. A. S ch ró d er von der Firma 
G. H. & C. Primavesi in Bremen eine kraftige Stiitze, und so bildete 
sich zwischen Bremer Firmen und dem grossen Hause M a th e so n  & 
Co. das Syndicat, welches die Rio Tinto-Minen fur den Preis von 
£3850000 ersteigerte, die „ R io  T in to  C o m p a n y  L im i te d 44 
griindete und Besitz und Betrieb an dieselbe iibergab. Der Chef 
des Hauses Matheson ist seit Beginn der Gesellschaft Prasident, 
sowie Herr D oetsch  Direktor geblieben. Das Aktienkapital der 
Gesellschaft betrug £  2 250000 in 225000 Aktien von je £  10.
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wird in Beutel gefiillt, nach England verschifft und dort durch ein 
einfaches Verfahren daraus reines Kupfer dargestellt.

Im Jahre 1876 wurde zu den vorhandenen Wasserreservoiren 
ein weiteres angelegt, welches 350000 cbm fassen kann und alsbald, 
nachdem es im Herbst vollendet war, durch den eintretenden Regen 
(680 mm in- drei Monaten) ganz gefiillt wurde. Im Jahre 1879 wurde 
abermals ein neues Sammelbecken beendet, welches im darauffolgen- 
den Winter ebenfalls seinen vollen Inhalt von 850000 cbm Regen- 
wasser erhielt. Hierzu kam endlich im Jahre 1882 noch ein drittes, 
in grósserer Entfernung von der Verbrauchsstatte und in hóherer 
Lagę, das sogar 1,5 Millionen cbm Regenwasser aufnehmen kann 
und bereits im darauffolgenden Winter zu zwei Dritteln gefiillt wurde.

Durch diese grossen Anlagen von Sammelbecken fiir das Regen
wasser hat die Gesellschaft auch wahrend der langen, trocknen Som- 
mer stets reichlich Wasser zur Hand., ja sie hat sich bis zu einem 
gewissen Grade selbst von den grossen Schwankungen der winter- 
lichen Niederschlagsmengen (1070 mm im Jahre 1876, 240 mm in 
1889) unabhiingig gemacht. Auch fiir die Vermehrung der Aus- 
laugungs- und Cementierungsraume wurde rechtzeitig gesorgt, so 
schon im Jahre 1876 durch Plerstellung von 42 neuen Becken (tanks) 
zum Auslaugen der calcinierten Erze.

Mit dem Jahre 1876 ging die 33/4jahrige Vorbereitungszeit in 
der Umwandlung des Grubenbetriebs zu Ende. Man hatte iiber eine 
Million Tonnen „ O v e r b u r d e n “ (Schiefer und Brauneisenstein, 
welche das Erz, wie schon erwahnt wurde, 30—40 m hoch iiber- 
lagern) weggeraumt und die dunkle Erzmasse auf einer Strecke von 
250 m Lange und 75 m Breite freigelegt, die Eisenbahn und ihren 
Zugang zu derselben durch den Tunnel vollendet und so den Ueber- 
gang zum Tagebau bewerkstelligt.

Den enormen Ausgaben fiir die erwahnten grossen Anlagen 
standen nur geringfiigige Einnahmen gegeniiber. Vier Jahre hindurch 
war von einer Dividende keine Rede, ja die Aktionare sahen, dass 
der Kurswert ihrer Besitztitel weit unter pari sank, so dass manchem 
beim Blick in diesen Spiegel des Vertrauens bange werden konnte.

Die Ausgaben der Gesellschaft wahrend dieser vierjahrigen Vor— 
bereitungszeit waren auf mehr ais £  6 Million gestiegen, vornehmlich 
dadurch, dass sie durch ein vorteilhaftes Abkommen mit der geld- 
bediirftigen spanischćn Regierung die Kaufsumme fiir die Minen nach 
Zahlung der ersten Ratę mit einem Schlage und entsprechender 
Reduktion erlegte. Hierzu und fiir die sonstigen grossen Kosten 
reichte aber das urspriingliche Aktienkapital bei weitem nicht aus.
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Es wurden deshalb unter Verpfandung der Minen und sonstigen Ga- 
rantien uber £  2 084 400 fiinfprozentige Schuldscheine ausgegeben 
und ausserdem in Paris eine siebenprozentige Anleihe von £  1 000 000 
gemacht. Damit waren jedoch die gróssten Schwierigkeiten tiber- 
wunden. Die Fórderung des Erzes wuchs nun rasch von Jahr zu 
Jahr, und die Verhaltnisse besserten sich dergestalt, dass endlich fur 
das Jahr 1879 die erste Dividende gezahlt werden konnte.

Im Jahre 1877 wurden bei dem Tagebau allein 591 192 cbm 
Abraummasse beseitigt, ausserdem die ersten Schritte zur Eróffnung 
des bergmannischen Betriebs des Nordlagers (North Lode) gethan, 
welches bald durch unterirdische Wege mit dem Tagebau und der 
Eisenbahn in Verbindung kam und in der Folgę grosse Bedeutung 
erlangte.

Im Jahre 1880 konnte die siebenprozentige franzósische Anleihe 
in eine fiinfprozentige umgewandelt werden. Die glucklichen Ope- 
rationen waren vornehmlich das Werk des Herrn D o e t s c h , wie der 
Chairman (Prasident) der Gesellschaft, H. M. Matheson Esq., be- 
sonders hervorhebt. Er fiigt dann hinzu, dass seine Kollegen in der 
Direktion ihre Dankbarkeit dadurch bezeugt hatten, dass sie Herrn 
Doetsch aus ihren Privatmitteln ein silbernes Tafelgedeck im Werte 
von £ 1500 verehrt hatten. Der Bruttoertrag der Minen war auf 
£  623086, der Reingewinn auf £  181782 gestiegen.

Im folgenden Jahre war der Bruttoertrag der Minen £  645128, 
der Reingewinn £  325456. Das Aktienkapital wurde, wie der neunte 
Jahresbericht besagt, von £  2250000 auf £  3250000, also um 
£ 1000 000 in 100 000 Aktien zu je £  10 erhóht. Das Unternehmen 
hatte sich auf dem Geldmarkte bereits ein solches Vertrauen erwor- 
ben, dass die Gesellschaft die Summę von £  2364550 einnahm, also 
£ 2 3  12 s 10 d fiir jede Aktie, und zwar ohne dass sie genótigt ge- 
wesen ware, dafiir irgend welche Kommission zu zahlen. Das er- 
móglichte ihr, das Gesammtkapital, welches auf uber £  7000000 
angewachsen war, auf £6229808 zu reduzieren.

Fur’s Jahr 1890 weist der 18. Jahresbericht an Kapitalschuld und 
sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft folgendes auf:

Aktienkapital in 325000 Anteilen von je £  10, voll
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eingezahlt.................................................................  £3250000
5X Pfandbriefe von 1 8 8 0 .............................................. „ 2348360
5_%" Pfandbriefe von 1 8 8 4 ..............................................  „ 1192680

Zusammen £6791040
Hierzu schwebende Verpflichtungen.................................... 358062

£  7 149 102
9*



Endlich zeigt der 19. Bericht fur das Jahr 1891 folgende Ver-
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haltnisse: Aktienkapital, wie o b e n .....................................£3250000
Pfandbriefe ( 1 8 8 0 ) .................................„ 2034060

5X  Pfandbriefe ( 1 8 8 4 ) ........................., . . „ 1068840
Schwebende Schuld.........................................  „ 641883

£6994783
Zur Deckung dieser schwebenden Schuld, welche vornehmlich 

der Umwandlung des Betriebes bei dem nórdlichen Erzlager in 
Tagebau und andern Vorbereitungen fur eine noch viel umfang- 
reichere Ausbeute zur Last fallen, standen der Gesellschaft zwei Wege 
offen: entweder die Jahresdividenden zu vermindern oder das Betriebs- 
kapital zu erhóhen. Sie hat sich fiir’s letztere und die Ausgabe einer 
dritten Serie funfprozentiger Pfandbriefe im Betrage von £  600000 
entschieden.

Ein weiteres Zeugnis von der raschen, unvergleichlich grossartigen 
Entwickelung der Rio Tinto-Minen geben die nachstehenden Tabellen.

Gefórdertes Kupfererz (Output) der Rio Tinto-Minen 
in Tonnen zu 10 Doppelzentnern1.

Jahr
Am Ort

verarbeitet
(calciniert)

Roh
verschifft

Zusammen Kupfer-
gehalt

Von der
Gesellschaft
gewonnenes 

Kup fer

1875 59000 53000 112 000 1,50 I 016
1876 159 196 189 962 349158 1,50 I 326
1877 52o 39i 251360 771751 2,37 2495
1878 652 289 218 818 871 107 2,78 4484
1879 663 359 243 241 906 600 2,78 7 179
1880 637 567 277 590 915 ’57 2,86 8 559
1881 743 949 249 098 993 047 2,75 9 466
1882 688 307 259 924 948231 2,80 9 740
1883 786 682 313 291 I 099 927 2,96 12295
1884 1 057 890 312 028 1 369918 3,23 12668
1885 944 6 94 406 772 1 351 466 3,10 14 593
1886 1 041 833 336 548 1 378381 3,05 15863
1887 819 642 362 796 1 182438 3,05 17813
1888 969 317 434 3J6 1 403 633 2,95 18 522
1889 824 380 389 943 1 214323 2,85 18 708
1890 865405 . 396 349 1 261 754 2,88 19 183
1891 972 060 464 027 1 436087 2,65 21 227

1 Die Fórderung sammtlicher Kupfergruben der Provinz Huelva mit Einschluss 
der portugiesischen Minę Santo Domingos betrug im Jahre 1887: 2375000 Tonnen.
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Ertrag der Rio Tinto-Minen.

Jahr Gesammt-
ertrag

Reinertrag
Divi-
dende
gezahlt

Jahr Gesammt-
ertrag

Reinertrag
Divi-

dende
gezahlt

£ £ X £ £ X
1873 3 r79 — — 1883 738 308 459678 U
1874 18 834 — — 1884 610 814 274 142 8
1875 39 258 — — 1885 322 689 191 775 5
1876 — — — 1886 442 498 i°5 IO3 2
1877 185 833 — — 1887 692 386 352269 IO
1878 236388 4442 — 1888 1 142777 754 706 17
1879 459 433 114419 5 1889 873 47° 477 788 IO
1880 623 086 181 782 8 1890 1 045 °93 694 005 i 61/2
1881 645 128 325 456 14 1891 625 874 391 161 IO
1882 748 764 477 183 14

Es ergiebt sich aus dieser Zusammenstellung, dass die urspriing- 
lichen Aktionare, soweit sie im Besitz ihrer Anteilscheine geblieben 
sind, fur jede Aktie von £  10 an Dividenden £ 13,35 zuriickerhalten 
haben.

Seitdem die Rio Tinto-Company ihren Betrieb vóllig entwickelt 
hat, konnte sie fast immer hohe Dividenden zahlen. Selbst der Zu- 
sammenbruch des beriichtigten Pariser Kupferrings (Societe des Me- 
taux) nebst dem des Comptoire d’Escompte im Marz 1889 und der 
enorme Riickgang der Kupferpreise vermochte nicht den Kurswert 
der Rio Tinto-Aktien auf pari herunterzudriicken Diese niedrigen 
Kupferpreise von £ 38 die Tonne hatten zur Folgę, dass viele Gruben 
ihren Betrieb einstellen mussten, wenn sie nicht mit Schaden arbeiten 
wollten. So verminderte sich dadurch einerseits die Produktion, 
wahrend anderseits eine grosse Steigerung im Verbrauch des billig 
gewordenen roten Metalls eintrat. Beide Erscheinungen waren nicht 
ohne Vorteil fur die Rio Tinto-Gesellschaft, da sie in der Lagę ist, 
auch bei sehr niedrigen Kupferpreisen noch mit Gewinn zu arbeiten 
(die Erstehungskosten fur eine Tonne Kupfer belaufen sich bei ihr 
auf £  25—26) und den Ausfall am Preis durch vermehrte Produktion 
zu decken. Auch im Jahre 1891 war dies der Fali, die Fórderung 
stieg auf eine nie vorher erreichte Hohe und die Kupfergewinnung 
hatte eine viel bedeutendere sein kónnen, wenn die Gesellschaft 
darin sich nicht in anbetracht der sehr niedrigen Kupferpreise be- 
schrankt hatte.



D e r „ E is e r n e  H u t“. Bisher ist immer nur vom Kupfererz 
zu Rio Tinto die Rede gewesen, weil es dasjenige ist, welches allein 
verwertet wurde. Bald wird die Gesellschaft jedoch auch die auf 
viele Millionen Tonnen veranschlagten Massen Braunęisenstein ver- 
arbeiten, welche bislang unbenutzt liegen blieben oder auf Seite 
geraumt wurden. So lagern auf dem kleinen Plateau der Mesa de 
los Pinos allein iiber sechs Millionen Tonnen. Man wird daraus bei 
Huelva Gusseisen darstellen und dann nicht mehr der Einfuhr aus 
England zur Fallung des Kupfers bediirfen.

Wie in Tharsis, so bedeckt dieser Brauneisenstein. „ d e r  e ise rne  
H u t“, in grossen Massen die Kiese, aus dereń Zersetzung er sich 
allem Anschein nach gebildet hat, und ist gegen dieselben durch 
eine scharfe horizontale Linie getrennt. Derselbe reicht zum Teil 
bis zur Oberflache und ragt in Blócken iiber derselben hervor. 
Selbst der Cerro de Salomon hat seinen eisernen Hut. Derselbe ist 
in der Regel 2—5 m machtig, findet sich iiber den meisten Schwefel- 
kieslagern und hat wohl haufig zum Auffinden der letzteren bei- 
getragen.

Bei den Abraumarbeiten des North Lode behufs Umwandlung 
des Betriebs in Tagebau hat man im Jahre 1891 allein 507 129 cbm 
vortrefflichen Brauneisenstein beseitigt und zu kiinftiger Verwendung 
aufgehauft, dessen Wert alle Abraumkosten des letzten Jahres deckt.

Die H u m o s -  o d e r  R a u c h f ra g e . S tra b o  bemerkt, es 
sei selten, dass ein Land zugleich fruchtbar und reich an Berg- 
werken sei; Turdetanien aber biete beides, grosse Fruchtbarkeit 
des Bodens und viel Mineralreichtum. Er war falsch belehrt, wenn 
er meinte, Turdetanien (das heutige Andalusien) weise beides zugleich 
auf, einen fruchtbaren Boden und darunter grosse mineralische Schatze. 
Das Bergwerksgebiet, zumal der Provinz Huelva, macht auch hier 
keine Ausnahme von seiner Regel. Es ist felsig und trocken und 
bietet wenig Boden fur einen eintraglichen Ackerbau oder fur Vieh- 
zucht. Bevor der Bergbau in Tharsis und Rio Tinto seinen grossen 
neuen Aufschwung nahm, gab es in ihrer Umgebung nur einige 
Orte mit wenigen Einwohnern, die sich diirftig nahrten. N e rv a , 
das alte R io T in to , hatte 1845 nur 844 Ew., die Stadt M inas de 
R io  T in to , oder kurz das R io T in to  von heute, war ein davon 
abhangiges Dórfchen und das entferntere Z a la m e a  ein Stadtchen 
von 3944 Ew. Ende 1887 zahlten diese Orte 6431, 10671 und 6240 
Ew., beziehungsweise. Aber in noch weit hdherem Grade ais ihre 
Seelenzahl war ihre Steuerkraft gestiegen, alles infolge dęs bltihen- 
den Bergbaus.
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Der Rauch, welcher von den Calcinationsfeldern aufsteigt, hat 
zwar die Vegetation weit und breit zerstórt, aber es war meist arm- 
seliges Cistrosengebusch. Die Gesellschaft aber zahlte, soweit sie 
nicht Besitzerin des Landes war, reichlich Ersatz fur den Schaden, 
den ihre Dampfe nachweisbar verursachten. Dennoch bewirkte eine 
von Zalamea aus in’s Werk gesetzte Agitation, dass unter dem Mi- 
nisterium Sagasta im Februar 1888 ein Gesetz erlassen wurde, wel- 
ches eine allmahliche Einstellung des alten Róstverfahrens in freier 
Luft vorschrieb, weil der dadurch erzeugte Rauch die Landwirtschaft 
und die menschliche Gesundheit schadige.

Die Rio Tinto-Gesellschaft protestierte dagegen, indem sie sich 
auf ihr erworbenes Recht berief, und verlangte Schadenersatz, den 
die Regierung mit ihren leeren Kassen nicht gewahren konnte. Da
gegen erreichte sie. dass eine Kommission der Koniglichen medi- 
zinischen Akademie in Madrid in das Bergrevier gesandt wurde, um 
die Gesundheitsfrage zu priifen. Die Erkundigungen, welche sie 
einzog, und das statistische Materiał, welches sie von den Behdrden 
und Aerzten der Gegend sammelte, fielen zu Gunsten der Gesell
schaft aus und widerlegten die vorgebrachten Behauptungen. Dennoch 
wurde die Verordnung erst beseitigt, nachdem das konservative Mi- 
nisterium C a n o v as  seinen liberalen Vorganger in der Regierung 
abgelóst hatte. —

So geht denn die Arbeit in Rio Tinto weiter ihren Gang. 
Zehntausend Personen sind in den Minen seit Jahren thatig und 
erwerben fur sich und die Ihrigen die Mittel zu einer viel besseren 
Existenz, ais sie sonst haben wiirden. Vierzig Lokomotiven, benannt 
nach weiblichen Heiligen, fiihren das von ihnen gelóste Gestein und 
Erz weg, jedes an seinen Ort, und vermehren den Larm und das 
rege Leben in dieser ungeheuren Werkstatte.

Wo es nur angeht, wird die Arbeit in Akkord gegeben. Das 
ist, wie der friihere Grubendirektor Osborne berichtet, ein gewaltiger 
Stimulus zu regem Schaffen und halt die unniitzen tragen Elemente 
fern; denn wer wollte sich mit solchen zur Uebernahme einer Kon- 
traktarbeit verbinden? Bei allen Beschaftigungen unter der Erde 
bilden acht Stunden ein Tagewerk, nicht so fur die gesundere Arbeit 
in freier Luft; denn „eines schickt sich nicht fur alle“. Die gesund- 
heitschadlichen Arbeiten auf dem Calcinationsfelde werden aufTage- 
lohn verrichtet. Da hier der Verdienst am gróssten ist, giebt es 
immer Leute genug, die sich dazu melden, in der Hoffnung, dass 
sie es schon einige Monate aushalten und sich dabei so viel sparen 
kónnen, um nach Amerika auswandern zu kónnen.
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Die Gesellschaft unterhalt in Rio Tinto ein Lager von Lebens- 
mitteln und Kleidungsstoffen, damit jeder ihrer Arbeiter diese Be- 
diirfnisse móglichst billig erlangen kann, iibt jedoch keinerlei Zwang 
aus. Der Sonntag ist fur jedermann frei, es sei denn, dass es sich 
um unaufschiebbare Arbeiten handelt. Fur den Unterricht der Jugend, 
die arztliche' Behandlung und Pflege der Kranken und Schwachen, 
sowie fiir Erholung und Anregung der Gesunden hat die Gesellschaft 
in liberaler Weise gesorgt. Das gute Verhaltnis zu ihren Arbeitern 
wurde nur einmal gestórt, ais fremde sozialistische Agitatoren Un- 
zufriedenheit erweckt und geschiirt hatten, wobei die Verfuhrten die 
Zeche zahlen mussten, wahrend die Aufwiegler sich aus dem Staube 
machten.

Ich komme zum Schluss.
Die Rio T in to -G e se lls c h a f t hat wahrend ihres bald 2ojahrigen 

Bestehens enorme Preisschwankungen des Kupfers von £38  — £120 
die Tonne durchgemacht und die machtige Konkurrenz der reichen 
Kupferwerke in Chile, am Lakę Superior und in Montana siegreich 
bestanden. Sie hat den Zusammenbruch des Pariser Kupferrings 
erlebt, der ihre Interessen nicht wenig beriihrte, und ist voriiber- 
gehend bald durch Ueberschwemmung im Thal des Rio Tinto, bald 
durch Wassermangel, zuletzt auch durch die Rauchfrage in der 
machtigen Entwickelung ihres Unternehmens gestórt worden, doch 
ohne dadurch dauernd Schaden zu leiden. Man kann sogar behaup- 
ten, dass, nachdem sie die kostspielige, gewinnlose Vorbereitungszeit 
der ersten vier Jahre ihres Bestehens gliicklich iiberwunden hatte, 
sich ihre Sicherheit und Kraft von Jahr zu Jahr mehr befestigte und 
steigerte. Dieselben beruhen auf den enormen, in Jahrzehnten nicht 
zu erschópfenden Erzmassen, iiber welche die Gesellschaft verfiigt, 
auf den zahlreichen zweckmassigen und grossartigen Anlagen, welche 
zu immer umfangreicherer Verwertung ihres Besitzes gefiihrt haben 
und eine weitere gewinnbringende Fortentwickelung zulassen, und 
endlich auf ihrer vortrefflichen Leitung, die von Anfang an zielbe- 
wusst, mit weitem kaufmannischem Blick das Werk entwickelt hat 
und noch lenkt.
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KORK UND KORK EICH E1.

Durch die vielseitige, umfangreiche und immer noch wachsende 
Verwendung, welche der K o r k 1 2 3 in verschiedenen Gewerben und 
Kiinsten, vornehmlich aber ais Flaschenverschluss findet, sind seine 
hervorragendsten Eigenschaften allbekannt. Es gehbren dazu seine 
eigentiimliche gelbbraune Farbę und iiberraschende Leichtigkeit, das 
mehr oder weniger deutlich hervortretende schwammige Gefiige, 
seine Elastizitat, Zusammendriickbarkeit und Dehnbarkeit, seine 
Bestandigkeit und Widerstandskraft gegen die gewóhnlichen Lósungs- 
mittel und zersetzenden atmospharischeri Einfliisse, die vóllige Un- 
durchdringlichkeit fiir Fliissigkeiten und bis zu einem gewissen Grade 
auch fiir Gase, und endlich auch sein geringes Warmeleitungsver- 
mógen.

Das spezifische Gewicht des Korkes hangt ab von seiner Rein- 
heit und Giite und teilweise auch von dem Alter und Standort der 
Korkeiche, die ihn erzeugte. Daher gehen die Bestimmungen des- 
selben, abgesehen von den besonderen Schwierigkeiten durch das 
schwammige Gefiige, ziemlich weit auseinander. Nach R o li m ann?  
schwankt es zwischeno,i2 und 0,195, wahrend es in Miiller’s Physik 
zu 0,24 angegeben ist. Das Gewicht eines Raummeters vom besten 
spanischen Kork soli 200—240 kg betragen, woraus ein specifisches 
Gewicht von ca. 0 ,2— 0,24 folgen wiirde. Ich selbst untersuchte 
eine Korkplatte I. Qualitat von 1 ijahrigem Wachstum aus der Sierra

1 Lateinisch suber, griechisch cssKZóę.
2 Im Droguenhandel wird der Kork auch Korkholz (Lignum Suberinum), Pan- 

toffel- oder Sohlenholz genannt.
3 Carl’s Repertorium fiir Experimental-Physik, 1872. Bd. VIII.



Kork und Korkeiche.

de Aracena. Sie war 2,8 cm dick, enthielt 307,7 ccm und wog 
57)3 g- Hiernach ergiebt sich ein śpezifisches Gewicht von 0,185. 
Ich glaube deshalb sagen zu kónnen, dass das spezifische Gewicht 
der besten Korksorten zwischen 0,18 und 0,2 anzunehmen ist.

Von dem anatomischen Bau und den chemischen Eigenschaften 
des Korkes kann hier nur das Wichtigste hervorgehoben werden. Ein 
jeder Korkstopfen zeigt auf dem Querschnitt mehr oder weniger 
deutlich eine Anzahl paralleler Linien und Streifen ais Grenzen un- 
gleich dicker Schichten, welche denselben der Lange nach durch- 
ziehen und den jahrlichen Korkansatzen der K o rk e ic h e  (Quercus 
Suber L.) entsprechen. Unter dem Mikroskop erkennt man, dass 
der Kork aus grossen, gleichen und regelmassigen Zellen aufgebaut ist, 
dereń Wandę dtinn und nach allen Richtungen gleichartig sind. Nach 
H ó h n e l (siehe Litteraturverzeichnis) bestehen diese Zellwande aus 
drei Lamellen, einer ausseren Holzlamelle, einer mittleren Suberin- 
(Korkstoff-) Lamelle und dem inneren Cellulosenschlauch. Diese 
Unterscheidung ist aber nach den neuesten Untersuchungen von 
G ilson  sehr schwierig und oft unmóglich. Auch fand derselbe keine 
Cellulose in chemisch nachweisbarer Menge.

Der im Luftbade bei 108° C. langere Zeit erhitzte Kork enthalt 
nach K iig le r  noch 5— Wasser. Er liefert beim Verbrennen 
zwischen 0,54—0,64% Asche, in welcher Manganoxyduloxyd, Kalk 
und Kieselsaure vorwiegenh Durch Chloroform werden dem Kork 
2,9X Cerin (C25H20O3) und 10, \%  Sauren entzogen, durch Alkohol 
weitere 6%. C h e v r e u l ,  dem man die erste Analyse des Korkes 
verdankt, nannte den weder in Wasser noch Alkohol lóslichen Teil 
des Korkes S u b e rin e . Das S u b e r in  oder der Korkstoff ist der 
Hauptbestandteil des Korkes, dem alle erwahnten wichtigen Eigen
schaften dieses eigenttimlichen Kórpers zukommen. Da es sich mit 
Aetzkali leicht verseift, so haben es Chevreul und fast alle andern 
Autoren nach ihm ais ein Fett angesehen. Es ist jedoch in allen 
Lósungsmitteln anderer Fette unlóslich, so in Chloroform, Aether, 
Schwefelkohlenstoff. Auch weicht es in seinen sonstigen Eigen
schaften von Fettkórpern weit ab. Aus diesen Griinden verwirft 
Gilson jene Deutung seiner Vorganger.

Wird der Kork nur 3/4 Stunden lang mit einer alkoholischen 
Lósung von Aetzkali behandelt, so lóst sich das Suberin vollstandig
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1 Nach Kiigler enthalt dieselbe 8,54% Kali, 2,84% Natron, 0,86% Chlornatrium, 
1,43% Magnesia, 25,08% Kalk, 6,S8% Thonerde, 6,39% Eisenoxyd, 27,75% Mangan- 
oxyduloxyd, 1,05% Schwefelsatire, 5,03% Phosphorsaure, 11,36% Kieselsaure.
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auf und es bilden sich mehrere Salze, namlich suberinsaures und 
phellonsaures Kali. Weitere Untersuchungen ergeben, dass die 
S u b e r in -  oder K o rk s a u re  (Cł7H30O3) 3 6 ^  und die P h e l lo n -  
s a u re  (C22H43O3) %% vom Korke ausmacht. Neben diesen beiden 
Saurefl hat Gilson noch eine dritte, neue, die P h o io n sa u re  
(CłtH2iO,i), im Korke gefunden, die jedoch eine ganz untergeordnete 
Rolle spielt. Salpetersaure Dampfe und Chlor greifen den Kork stark 
an und zerstóren ihn. Wird er mit Salpetersaure gekocht, so bilden 
sich neben Korksaure auch Cerinsaure (C42H340i3) und mehrere 
andere Oxydationsprodukte.

Alles Vorerwahnte bezieht sich auf den Kork des Handels, das 
Produkt der Korkeiche; denn wenn es auch eine Menge Gewachse 
in allen Klimaten giebt, welche korkartige Gebilde ausscheiden, so 
doch keins, bei welchem diese Ablagerungen so massenhaft und 
charakteristisch sind, um in gleicher Weise eine technische Verwen- 
dung zu finden. Jeder Kork ist ein Degenerationsprodukt der 
Pflanze, welche ihn erzeugt, und nimmt an der Lebensthatigkeit 
derselben ebenso wenig teil, wie die Borke anderer Baume, oder 
wie Haare und Nagel am Tierorganismus. —

Die westliche Mittelmeerregion weist zwei immergriine Eichen- 
arten auf, die an Haufigkeit des Vorkommens und Bedeutung alle 
andern Baumeichen des Gebiets weit ubertreffen, an Wuchs und Aus- 
sehen viel Aehnlichkeit mit einander haben und ausserdem haufig, 
bald in besonderen Bestanden neben einander, bald untermischt mit 
einander vorkommen, dabei aber der Hauptsache nach sehr ver- 
schiedenen Zwecken dienen. Das ist die Kork- und die immergriine 
Steineiche (Quercus Suber L. und Quercus Ilex L.).

Die .K orke iche  (Quercus Suber L.), mit der wir uns hier zu- 
nachst beschaftigen wollen, friiher haufig P an to ffe lh o lzb au m  ge- 
nannt, heisst bei den Franzosen le ch en e-lieg e , im Castilischen 
el A lc o rn o ą u e , in Catalonien S u ro , Surus oder Surera, auch 
A lsina  su re ra , in Galicien S o b re ira  oder S o b re iro , in Portugal 
S o b ro  und S o b r e ir o ,  in Italien S u g h e ro , in Algier F e rn em  
oder K eruge Fernem . Q u e rc u s  S u b e r  erreicht ein Alter von 
150—200 Jahren, 12— 16 m, selten 20 m Hóhe und 3—5 m Stamm- 
umfang; doch giebt es auch Exemplare, die weit starker sind. So 
wird in der „Flora Forestal Espanola“ eines Baumes erwahnt, der bei 
P ie d ra lav e s  im siidlichen Avila (Sierra de Gredos) stand und einen 
Stammumfang von 10,3 m iiber der Erde und von 7 m in D/2 m 
Hóhe erreicht hatte. In 4 m Hóhe teilte er sich in drei machtige 
Aeste.
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In der Regel besitzt die Korkeiche ein gut entwickeltes Wurzel- 
system, das tief eindringt, wo der Boden dies gestattet, mehr an 
der Oberflache bleibt und dann Schósslinge treibt, wo derselbe felsig 
ist. Wie bei Quercus Ilex wird der Stamm im Verhaltnis zur Dicke, 
die er erreicht, fast nie hochschaftig, verastelt sich vielmehr schon 
in geringer Hóhe und bildet dabei selten eine wohlgeformte, sym- 
metrische Krone. Auch ist dieselbe immer sehr licht und bietet 
deshalb, sowie durch die Art der Belaubung weder viel Schatten, 
noch einen gefalligen Anblick. Hierzu kommt, dass diese immer- 
griinen Eichwalder sehr lichte Bestande bilden, mit weiten Abstanden 
der einzelnen Baume von einander, damit Luft und Licht sie allseits 
frei beriihre, weil dies zu einer guten Korkentwickelung ebenso 
notwendig ist, wie bei Quercus Ilex zu einem reichen Eichelertrag.

Die einjahrigen Zweige und besonders auch die Wasserreiser 
haben diinne, aschgraue, behaarte Rinde, bei zweijahrigen ist die
selbe glatt und von brauner Farbę. Von da ab beginnt die Kork- 
bildung, dereń eingehendere Besprechung spater im Zusammenhang 
mit der Korkgewinnung folgen wird.

Die Blatter der einjahrigen Schósslinge sind sehr kurz —, die der 
alteren Zweige langer gestielt, jene im Umriss elliptisch, diese herz- 
eifórmig, oval oder eilanglich bis lanzettfórmig, stachelspitzig gezahnt, 
seltener ganzrandig, auf der Unterseite gleich den jiingsten Zweigen, 
Fruchtstielen und Bechern grauweiss durch filzige Behaarung, auf 
der Oberseite dicht netzaderig, glatt und griin. Diese Blatter sind 
lederartig, steif und von 2—3jahriger Dauer. Wie in der Form, so 
zeigen sie auch in der Grósse bedeutende Unterschiede. Im Durch- 
schnitt ist die Blattscheide 3—5 cm lang und i ’/2—2 cm breit; 
doch giebt es auch solche von 8—10 cm Lange und 4—5 cm Breite. 
Man hat nach D u h a m e l1 zwei besondere Abarten der Korkeiche 
unterschieden und diese auf die Form und Beschaffenheit der Blatter 
und Eicheln gegriindet, namlich:

a) Quercus Suber L. Var. latifolium (Quercus occidentalis Gay). 
Dieselbe hat breite gesagte oder gezahnte Blatter, kommt vornehm- 
lich in Portugal und im Departement des Landes vor.

b) Quercus Suber L. Var. angustifolium mit schmalen, zuge- 
spitzten, ganzrandigen Blattern und spitzkegelfórmigen, weit aus den 
Kapseln hervortretenden Eicheln. — Diese Unterscheidungen sind 
indes nicht stichhaltig. Es finden vielmehr zahlreiche Uebergange

1 Traite des arbres et arbustes qui se cultivent en France. Tome II planche 80 
pg. 294 &c. Paris 1755.
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Fig. 4-
a Zweig der Korkeiche, %  nat- Grósse. 

b Fracht (Bellota breva), nat. Grósse.

statt; doch herrscht die Form mit mittelgrossen, eifórmigen, ani 
Rande stachelspitzig gezahnten Blattern fast im ganzen Verbreitungs- 
gebiete der Korkeiche weit vor. —

Die Korkeiche bliiht im April und Mai, etwas spater ais ihre 
nahe Verwandte, die immergriine Steineiche, mit der ihre Bliiten- 
bildung ziemlich iibereinstimmt. Die Spindel der hangenden Katz- 
chen ist bei beiden zottig behaart, das gelbgriine Perigon in 5—7 
Zipfel geteilt. Auf die Verschiedenheit der weiblichen Bltiten, welche 
noch. von keinem Botaniker
eingehender beobachtet wur- 
de, diirfen wir aus dem Unter- 
schied in der Entwickelung und 
Reife der Friichte schliessen.
Es wird in vielen Schriften er- 
wahnt und ist selbst den ge- 
bildeteren Bauern in Spanien 
wohl bekannt, dass die Frucht- 
reife nicht gleichzeitig statt- 
findet, sich vielmehr vom 
September bis zum Februar 
hinzieht, in drei verschiedenen 
Stufen erfolgt, und hiernacli 
friih-, mittel- und spatreifende 
Eicheln (Bellotas) der Korkeiche 
unterschieden werden. Die 
Unterschiede erstrecken sich 
aber nicht bloss auf die Reife- 
zeit, sondern auch auf die 
Stellung, Grósse und Form der 
Friichte an demselben Baume, 
und kónnen bereits im August 
deutlich wahrgenommen werden.

Ich hatte in der Sierra Morena im September 1888 viel Ge- 
legenheit, diese verschiedenen Friichte der Korkeiche neben einander 
zu beobachten und zu vergleichen, und gebe hier neben den spanischen 
Namen die Resultate dieser Vergleiche:

a) Friihreifende Friichte der Korkeiche (Bellotas brevas, prime- 
rizas oder migueleńas, d. h. Michaelis-Eicheln), reifen im September 
und Oktober. Sie erscheinen fast immer einzeln auf kurzem, 3 bis 
4 mm langem Stiel, der viel dicker ais der jungę Zweig, welcher ihn 
tragt, und deutlich der Lange nach gerieft ist, wie eine zerrissene
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Borke. Der glockenfórmige Becher verengt sich nach ihm, tragt 
filzig behaarte, dicht anliegende Schuppen, dereń obere Reihen langer, 
schmaler und oft abstehend sind. Die Eichel wird von diesem Becher 
mindestens zur Halfte eingeschłossen und schaut nur mit dem stumpf- 
kegelfórmigen oberen Teil und der sie krónenden Griffelspitze daraus 
hervor.

b) Mittelreifende Friichte oder Martini -  Eicheln der Korkeiche 
(Bellotas medianas, segundas oder de San Martin). Fruchtstiele 
ahnlich wie bei a, doch dreimal so lang, tragen in der Regel zwei 
Friichte, eine zur Seite und eine am Ende. Die Becherform wie 
bei a, aber ohne abstehende Schuppen. Eicheln Ende September 
sichtbar, doch nicht aus den Bechern hervortretend. Reifezeit: 
Oktober und November.

c) Spatreifende, langstielige Friichte der Korkeiche (Bellotas 
tardias oder palomeras). Die Fruchtstiele kommen aus den Blatt- 
winkeln der jungen Zweige, sind diinner ais diese, etwa 1,5 cm lang 
wie die Blattstiele und dann mit 1— 2 Fruchtansatzen, oder doppelt 
so lang, mit 3—4 Friichten in zwei Stufen. Die Reifezeit ist der 
Dezember und Januar, oft erst der Februar. Sie bleiben kleiner ais 
die friiher reifenden. Sowohl in der Menge, ais auch in der Giite 
der Friichte steht iibrigens die Korkeiche der Quercus Ilex weit 
nach.

Das H o lz  der Korkeiche ist von dunkler Farbę, braunlich oder 
braunrot, sehr fest und schwer. Bei alteren Baumen erreicht es ein 
spezifisches Gewicht von 1,049 — 1,056. Auf seinen Querschnitten 
bemerken wir zahlreiche, dicke Markstrahlen und ungleiche grosse 
Gefasse, von denen die grósseren viel deutlicher hervortreten, ais 
bei Quercus Ilex, und viel unregelmassiger, ais bei unsern ein- 
heimischen, blattwechselnden Eichen. Die grosse Dichte des Holzes 
lasst auf einen sehr langsamen Wuchs der Korkeiche schliessen. Es 
steht an Wert und Verwendbarkeit unserem Eichenholze weit nach 
und wird sogar viel weniger geschatzt, ais das der stechpalmblatterigen 
Art. Es brennt langsam, fault aber schnell auf oder in feuchtem 
Boden.

Die Korkeiche erzeugt erst keimfahige Samen, nachdem sie ihr 
dreissigstes Lebensjahr iiberschritten hat, pflanzt sich aber auch gleich 
andern Eichenarten durch Wurzelschósslinge fort. Zur Vermehrung 
wahlt man Eicheln, Welche um Martini gereift sind, die sogenannten 
„medias“, und zieht die Aussaat im Friihjahr vor. Es geniigt, die 
Samen 1— 2 cm tief mit Erde zu bedecken. Sie keimen in Algier 
schon nach 3—5 Wochen, in Siid-Europa etwas spater.
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Im heisseren Mittelmeerklima bediirfen die jungen Korkeichen 
gleich den Oelbaumen bis zum vierten oder funften Jahre des Schutzes 
gegen die austrocknende Sommerhitze, in rauheren Gebieten ebenso 
und noch viel langer der Bewahrung vor Kalte. Auf den Landereien 
der spanischen Forstakademie zu Escorial ertrugen D /j— 2jahrige 
Samlinge im Winter 1876/77 eine Temperatur von 4—50 C. unter 
Nuli. Dagegen erfroren die meisten Korkeichen im siidlichen Frank- 
reich wahrend des strengen Winters 1709. Im allgemeinen sind 
jiingere Baume gegen die Kalte ebenso empfindlich, wie Oelbaume; 
ihre Zweige und Fruchtansatze erfrieren, sobald die Temperatur auf 
—6° C. sinkt.

Die Verpflanzung der Korkeiche, welche schon ihre Pfahlwurzel 
gebildet hat, ist schwer. Es empfiehlt sich daher, letztere schon in 
der Baumschule zu kurzeń, ohne die Samlinge auszureissen. In 
Siidfrankreich und Catalonien wird hier und da diese Schwierigkeit 
dadurch umgangen, dass man die jungę Korkpflanzung mit einem 
Weinberg verbindet, indem man die Furchen, in welche man die 
Eicheln legt, mit Reihen Weinstócken abwechseln lasst und 20—25 
Jahre lang ais Weinberg betreibt und die Reben in dem Masse 
allmahlich entfernt, in welchem die Entwickelung der Korkeichen es 
erheischt.

Da die Korkeiche wenig Laub und Schatten und keine Humus- 
decke liefert, der Boden also leicht austrocknet und dies die Ent
wickelung junger Pflanzen hemmt, so empfiehlt sich fur dereń Anzucht 
ein Mischwald mit andern bodenverbessernden Laubhólzern, wie 
Ulmen, Ahornarten, Pappeln, und mit Nadelhólzern, wie die Pinie, 
die Terpentinkiefer und andern dem Klima angepassten Arten. In 
dem Masse, in welchem die heranwachsende Korkeiche mehr Luft 
und Licht bedarf, kann dann mit der Ausrodung der beigesellten 
Baume begonnen und fortgeschritten werden, bis zuletzt der reine 
Korkwald tibrig bleibt.

Korkeiche und Esparto oder Halfagras (Stipa tenacissima) ge- 
hóren zu den eigentumlichsten Gewachsen der westlichen Mittelmeer- 
region und sind unstreitig die wichtigsten Glieder ihrer Flora, soweit 
Handel und Industrie in Betracht kommen. Die Anspriiche derselben 
an Klima und Boden sind so verschieden, dass sie nicht unter 
einander vorkommen, sondern sich gegenseitig ausschliessen. Der 
Esparto bewohnt die regenarme, baumlose Steppe, in Spanien z. B. 
vornehmlich die trocknen Regionen von Alicante, Murcia und Almeria, 
in Algier die Plateaulandschaft der Provinz Oran; die Korkeiche 
dagegen ist Bestandteil der Walder und der regenreicheren Gebirge.
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Sie gedeiht in Algier und Tunis nur, wo der mittlere jahrliche Nieder- 
schlag mindestens 500 mm betragt, und steigt a'n den Gebirgsabhangen 
bis 1300 m empor. Darum fehlt sie auch auf der Iberischen Halb- 
insel den regenarmen Gebieten von Valencia, Alicante, Murcia, 
Almeria, Aragon und Leon, wahrend sie sonst weit verbreitet ist, 
die Hugellandschaften und Gebirgsabhange vorzieht und hier bis zu 
einer Hóhe von 800 m emporsteigt. Sie gedeiht besser auf Berg- 
abhangen, die nach Norden geschiitzt sind, ais da, wo sie rauhen 
Winden ausgesetzt ist, und liefert besseren Kork auf Standorten in 
der Nahe des Meeres, ais im kontinentalen Klima des Innern.

Nach spanischen und franzósischen Urteilen gedeiht sie auf 
kieselsaurereichem Boden, aber nicht auf Kalk. So finden wir die 
Korkeiche auf Granit in Estremadura und Alemtejo, auf silurischen 
Schiefern in Gerona, desgleichen, sowie auf krystalłinischem und 
Kulmschiefer in der Sierra Morena, auch auf Sand- und sandreichem 
Boden, wie im Departement des Landes und im stidóstlichen Teil 
der Provinz Huelva. Dass sie nicht auf Kalkboden vorkommen sollte, 
muss gewiss in anbetracht des hohen Kalkgehaltes ihrer Asche iiber- 
raschen. Dagegen sagt Broteri in seiner Flora Lusitanica II, S. 34 
ausdriicklich von Quercus Suber, dass sie Kalkhiigel bewohne1.

Das Verbreitungsgebiet der Korkeiche wird im Siiden durch den 
34., im Norden durch den 45. Parallel begrenzt und erstreckt sich 
vom Atlantischen Ozean bis zur kleinen Syrthe und dem Adriatischen 
Meer. Ihr Vorkommen auf der Balkanhalbinsel, welches von meh- 
reren Seiten erwahnt wird, bleibt nichtsdestoweniger zweifelhaft und 
beruht wahrscheinlich auf Verwechslung mit Quercus Pseudo-Suber. 
In Italien tritt die Korkeiche nur sporadisch auf und erlangt nirgends 
fur die Korkgewinnung irgend welche Bedeutung. In Frankreich 
findet man sie nur in den siidlichen Departements langs der Pyre- 
naen, sodann in Var und auf Corsica, doch iiberall mehr oder minder 
sorgfaltig kułtiviert. Die schónsten Pflanzungen, ganze Walder, weist 
das Departement Va r auf. — In seiner Geographie Universelle schreibt 
Reclus: „Dans la partie meridionale d es  L a n d e s  connue sous le 
nom de Maransin, on cultive aussi le chene-liege, et chaque village 
de la contree possede des avenues de grands chenes.“

Etwas von dieser Kultur der Korkeiche im Gebiet des bebauten 
Diinensandes vom Departement des Landes kann der aufmerksame 
Reisende selbst bei der Eisenbahnfahrt von Bayonne nach Bordeaux

1 „Habitat in collibus calcareis, sabulosis aut argilłoso-sabulosis, in tota Lusi- 
tania, praesertim australiori.44
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wahrnehmen. Der Zug fiihrt ihn durch ausgedehnte Waldungen von 
Pinus pinaster Sol. mit Adlerfarren, Besenginster, Ideidekraut und 
Strauchheide ais Unterholz. Bald fallen drei Dinge besonders auf, 
namlich die Terpentingewinnung, die vielen Spuren grosser Wald- 
brande und die Korkeiche. Zuerst erscheint letztere eingestreut im 
umfangreichen Walde der Terpentinkiefer; dann aber sehen wir sie 
angebaut dem Bahnkórper entlang, und zwar auf beiden Seiten je 
eine Reihe ais Einfassung des Waldes. Die Baume sind schon so 
kraftig, dass sie zur Korkgewinnung benutzt werden kónnten. Nicht 
weit von der dann folgenden Station La Mothe (Gironde) ‘kann man 
auch eine gróssere, jungę Pflanzung von Korkeichen wahrnehmen.

Auf der Iberischen Halbinsel hat die Korkeiche eine weite Ver- 
breitung. Wir finden sie (selbstverstandlich mit vielen Unter- 
brechungen) von dem Biscayischen Meerbusen (Zarautz in Guipuzcoa 
westwarts von San Sebastian) bis zur Strasse yon Gibraltar (Sierra 
de Tarifa), sowie von der galicischen und portugiesischen Kiiste bis 
zu den Gestaden des Mittelmeers in Gerona und Malaga. Hervor- 
ragende Bedeutung hat die Korkeiche in Portugal vor allem fiir 
Alemtejo, wo man oft meilenweit durch Waldungen derselben reiten 
kann. In Spanien liegen die ausgedehnteren Standorte der Korkeiche 
oft weit auseinander. Der bekannteste und beriihmteste gehórt 
Catalonien, und zwar dem Distrikte La B isbal der Provinz G erona 
an. Er reicht bis zur Kiiste, von Cabo S. S eb a s tia n  siidwestlich 
bis zur Grenze von Barcelona, und umfasst die aus Granit und 
silurischen Schiefern aufgebaute Si e r r a  de las G a b a rra s  mit ihren 
Auslaufern gegen das Meer hin. Hier findet man unter anderm die 
A lco rn o ca le s  (Korkeichenhaine) von C a lo n g e  und B lanes, zwei 
Stadtchen, welche auch unsere besseren Atlanten angeben, aus denen 
ein besonders geschatzter Kork kommt.

Von hier nach Niederandalusien und Estremadura, die sich ais 
Korklieferanten Catalonien anreihen, ist ein weiter Weg. . Obenan 
steht die Provinz H u e lv a  mit ihren Alcornocales in der S ie rra  de 
A r a ce n a , sowie auch in der Sandregion von A lm  on te. [Unsere 
Abbildung zeigt einen reinen Korkeichenbestand von der Siidseite 
der Sierra de Aracena aus 600 m Hbhe zwischen den Stadtchen 
Fuenteheridos und Alajar, unweit der Eremita des Montanus, siehe 
S. 16.] —

In’s Gebiet der Sierra Morena gehóren auch die meisten Kork- 
waldungen der Provinzen B ad a jo z , S e v illa , C ó rd o b a  und 
C iu d a d -R e a l. Hier und da bilden sie reine Bestande, am haufigsten 
aber finden wir el a lc o rn o ą u e  (die Korkeiche) mit la  e n c in a

R e in ,  Gesammelte Abhandlungen.

®.45
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(Quercus Ilex L.) vermischt, nicht selten auch mit el q u e jic o  (Q. 
Lusitanica Lamk.) und el m e lo jo  (Quercus Toza Bose.). Von der 
erstgenannten Provinz kommt hier vornehmlich die siidwestliche Ecke, 
die Strecke zwischen Z a fra  und Je rez  de lo s  C a b a llo s , in Be- 
tracht, sowie die Fortsetzung des Weges bis zur portugiesischen 
Grenze. In der Provinz Sevilla gelten insbesondere die unter dem 
Namen S ie rra  de P e d ro s o  bekannten Vorberge der Sierra Morena, 
nordwestlich von Sevilla gelegen, ais korkreich. Auch die Provinzen 
C a d iz  und M alaga  besitzen Korkwalder, diese z. B. zwischen M ar- 
b e lla  und E s to p o n a , jene in der S ie r r a  de T a r i f a  und de A l- 
g e c ir a s 1, sowie b e iV e je r  und andern dem Meere nahen Gebieten. 
Indes ist die vielfach verbreitete Ansicht, dass guter Kork nur in der 
Nahe der Kiiste vorkomme, durchaus irrig. Abgesehen von den vielen 
Orten im ausgedehnten Gebiete der Sierra Morena, finden wir solchen 
selbst in den centralen Teilen der Halbinsel, z. B. in den Thalern 
der Sierra de Gredos und den Provinzen A v ila  und C aceres .

Im forstwirtschaftlichen Teil der spanischen Ausstellung zu Barce
lona (1888) hatte man unter dem Titel „GeografiaBotanicaForestal41 auf 
12  Karten die Verbreitung der 12 wichtigsten spanischen Waldbaume 
angegeben, indem man die einzelnen Provinzen je nach dem Procent- 
anteil des betreffenden Baumes am Gesammtareal in verschiedenen 
Schattierungen von Griin vorfuhrte. Diejenige Kartę, welche der 
Korkeiche gewidmet war, brachte folgende Verhaltnisse zur An- 
schauung:

Verbreitung der Korkeiche (Quercus Suber L.):
I. Weniger ais 0 ,1 ^  des Areals: Barcelona, Castellon, Gra

nada, Badajoz (?), Avila, Zamora, Leon.j
II. 0,1— 1 % :  Salamanca, Toledo, Ciudad Real, Córdoba.

III. 3—5%: Caceres, Sevilla, Cadiz, Malaga.
IV. 5— io X ; Huelva.
V. 10-—15%: Gerona.il

Diese Angaben sind indes durchaus unzuverlassig. Nehmen wir 
zum Beweise die Provinz Huelva heraus. Nach den freundlichen 
Mitteilungen des Oberforstmeisters derselben, D. Jose M  ̂ Lopez, 
umfassen die fast ausschliesslich in Privathanden beńndlichen A l-  
c o rn o c a le s  (Korkwalder) 49 804 ha. Daraus berechnet sich ihr 
Anteil an der Gesammtoberflache der Provinz von 10676,4 qkm =

1 Hier namentlich im Gebiet des R io  de M iel (siehe Kobelt: „Nach den 
Saulen des Herkules” im Bericlit der Senckenberg. Gesellschaft. Frankfurt a. M. 
1882—83).

Gerona.il
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1 067 640 ha zu 4,6Ó5X; ein Verhaltnis, das durchaus glaubwiirdig 
erscheint. Nach andern Angaben, die der Wahrheit ebenfalls nahe- 
kommen diirften, umfassen die Korkwaldungen Spaniens 255 000 ha 
oder ungefahr o,5X  der Landesoberflache; und es kommen auf das 
Areał von Gerona 80000 ha oder 1 3 , Huelva 54000 ha oder 
5X , Caceres 32 500 ha oder 1,56X1 Sevilla 28000 ha oder 2,04%) 
Cadiz 20000 ha oder 2 ,7 3 ^ , Ciudad Real i is o o h a  oder o,5ÓX, 
Córdoba 9500 ha oder o ,7 % .  Das iibrige von 17500 ha verteilt sich 
auf 10 weitere Provinzen.

In N o rd a fr ik a  weisen M aro k k o , A lg ie r  und T u n is  die 
Korkeiche auf. Fur Marokko stehen uns aber bislang iiber die 
Verbreitung derselben nur diirftige Angaben zu Gebot. Dieselbe 
scheint nirgends bis zum Atlasgebirge siidwarts vorzudringen. Man 
findet viele Korkeichen in den Waldern der Umgebung von T e tu an , 
wo es auch spanische Korkschneider giebt, welche grosse Massen 
Korke auf die franzósischen Schiffe schmuggeln, weil die Regierung 
die Ausfuhr nicht gestattet, wie wir in Lenz: „Timbuktu44 lesen. 
Ferner giebt es Korkwalder bei Larasch, doch ist auch iiber dereń 
Ausdehnung nichts bekannt und von einer Benutzung keine Rede, 
weil die Vorbedingung noch fehlt.

In A lg ier und T unis umfasst nach Trabut1 die Zonę der Kork
eiche folgende Gebiete:

1. Den N o rd e n  von  T un is  m i t .................... ca. 112000 ha
2. Den Norden des Departement C o n stan tin e , 

d. h. die Gegenden von La C alle , S o u k , A r ra s ,
B ó n e , P h i 1 ip p v il le , C o llo , C o n s ta n tin e , S e tif ,
D jid je ll i ,  B o u g ie  m i t ............................................. ca. 385667 ha

3. Im Departement A lg ie r , die Gegenden von
D e lly s , A lg e r , B lida , M edea, M iliana, T e n ie t-  
e l -H a a d , D ira , T e n e s  m it .....................................ca. 33977 ha

4. Im Departement O ran , die Regionen von T ia -  
r e ta ,  M asca ra , T lem cen  (Ain - Ghoraba) und den
Wald von M sila  m it..................................................... ca. 11 061 ha

Zusammen ca. 542 705 ha.
Rechnet man die Korkvorkommnisse in Marokko hinzu, so diirfte 

die Berberei einen Bestand von insgesammt 560000 ha Korkwalder 
besitzen, d. h. mehr ais den drei siidwesteuropaischen Landem zukommt. 
Freilich ist das Yerhaltnis der Yerwertung ein ganz anderes. —

1 „Les Zones botaniques de 1’Algerie." Vortrag, gehalten 18S8 in Oran beim 
Kongress der Association franęaise.

10*
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Nachdem wir im Vorstehenden eine kurze Uebersicht iiber die 
geographische Verbreitung der Korkeiche gewonnen haben, wollen wir 
zuletzt noch die Gewinnung und Verwendung des Korkes, die wichtigste 
Seite unseres Gegenstandes, einer naheren Betrachtung unterziehen.

Einjahrige Triebe der Korkeiche besitzen, wie bereits friiher 
erwahnt wurde, eine einfache, diinne, aschgraue, filzig behaarte 
Rinde; bei zweijahrigen Zweigen ist die Farbę derselben kastanien- 
braun und ihr Filz fast ganz verschwunden. Erst mit dem vierten 
Jahr zeigt sich iiber dem łebenden Gewebe der eigentlichen Rinde, 
oder dem Kork-Cambium, wie diese wohl auch genannt wird, eine 
deutliche Korkbildung, die nun zur Massenentwickelung fortschreitet. 
Der Kork ist ein Sekret dieser inneren Rinde, das anfangs dickfliissig 
heli, dann wachsartig weich und gelblich ist, allmahlich aber ein- 
trocknet und die bekannten Eigenschaften des Korkes annimmt.

Es wurde bereits friiher hervorgehoben, dass die Korkrinde an 
der Lebensthatigkeit des Baumes keinen Anteil hat. Wie die Wolle 
des Schafes, ist sie gewissermassen ein Kleid, das entfernt werden 
kann und durch neues Wachstum wieder ersetzt wird. Aber zwischen 
der Beschaffenheit dieser neu sich bildenden Korkmasse und der 
ersten, abgeschalten, besteht ein grosser Unterschied, fast so gross, 
wie zwischen der Frucht eines Wildlings und dem durch Veredlung 
erzielten Obst. Der Kork des Handels, das Materiał, aus welchem 
unsere Korkpfropfen geschnitten werden, ist also kein reines Natur- 
produkt, sondern ebenfalls durch menschliches Zuthun, durch ein 
Veredlungsverfahren entstanden.

Wir haben demnach zu unterscheiden: 1. die lebendige Innen- 
rinde, die Korkbildnerin; 2. den natiirlichen Kork; 3. den Kork des 
Handels.

1. Die le b e n d ig e  I n n e n r in d e  oder das K orkcam biu  m. 
Sie wird von den franzósischen Korkschalern lard  (Speck) oder 
m e re  (Mutter, Mutterrinde) genannt, verdickt sich nur langsam mit 
zunehmendem Alter, ist an der Oberflache nicht zerrissen, wohl ab er 
mit zahlreichen Griibchen und kleinen Hóckern versehen. In ihrer 
dunkleren Farbung und scharfen Begrenzung sticht sie auffallend ab 
gegen den helleren, locker aufsitzenden Kork. Beschadigungen der
selben miissen unter allen Umstanden vermieden werden; doch heilen 
Schnitte leichter und schadigen die Korkbildung weniger ais Risse. 
Der Gerbsauregehalt dieser eigentlichen Rinde der Korkeiche wechselt 
nach Standort und Alter sehr; bei vier spanischen Sorten fand man 
13,20, 7,43, 4,89 und 2,28X- In der Provinz Cadiz wird sie des- 
halb, wie a'uf Sardinien, zum Gerben benutzt. Die Korkwalder zu
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G hard im aon  in Tunis nahe der algerischen Grenze dienen bislang 
nur diesem Zweck. Die Produktion an Gerberlohe hatte hier im Jahre 
1890 einen Wert von 2585000 Piaster oder 460000 Mark. Die 
Oberflache der Mutterrinde farbt sich infolge des hohen Gerbsaure- 
gehaltes bald nach jeder Korkabschalung rotbraun, wie frischgegerbtes 
Leder. Allmahlich geht diese Farbę in Schwarz iiber, wie raan dies 
auch an Baumen unseres Lichtdrucks von einem Korkwalde bei Alajar 
sehen kann, dessen photographische Aufnahme im September 1888 
erfolgte, etwa zwei Monate nach der Korkernte.

2. D er n a ti ir l i  che K o rk , der Ju n g fe rn k o rk  (corcho virgen 
oder c o rc h o  b o rn io , oder b o rn izo  bei den Spaniem) wird von 
den Franzosen ebenfalls Jungfernkork (Liege vierge), aber auch 
m a n n lic h e r  K o rk  (Liege małe) genannt. Derselbe bildet sich 
zuerst zwischen Epidermis und krautartiger Zellschicht, doch nicht 
ais ein gleichmassiges Lager. Jede folgende Korkschicht eines Jahres 
wird von der vorhergehenden durch eine Lagę dunklerer Zellen 
getrennt, welche das Mesoderm bilden. Da nun aber der Kork eine 
tote Substanz ist und sich nicht mit dem Wachstum des ihn er- 
zeugenden Stammes oder Astes ebenfalls weiter ausdehnt, so tritt 
bald der Fali ein, dass die alten Korkablagerungen der Lange nach 
an verschiedenen Stellen zerreissen, ahnlich wie wir es bei der Borke 
vieler andern Baume sehen. Jeder urspriingliche, natiirliche Kork 
zeigt uns daher durch tiefe, bis zu den jiingsten Bildungen reichende 
Furchen der Lange nach geschiedene Teile, die stellenweise durch 
Querjoche miteinander verbunden sind, gewissermassen ein Bild von 
Thal- und Terrassenbildung. Ais Sohle der etwas sich windenden 
Furche sehen wir in gelbbrauner Farbę die jiingste Korkschicht. 
Von hier aus erscheinen, wulstig oder terrassenfórmig iiber einander 
aufsteigend, der Reihe nach, mehr oder minder deutlich und in ver- 
schiedenen Schattierungen von Grau, die alteren Jahresablagerungen, 
bis endlich die hóchsten Stellen der Zwischenleisten — langgestreck- 
ten Plateaubildungen vergleichbar — die mehr oder weniger glatten 
Stiicke der alten Epidermis zeigen. Mit zunehmendem Alter des 
Baumes erreicht dieser mannliche oder natiirliche Kork die ansehn- 
liche Dicke von 10, 15 und mehr Centimetern. Er giebt den alten 
Korkeichen ein interessantes, malerisches Aussehen, das noch erhóht 
wird durch Farrenkrauter, die sich an Orten in der Nahe der See 
gem in seinen Furchen ansiedeln. Am haufigsten findet man unser 
bekanntes Engelsiiss (Polypodium vulgare L.). In Cintra bei Lissa- 
bon, z. B. in den herrlichen Anlagen von Monserrate, gesellt sich 
dazu die prachtige Davallia canariensis Sw., welcher man auch in
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geschatztesten Kork des Handels hervorbringt, neigt man mehr zur 
Verlangerung ais zur Abkiirzung der Zeit von einer Ernte zur anderen. 
Die erste Reproduktion ist noch gleich dem mannlichen Kork sehr 
schwammig, poroś und fur Pfropfen nicht zu brauchen. Die Qualitat 
verbessert sich nach jeder neuen Ernte und entspricht schon bei der 
vierten oder fiinften allen Anforderungen. Im Alter von 50— 150 
Jahren liefern die Baume den besten Kork.

Dies gilt jedoch nicht fur jeden Baum und Standort. Magerer 
Boden liefert nur diinne, aber sehr feine jahrliche Korkablagerungen 
und damit die besten Pfropfen, wie sie besonders zum Verschluss 
der Champagnerflaschen und in den Apotheken gebraucht werden. 
Wenn dagegen der Boden fruchtbar ist, so wird der Kork dick, 
aber schwammig oder gesprenkelt (jaspeado, wie der Spanier sagt), 
und hat dann oft kaum den zehnten Teil des Wertes der besten 
Qualitat des corcho trefino.

Die Korkbildung ist am starksten im ersten Jahr nach jeder 
Schalung und erreicht dann 3—5 mm Dicke. Dieselbe vermindert 
sich allmahlich so, dass die durchschnittliche Dicke von 10 Jahres- 
ablagerungen 20—23 mm betragt, von 12 Jahren 24,7 mm. Indes 
ist in der Abnahme keineswegs eine regelmassige Stufenleiter zu 
erkennen, vielmehr wirken auch die ungleichen Witterungsverhalt- 
nisse der einzelnen Jahre und andere Umstande, bald hemmend, 
bald fórdernd auf die Korkbildung ein. Letztere ist kraftiger bei 
einzeln stehenden Baumen, ais in dichteren Bestanden, und im warmen 
Klima betrachtlicher ais im kalteren. Eine Korkdicke von 23 mm, 
welche zu dickeren Stopfen erforderlich ist, wird in Algier in acht 
Jahren erzielt, in Catalonien und Stidfrankreich erst in zehn Jahren. 
Hierbei ist die aussere, rauhe Partie des ersten Jahres von 2—3 mm 
Dicke nicht mitgerechnet. Dieselbe ist von vielen Rissen durch- 
zogen, holzartig hart, dunkler gefarbt und unbrauchbar. Sie wird 
deshalb entfernt.

Die Korkernte eines Baumes ist in Spanien durchschnittlich 
3 Duros oder 12 Mark wert. Kraftige altere Baume liefern bei jeder 
Ernte etwa 2 Zentner oder 100 kg Kork. Im Jahre 1885 ergab je
doch ein einziger Baum bei Gerona 233 kg eines isjahrigen Korkes. 
von dem der Zentner zu 29 Mark verkauft wurde, der demnach einen 
Gesammtwert von rund 170 Pesetas oder 135 Mark hatte.

Behandlung des Korkes nach der Ernte. Yerwenduno-.
Die abgeschalten Korkstiicke sind wie der Stamm mehr oder 

weniger cylindrisch gekrummt. Sie werden entweder schon am Ort
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der Gewinnung gestreckt, so gut es geht, indem man sie aut die 
hohle Seite legt und mit Steinen oder andern Gegenstanden beschwert 
und flach driickt, bis sie trocken sind und versandt werden kónnen, 
wie die Rinde aus unsern Eichenschalwaldern, oder sie kommen 
alsbald in die weitere Behandlung des Korkschneiders. Wir sehen 
sie dort auf einem geraumigen Hofe regelrecht zu hohen Haufen 
frisch vom Baum weg mit der Innenseite nach unten so aufgestapelt, 
dass die Luft hindurchstreichen und sie leicht trocknen kann. In 
einer nahen Halle befinden sich ein oder mehrere grosse, rechteckige 
kupferne Pfannen von etwa 2—3 m Lange, i 1/^—2 m Breite und 
ziemlicher Tiefe, iiber die Halfte mit Wasser gefiillt, das durch ein 
starkes Feuer im Kochen erhalten wird. In dasselbe werden die 
Korkstiicke, gross und klein, gut und schlecht, in grossen Bundeln 
eingetragen, durch zwei Querbalken ais Hebel niedergedruckt und 
etwa eine Stunde lang unter Wasser gehalten. Wahrend dieser 
Submersion — franzósische Korkarbeiter nennen es das Kochen, 
bouillage oder bouillantage des Korkes — bedeckt sich das Wasser 
mit einem schmutziggelben Schaum. Die im Wasser lóslichen Stoffe 
des Korkes, wie Gerbsaure und andere, werden dabei ausgezogen, 
wahrend die Korkmasse selbst erweicht und sich ausdehnt bei guter 
Qualitat, dagegen zusammenschrumpft, wenn die Ware durchlóchert 
und schlecht ist. Nunmehr wird der aus dem Wasser gezogene Kork 
Stiick fiir Stuck vorgenommen und fur den weiteren Gebrauch zu- 
bereitet. Die nachste Arbeit ist das Abkratzen oder Abschaben 
(franzósisch raclage) der verholzten, rissigen Aussenseite mit dem 
Schab- oder Kratzeisen oder dem Hobeleisen (franzósisch doloire, 
spanisch dolatero). Das Kratzeisen (franzósisch raclette, spanisch el 
raspador), dessen man sich in Spanien bedient, gleicht in der Form 
demjenigen, womit unsere Backer die Teigreste von Boden und 
Wanden ihres Troges zusammenkratzen. Durch diese Arbeit werden 
die Korkstiicke, zugleich gestreckt und in Platten (spanisch planchas) 
verwandelt. Sie verlieren durch beides, Kochen und Abschaben, 
etwa 15—30 X  ihres Gewichtes. Ein Arbeiter kann taglich 2 — 3 
Zentner strecken und abkratzen. Hierauf findet das Sortieren des 
Korkes (franzósisch le classement) statt, wobei man sich diinner, 
scharfer Messerklingen aus elastischem Stahl bedient, den man in 
Spanien aus Paris bezieht. Schlechte Stellen werden damit abge- 
schnitten und zwar mit einer scheinbaren Leichtigkeit, ais fahre man 
mit dem Messer durch Butter. Die Primaware steht hoch im Preise 
und kostet 100— 120 Francs der Doppelzentner. Sie wird dement- 
sprechend sorgfaltig unter Dach aufbewahrt. Von der zweiten und
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dritten Qualitat ist der Wert ansehnlich geringer und von der schlech- 
testen nur 15—20 Francs fur den Doppelzentner. Der zu Stópseln 
(tapones) geeignete Kork wird entweder in den Alcornocales nahen 
Orten nach der erwahnten Zubereitung verarbeitet oder in Platten 
(spanisch planchas) ausgefiihrt. Spanien z. B. exportiert von seinen 
Korkernten viel mehr Pfropfen (tapones) ais Platten (planchas); bei 
Portugal ist dies Verhaltnis umgekehrt. Die Pfropfenfabrikation ging 
von Gerona aus und entwickelte sich mit der Fabrikation von Glas- 
flaschen und dem Bedtirfnis. Catalanen haben die Industrie iiber 
das Land verbreitet und Stópselschneidereien (taponerias) eingerichtet 
uberall da, wo die nahen Walder geniigend Kork dafiir lieferten. 
Die trocknen Korkplatten werden vor der Verwendung zu Pfropfen 
noch eine halbe Stunde lang mit Wasser gekocht und an einem 
feuchten Orte aufbewahrt, damit sie sich leichter schneiden lassen. 
Man teilt sie dann in Streifen und diese wieder in Rechtecke oder 
Quadrate, aus denen man dann mit der Hand die Stópsel schneidet. 
Die Langsachse derselben lauft parallel zu den Jahresablagerungen; 
nur bei sehr breiten und kurzeń Stopfen finden wir wohl auch ein- 
mal das umgekehrte, namlich, dass die Schnitte senkrecht gegen die 
Schichtung gerichtet sind.

Geschichtliche und statistische Notizen tiber den Kork 
und die Korkindustrie.

Von den alten Schriftstellern hat zuerst Theophrast des Korkes 
erwahnt. Im II. Buch seiner Historia plantarum hebt er hervor, 
dass die Korkeiche von den Pyrenaen stamme. Ausftihrlicher und 
unzweideutiger bespricht Plinius der Aeltere den Gegenstand. Er 
weiss, dass die Korkeiche wenig Friichte tragt und dass man sich 
ihrer dicken Rinde zu Ankerbojen, Schwimmern fur Angeln und 
Netze, zu Fassspunden, Winterschuhen fur Frauen und zur Dach- 
bedeckung bedient. Nach Varro wurden die besten Bienenstócke aus 
Korkrinde gemacht. Columella bestatigt dies und hebt ais Grund 
hervor, weil sie im Winter die Kalte, im Sommer die Hitze ab- 
hielten. Alle diese Verwendungen beziehen sich auf den natiirlichen 
oder mannlichen Kork.

In der Sierra Morena und andern korkreichen Teilen Spaniens 
werden noch heute die Bienenstócke ganz allgemein aus Kork dar- 
gestellt; nur wahlt man dazu in der Regel nicht den natiirlichen 
Jungfernkork, sondern den schwammigen, porósen Kork der ersten 
oder zweiten Reproduktion. Die Bienenkórbe sind cylindrisch,
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60—70 cm hoch mit 1 — 1,2 m Umfang. Zwei bis vier rohe, unge- 
streckte Korkschalen werden zu diesem Cylinder seitlich zusammen- 
gefiigt. Eine Korkplatte ais Decke, eine andere oder ein Sttick 
Schiefer ais Unterlage vollenden das Aeussere einer solchen Bienen- 
wohnung. Im Innem befestigt man kreuzweise Stabchen, damit die 
Bienen ihre Waben darankleben kónnen, macht ihnen unten an der 
Seite ein Flugloch, und die c o rc h a  oder der Bienenstock ist fertig. 
Die Bienenzucht wird au6serhalb der Ortschaften auf ummauerten 
Grundstiicken betrieben, woselbst die dunkelgrauen Stocke auf kunst- 
losen Banken oder sonstigen Erhóhungen in Reihen aufgestellt sind.

Im Altertum war der Kork trotz der erwahnten Verwendungen 
ein geringwertiger Gegenstand. Selbst in unserer christlichen Aera 
hatte er viele Jahrhunderte hindurch keine irgendwie bemerkenswerte 
Handelsbedeutung. Erst mit der Entdeckung der verbesserten Re- 
produktion nach der ersten Abschalung und mit der Entwickelung 
der Flaschenindustrie fand auch der Kork eine umfangreiche Ver- 
wendung und stiegen die Korkwalder rasch im Wert, wenigstens in 
Frankreich, Portugal und Spanien. Kork in Platten und Pfropfen 
gehórt zu den bedeutendsten Ausfuhrartikeln der beiden letzten Lander. 
Die Summen, welche sie dafiir jahrlich einnehmen, sind betrachtlich 
und steigern sich fast von Jahr zu Jahr.

Die Korkausfuhr Spaniens betrug dem Werte nach in Pesetas 
oder Francs:

1884 1885 1886 1887 1888 1889
In Stópseln 12885000 14437000 16729000 15367000 19 512 000 19932000
In Platten 1 295 000 762 000 942 000 1 401 000 I 361 000 I 674 000
Pesetas 14180000 15 199000 17672000 16768000 20873000 21606000
Mark 11344000 12159200 14137600 13414400 16698400 17284800

Die Statistik Portugals liegt noch sehr im Argen; daher sind 
sowohl die englischen, wie die deutschen Konsulatsberichte iiber die 
Korkausfuhr sehr liickenhaft und unzuverlassig. Nach dem deutschen 
Handelsarchiv betrug dieselbe

1889 1890
a) an Platten Mk. 6 500 000 6 000 000
b) an Stópseln ,, 4 000 000 3 500 000

Zusammen Mk. 10500000 9500000.

Hiervon empfing England etwa drei Viertel, den Rest Deutsch- 
land, zumal fur seine grossen Korkschneidereien in dem olden- 
burgischen Stadtchen D e lm e n h o r s t  und in Bremen. Deutschland 
erhielt vom portugiesischen Kork dem Werte nach:
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1885 1886 1887
a) an Platten Mk. 2 000 000 2 400 000 2 600 000
b) an Stópseln „ 500 000 400 000 500 000

Zusammen Mk. 2500000 2800000 3 100 000.

Die gesammte englische Korkeinfuhr im Jahre 1885 hatte einen 
Wert von -£ 721 181 == 14,5 Mili. Mark. Davon lieferten Portugal, 
Frankreich und Spanien fiir £  364 987, £  259 539, £  56 892, be- 
ziehungsweise. Dazu kam aus Algier fiir £  25 683 Kork in Platten.

Wenngleich der grósste Teil dieses Korkes zu Pfropfen und 
Schuhsohlen verarbeitet wird, so giebt es dafiir doch auch noch 
viele andere Verwendungen, die alle aufzuzahlen hier zu weit fiihren 
wiirde. Erinnert sei nur an die K o rk b ild n e re i  oder P h e l lo -  
p l a s t ik ,  d. h. die Nachbildung von Baudenkmalern, Festungen etc. 
in kleinerem Massstabe durch ausgeschnittenen Kork. Aus dem 
natiirlichen, mannlichen Kork machte man im Altertum mancherlei 
schóne Arbeiten; aber zu Kunstprodukten, wie sie aus dem Kork 
des Handels verfertigt werden, zumal in Deutschland, konnte man 
sich bei dem viel ungeeigneteren und ungefiigeren damaligen Ma
teriał nicht versteigen.

Korkabfalle aber, die friiher nur ais Verpackmaterial Verwendung 
fanden, sind heutiges Tages ebenfalls ein gesuchter Artikel, den man 
namentlich viel bei der Anfertigung der L in o le u m -  oder Kork- 
teppiche braucht.

Nach dem Areał, welches die Korkwalder in Algier einnehmen 
(siehe S. 147), ist dieses das korkreichste Land der Mittelmeerregion ; 
doch steht die Gewinnung und Ausfuhr des wichtigen Handelsartikels 
noch weit hinter derjenigen von Spanien und Portugal zuriick. Die 
Araber und Berber kannten weder den Wert des Korkes, noch das 
Verfahren, ihn von der Korkeiche zu gewinnen.

So waren vor der franzósischen Besitzergreifung Algiers die Kork
walder Nordafrikas den Europaern unbekannt und den Eingeborenen 
gleichgiiltig. Erst im Jahre 1840 fingen die Franzosen mit denV or- 
arbeiten zu ihrer Erhaltung und Verwertung an. Mancher schone Kork- 
eichenbestand ist auch seitdem noch ein Raub der Flammen geworden, 
weil die Eingeborenen mit dem Feuer hóchst leichtfertig umgehen, zu- 
weilen sogar absichtlich den Wald in Brand setzen, um die wilden Tiere 
daraus zu vertreiben, den Herden bessere Weide zu verschaffen oder 
neues Land fiir den Ackerbau zu gewinnen. Insbesondere aber ist 
die seit alten Zeiten bestehende Gewohnheit der Araber und Berber, 
das trockne Gras niederzubrennen, um saftigeres Futter fiir die 
Herden zu gewinnen, eine jahrlich wiederkehrende grosse Feuersgefahr
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fur die Walder, durch welche dem Lande schon enorme Verluste 
erwachsen sind.

Die Korkausfuhr aus Algier wachst von Jahr zu Jahr. Sie er- 
reichte schon 1886 einen Wert von ca. 4000000 Frcs. oder 2 %  

vom Gesammtexport und stieg im folgenden Jahre auf 4,5 Millionen 
Francs.

Im Jahre 1882, bald nach Uebernahme des Protektorats iiber 
T u n is , sandte die franzósische Regierung eine Forstkommission in 
das Land, welche das Vorhandensein wichtiger Korkwaldungen bei 
G h o rd im a o n , nicht weit von der algerischen Grenze, konstatierte. 
Um den Feuersbrunsten zu steuern, wurde auf die absichtliche An- 
ziindung der Walder die Todesstrafe gesetzt und auch an zwei Indi- 
viduen auf der Stelle durch Erschiessen ausgefiihrt, welche boshafter- 
weise Feuer angelegt hatten, durch welches ein Bestand von 10000 ha 
der Aleppokiefer (Pinus halepensis Mili.) bei A in -D ra h a m  im 
Siiden von Tunis vernichtet wurde.

Man fing 1883 damit a n , Graben gegen die P'euersbrunst zu 
ziehen und Pfade durch die ausgedehnteren Korkeichenbestande zu 
legen, sowie die Jungfernrinde zu entfernen. Vom Jahre 1884 an 
bis 1889 hatte man diese Arbeit der „demasclage“ bereits an 3 500000 
Baumen ausgefiihrt. In derselben Zeit wurden 1200 ha Schutzgraben 
gezogen, mehr ais 600 km Wege und Pfade angelegt und andere 
Vorarbeiten und Verbesserungen ausgefiihrt.

So ist denn die Zeit nicht mehr fern, wo Kork auch fur Tunis 
ein sehr wichtiger Ausfuhrartikel sein wird und wo es neben Algier 
in der Lagę sein wird, den von Jahr zu Jahr steigenden Bedarf an 
Kork zu einem ansehnlichen Teile decken zu helfen.



DIE STEINEICHE (QUERCUS ILEX L.) UND DIE 
SPANISCHE SCHWEINEZUCHT.

Die Betrachtung der Steineiche schliesst sich derjenigen des 
Korklieferanten naturgemass an, nicht bloss wegen der nahen Ver- 
wandtschaft beider und verwandter Lebensbediirfnisse, sondern auch 
wegen der hohen Bedeutung, welche dieser zweite immergriine Be- 
standteil des Laubhochwaldes der Mittelmeerregion, insbesondere auf 
der Iberischen Halbinsel, seit alter Zeit besitzt. Was von der Tracht 
der Korkeiche gesagt wurde, gilt noch in viel hoherem Masse von 
ihrem haufigen Gefahrten, der Steineiche, welche in Spanien unter 
den Narnen E n c in a  und C a r ra s c o , in Catalonien ais A ls in a  und 
A lsin e ra  und in Portugal ais A z in h e ira  und A zinho  allgemein 
bekannt ist. Mit unsern stattlichen, hochanstrebenden Eichen hat 
La Encina keinerlei Aehnlichkeit, wohl aber mit alten, schlecht- 
gezogenen Aepfelbaumen. Wie bei diesen der Stamm in der Regel 
schrag aufsteigt, nur 2—3 m Hóhe bei ansehnlicher Dicke erreicht, 
dann sich sehr unregelmassig verastelt und eine ziemlich weite, doch 
lichte und wenig hohe Krone bildet, so entwickelt auch die Stein
eiche einen kurzeń dicken, selten senkrecht aufsteigenden Stamm und 
eine unregelmassig gebaute, lichte, mehr in die Breite, ais in die 
Hóhe strebende Krone. Die meisten Baume derselben bleiben zwi- 
schen 8 und 12 m hoch; nur ausnahmsweise erreichen einige eine 
Hóhe von 16 und mehr Meter. Langsames Wachstum und langes 
Leben zeichnet sie aus. Auch machen sie hinsichtlich des Bodens 
und der Feuchtigkeit gleich der Korkeiche wenig Anspriiche.

Zu den charakteristischsten Eigenschaften gehórt die Belaubung. 
In der Regel erinnern nur die steiflederartigen, kurzgestielten, 
eifórmigen und am Rande dornig gezahnten Blatter der jungen
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Steineiche, sowie der Wasserreisser, an unsere Stechpalme (Ilex 
Aąuifolium L.), sind aber immer viel kleiner, ais diejenigen der 
letzteren. In spateren Jahren weichen die Blatter in ihrer Grósse, 
Gestalt, Berandung und Farbung wesentlich davon und unter einander 
ab. In allen Fali en sind sie aber langer gestielt, lederartig steif und, 
wie bei der Korkeiche, von 2—3jahriger Dauer. Die typische Form 
ist 2—4 cm lang, 1,5—3 cm breit, eilanglich, mehr oder weniger 
gestreckt und in eine Stachelspitze auslaufend, am Rande stachelig 
gezahnt, seltener ganzrandig, auf der Unterseite graufilzig behaart, 
nach oben graugrun. Von den verschiedenen Varietaten der Stein
eiche ist die auffalligste, bestandigste und wichtigste diejenige mit 
sussen Friichten, welche vielfach ais besondere Art unter dem Namen 
Q uercus B e llo ta  D esf. (Q. rotundifolia Lamk.) angefuhrt wird1. 
Sie hat elliptische, mehr oder weniger stumpfabgerundete, bald 
dornig gesagte, bald ganzrandige und am Rande umgebogene Blatter, 
bei denen die Oberseite graugrun und wie feiner Krepp warzig 
uneben, die Unterseite durch filzige Behaarung weissgrau ist.

Die Steineiche bliiht im April, etwas friiher ais die Korkeiche, 
mit zahlreichen, hangenden, gelbgriinen Katzchen. Ihre Fruchtreife 
fallt in den Oktober. Die Eicheln erscheinen einzeln oder zu meh- 
reren vereint an einem Stiele. Der halbkugelfórmige oder cylindrische 
Becher mit dichtanliegenden Schuppen umgiebt die vielgestaltige, 
meist langgestreckte Frucht nur teilweise. Auch die Eicheln von 
Quercus Bellota ragen weit aus ihren Kapseln oder Bechern hervor. 
In Grósse und Form gleichen sie denen unserer Stieleiche. Die 
Eicheln der eigentlichen Steineiche sind bitter und auch fur das Vieh 
weniger wertvołl ais die der Quercus Bellota. Diese sind essbar, 
siiss, und danach unterscheidet man Encinas (Steineichen) eon bellotas 
oder frutos dulces (portugiesisch Azinheira de bolota dolce), auch 
Encina de Salamanca genannt, und Encinas eon bellotas amare, also 
Baume mit sussen und mit bitteren Friichten.

Die Walder der Steineiche, in Spanien E n c in a le s  genannt, 
nehmen ein viel grósseres Areał ein, ais die der Korkeiche, und 
bilden viel haufiger reine Bestande. Einem Wałde der Encina gegen- 
iiber erscheint selbst der 01ivenhain noch lieblich griin. Unter den 
Waldbaumen der Iberischen Halbinsel giebt es keinen grósseren 
Gegensatz, ais zwischen dem herrlichen Anblick des griinen Pinien- 
waldes mit seinen bizarren, aber hóchst malerischen Formen, und

1 Der spanische Name B e l lo ta  ist schleckt gewahlt, denn er bedeutet einfach 
„Eiche?4.



dem diisteren immergriinen Wald von Steineichen. „Immergriin" 
ist jedoch hier ein irreleitender Ausdruck, „immergrau14 und un- 
freundlich sollte man lieber sagen. Es ist ais hatte sich aller 
Strassenstaub tiber ihm abgelagert; aber diese Farbung ist echt, ist 
Natur, kein Regen wascht sie ab. Unter Baumen der Encina fallen 
eingestreute Korkeichen noch durch ihre mehr griine Belaubung auf. 
Auch ragen sie iiber dieselben hinaus. Der auffallendste Unterschied 
besteht jedoch in ihrer Korkrinde gegeniiber den glatten Stammen 
der Steineiche.

Letztere hat eine viel weitere geographische Verbreitung. Sie findet 
sich in allen Landem der Mittelmeerregion, sowie ostwarts in den Ge- 
birgen Vorderasiens bis zum Himalaya und Soleimangebirge, wo ihre 
Hóhengrenze zwischen iooo und 2500 m liegt. In Spanien gedeiht sie 
am besten zwischen 200 und 800 m iiber der See; sie steigt jedoch in 
der Sierra de Ronda westlich von Malaga bis 1500 m und auf der 
Siidseite der Sierra Nevada bis 1700 m, ja hier und da bis 1900 m 
empor. Wie sie hier an ihrer oberen Hóhengrenze nur strauchfórmig 
auftritt, so erscheint sie auch im aussersten Norden der Mittelmeer
region, z. B. in Istrien und Dalmatien ais kriippelhafter Baum oder 
blosser Strauch. Ihre auffallendste und wichtigste Abart, die Quercus 
Bellota Desf., geht nicht so weit, ist vielmehr, wie es scheint, auf 
die warmeren Teile der westlichen Mittelmeerlander beschrankt.

Mit Ausnahme Galiciens und des nórdlichsten Teils von Portugal, 
sowie der Hochgebirge, ist die Steineiche in allen Provinzen der 
Pyrenaischen Halbinsel zu finden. Ihre ausgedehntesten Walder und 
die bestentwickelten Baume, meist der sussfruchtigen Abart ange- 
hórend, trifft man in A n d a lu s ie n ,  E s t r e m a d u r a  und dem 
westlichen Teil b e id e r  C a s til ie n , sowie in dem an Estremadura 
grenzenden Gebiet von P o rtu g a l. Es sind die Flussgebiete des 
Guadiana, Tajo und Duero, vor allem aber die ausgebreitete S ie rra  
M o re n a  und die mittleren und westlichen Glieder der C o rd ille ra -  
O re ta n a  zwischen Guadiana und Tajo, wo wir sie aufsuchen miissen.

Nach einer graphischen Darstellung des spanischen Oberforst- 
amtes auf der Ausstellung zu Barcelona 1888 nimmt L a E n c in a  
vom Areał der einzelnen Provinzen ein :

15—20% in Caceres und Gerona;
10—I5X  in Córdoba;
5— io ^ - in,Huelva, Albacete, Terruel, Toledo!
3—5X ’n Sevilla, Almeria, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara,

Zaragoza, Soria, Burgos, Zamora;
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i—3 % in Leon, Palencia, Valladolid, Segovia, Pamplona, Lo- 
grońo, Huesca, Lćrida, Tarragona, Castellon, Gra
nada, Badajoz.

i bis unter 0,5 % in Oviedo, Avila, Madrid, Alicante, Jaen, 
Malaga, Cadiz.

Die Encina oder Steineiche liefert der Industrie eine gerbsaure- 
reiche Rinde und wertvolles Holz, dem Haushalte kaum zu entbehrende 
Kohle, der Schweinezucht ausgezeichnetes Futter.

R inde. Bis zum 10., 15. und selbst 20. Jahr, je nach dem 
Standort, erzeugt die Steineiche eine glatte Rinde. Dieselbe ist 
ausserlich erst glanzend grtin, spater hellgrau, im Innern weiss. In 
hóherem Alter und bei zunehmender Dicke springt sie der Lange 
nach und in die Quere auf und es geht ihre Farbę mehr und mehr 
in dunkelbraun iiber. Damit vermindert sich zugleich ihr Gerbsaure- 
gehalt und Wert. Ersterer betragt bei 15— 25 Jahre alter Rinde 
11— 15% von ihrem Gewicht, bei 50—100 Jahre alten Baumen aber 
nur noch 6 — io ^ -  Die unter dem spanischen Namen C asca be- 
kannte Gerberlohe von der Encina ist auf der Pyrenaischen Halbinsel 
unter allen Gerbstoffen am geschatztesten und findet die umfang- 
reichste Verwendung. Auch in Nordafrika und andern Mittelmeer- 
landern wird sie viel gebraucht.

Das H o lz  der Steineiche ist im Kom und Aussehen dem der 
Korkeiche ahnlich, doch viel zaher und ausdauernder und wird 
deshalb viel mehr verwendet. Von seiner Hartę und Schwere leitet 
man die Benennung „Steineiche" her. In der Regel sinkt es in 
Wasser unter; doch andert sich natiirlich sein spezifisches Gewicht 
nach dem Standort und Alter und schwankt zwischen 0,9 und 1,05. 
Wegen der geringen Stammlange findet es im Haus- und Schiffsbau 
wenig Verwendung; dagegen dient es iiberall da, wo es auf Hartę, 
Zahigkeit und Widerstandskraft ankommt, obgleich es in den zwei 
letzteren Eigenschaften, wie in seinem ganzen Wert hinter unserem 
deutschen Eichenholz weit zuriickbleibt. Man macht daraus Stiele 
fur mancherlei Gerate, Achsen und Rader fur Fuhrwerke, sowie 
landwirtschaftliche Werkzeuge, und benutzt es auch zu Schreiner- 
und Dreherarbeiten im ganzen Bereiche seines Vorkommens.

Endlich ist es auch ein gutes Brennmaterial und wird zur 
Darstellung der in keinem Haushalte entbehrlichen Holzkohle 
verwandt, und zwar mehr ais irgend ein anderes Holz in seinem 
ganzen weiten Verbreitungsgurtel vom Atlantischen Ozean bis zum 
Himalaya.

R e in ,  Gesaramelte Abhandlungen.

O t
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Fiir die meisten vorerwahnten Verwendungen zieht man den 
niederen, dichteren Schlagwald vor. Derselbe ist fiir die Gewinnung 
einer guten Gerberlohe sogar Vorbedingung und seine Behandlung 
eine ahnliche, wie die unserer Eichenschalwalder, d. h. es folgt, 
sobald der An- oder Nachwuchs ein Alter von 15—25 Jahren erreicht 
hat, die'Abholzung. Auch ist es hierbei einerlei, welche Abart der 
Encina benutzt wird. Anders liegt die Sache da, wo auf die Ge
winnung einer guten E ic h e le rn te  fiir die S c h w e in e z u c h t das 
Hauptgewicht gelegt wird. Hier wahlt man die siissfriichtige Abart 
zur Anpflanzung und bedarf alterer Baume im O ą u e d a l, M onte 
a l to  oder M onte h u e c o , d. h. im Hochwalde, hohen oder lichten 
Walde, dessen Lichtungen kein Gebiisch tragen diirfen, wohl aber 
zur Viehweide, und wenn der Boden gut ist, sogar zur Erzielung 
von Feldfriichten benutzt werden. In diesem Falle verlieren die 
Pflanzungen mehr und mehr ihren Waldcharakter und erscheinen wie 
bei uns die Obstbaume auf bebautem Felde. Der im Hochsommer 
diese Gebiete zum erstenmal betretende Fremde, welcher aus einiger 
Entfernung solche Eichen zerstreut oder gar in Reihen geordnet iiber 
einem Stoppelfelde erblickt, halt sie leicht fiir Aepfelbaume, dereń 
Laub durch Hitze und Staub unscheinbar geworden ist.

Nach Strabo trocknen und mahlen die Gebirgsbewohner Lusi- 
taniens die Eicheln und backen Brot daraus. Die siissen Eicheln, 
denn um solche handelt es sich hier nur, werden auch heute noch 
von armen Leuten bei Nahrungsmangel gerostet und gegessen, sonst 
aber nicht begehrt. Dagegen pflegt sie die spanische Jugend gem 
zu essen.

Das Fiittern und Fettmachen der Schweine auf der Iberischen 
Halbinsel durch Eicheln war schon den Griechen und Rómern be- 
kannt. P o lyb iu s z. B. schildert den Reichtum Lusitaniens, die 
Billigkeit seines Getreides und anderer Lebensmittel. Man kaufe, 
sagt er, ein fettes, hundert Pfund schweres Schwein fiir 5 Drachmen 
und ein Schaf fiir zwei, also fiir 3,94 und 1,6 Mark, beziehungsweise. 
Diese goldene Zeit der fabelhaft billigen Fleischpreise ist freilich 
langst vorbei, selbst in E s tre m a d u ra , dem óstlichsten Teil des 
ehemaligen Lusitaniens, an welches der beriihmte Geschichtsforscher 
wohl vornehmlich gedacht hat. Aber Schafe und Schweine liefert 
es heute noch in Ueberfluss und jedenfalls in viel grosserer Zahl ais 
ehedem. So sagt Ford in Murray’s „Handbook for Travellers in 
Spain“, 6. Aufl. S. 277 : „Nachst den Schafen kommen die Schweine 
in E s tre m a d u ra , denn diese Provinz ist ein Schweineparadies und 
das ,Hamshire‘ (Lieferant der meisten und besten englischen Schinken)



von Spanien1." Ferner finden wir im dritten Bandę S. 183 des 
bekannten Werkes von Willkomm: „Zwei Jahre in Spanien und 
Portugal" iiber den Grenzstrich zwischen Estremadura und der Provinz 
Sevilla folgende Bemerkungen: „Die wenigen Ortschaften, welche 
hier liegen, sehen ebenso erdfahl und unfreundlich aus, wie die 
Dórfer der centralen Sierra Morena; nur sind sie belebter, aber 
nicht von Menschen, sondern von Schweinen. Diese Tiere scheinen 
unzertrennlich mit dem Begriff Estremadura verwachsen zu sein, und 
allerdings riihmt sich diese Provinz, die besten Schinken von ganz 
Spanien zu liefern, ein Ruhm, den ich ihr durchaus nicht schmalern 
will, da ich mich selbst haufig von der Giite der ,Jam ones e s tre -  
m efios1 (estremadurischen Schinken) iiberzeugt habe, die es getrost 
mit ihren beriihmten Brudem in Westfalen aufnehmen kónnen1 2." . . 
„Die Schweine von Estremadura sind meist nackt, fett, schwammig 
und schwarz. Sie scheinen mit den Menschen gleiche Rechte im 
Hause zu geniessen. Oft hockt ein ganzes Rudel in der Hausflur." 
Richard Ford geht noch weiter und nennt die Dórfer Estremaduras 
Vereinigungen von Schweinestallen.

Sobald im Herbst die Fruchte der verschiedenen Eichenarten, 
insbesondere die siissen Eicheln der Steineiche, reif sind, treibt man 
die Schweine am Morgen in die Walder, aus denen sie erst spat 
abends — glande laeti redeunt —, durch den Genuss der Eicheln fróh- 
lich gemacht, zuriickkehren —, wie Vergil in Georgicon II 520 es dar- 
stellt. Ihren Heimweg finden sie allein und beschleunigen dabei ihren 
Lauf umsomehr, je naher sie ihrem Orte und Stalle kommen. Diese 
Eigentumlichkeit finden wir auch bei uns. Es kann auch in Deutsch- 
land vorkommen, dass jemand, der vor einem Dorfe in den vollen 
Ansturm einer nach Hause eilenden Schweineherde kommt, von ihr 
umgerissen wird, wie dies D on  Q u i jo te  in seiner spanischen 
Heimat von der „piara grufidora" oder grunzenden Schweineherde 
begegnete.

Das Futtern und Masten der Schweine in den Eichwaldern be- 
schrankt sich natiirlich auf diejenigen Monate des Winters, in welchen 
Eicheln in geniigender Menge vorhanden sind. Nun wurde friiher 
bemerkt, dass die Bellotas der Encina oder Steineiche im Óktober
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1 „Second only to the sheep are the swine of Estremadura, for this provinee 
is a porcupine Paradise, and the Hamshire of Spain.“

2 Insbesondere ist die Bezirkshauptstadt M o n td n ch ez  (4720 Ew.) in der Pro- 
vinz Cdceres in der Cordillera Oretana durch ihre vortrefflichen Schinken in ganz 
Spanien beriihmt.
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reifen. Von diesem Monat an bis zum Jahresende, ja bis zum 
Januar und Februar, wo die tardias oder spatreifenden Friichte der 
Korkeiche hinzukommen, kann allein von Eichelmast die Rede sein. 
Den gróssten Teil des Jahres muss der Feldbau mit Gerste, Sau- 
bohnen und andern Friichten ais Futter vorhalten. Wo aber der 
Gebirgscharakter einem umfangreicheren Ackerbau im Wege steht, 
wie in der Sierra Morena, beschrankt sich die Schweinezucht auf den 
Ankauf und das Fettmachen anderwarts herangezogener Tiere. Diese 
Art der Schweinezucht habe ich in der Sierra de Aracena kennen 
gelernt. Der Tragbalken der Decke einer Stube zu Fuenteheridos 
in der Sierra de Aracena, die ich im Herbst 1888 langere Zeit be- 
wohnte, war mit Nageln und Haken gespickt, welche friiher zum 
Aufhangen und Trocknen von Schinken, Speck und Wurst gedient 
hatten. Aehnliche Vorrichtungen finden sich in vielen Hausern.

Wenn im Nachsommer ein Ueberblick tiber die bevorstehende 
Eichelernte gewonnen werden kann, schatzen die Besitzer der Enci- 
nares oder Walder von Steineichen sie ab, oder sie lassen sich dazu 
erfahrene Taxatoren kommen. So lernte ich einen intelligenten Bauer 
kennen, der zu dem Zweck viel herangezogen wurde. Nach ihm 
kónnen bei guter Ernte mit den Eicheln von 1200 Baumen etwa 
40 Schweine gemastet werden, also je ein Schwein mit dem Ertrag 
von 30 Baumen. Fallt die Eichelernte dagegen mager aus, so findet 
eine entsprechende Reduktion statt, wie im jahre 1888, wo man den 
Ertrag von 80—90 Eichbaumen bedurfte, um ein einziges Schwein 
fett zu machen.

Hat sich nun ein Besitzer auf die eine oder die andere Art 
versichert, wie viel Schweine er fett machen kann, so ubertragt er 
entweder seine Eichelernte an einen herumziehenden Herdenbesitzer, 
oder er kauft sich selbst die nótigen Tiere auf einem der nachsten 
Markte an, iibergiebt sie einem Htiter und lasst sie masten, um dann 
die lebenden Tiere oder ihr konserviertes Fleisch zum Verkauf zu 
bringen.

Den gróssten Umsatz an fetten oder zur Mast bestimmten 
Schweinen haben die Markte (Ferias) von F r e g e n a l ,  M e rid a , 
Z a fra  und T r u j i l lo  in Estremadura.

F r e g e n a l  de la  S i e r r a ,  Bezirkshauptstadt im siidwestlichsten 
Teil der Provinz Badajoz mit 8900 Ew., wo der beruhmte Gelehrte 
B e n ito  A r ia s ,  genannt M o n ta n u s  (aus der Sierra gebiirtig, siehe 
auch S. 16) im Jahre 1527 geboren wurde, liegt an der Zafra-Huelva- 
Bahn, 132 km nórdlich von Huelva, 47 km siidwestlich von Zafra. 
Ihre Feria, vornehmlich ein grosser Yiehmarkt, findet vom 21. bis
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24. September statt. Auf derselben versehen sich die Eichwald- 
besitzer der westlichen Sierra Morena und insbesondere der Sierra 
de Aracena mit ihrem Bedarf an ein- oder zweijahrigem Borstenvieh.

Viel grossartiger und bedeutender fur ganz Spanien sind die 
F e ria s  von M erida am 2. Qktober, besonders aber diejenigen von 
Z afra , welche jahrlich zu Johanni und vom 3.— 7. Oktober abgehalten 
werden. Dazu wirkt vor allem die giinstige Lagę dieser Distrikt- 
hauptstadt (6120 Ew.) mit, wodurch sie leicht zu erreichen ist, sowohl 
aus den reichen Niederungen, ais auch von den Waldgebieten der 
Verzweigungen des Gebirges. Zafra ist Knotenpunkt mehrerer Bahnen, 
welche es verbinden mit Merida (66 km) im Norden, Sevilla (174 km) 
im Siidsiidosten und Huelva (179 km) im Siiden.

Zu einer Feria kommt auch in Spanien allerlei Volk zusammen, 
das Geld verdienen will: fahrendes, spielendes und handelndes; da 
stellen sich anderseits Tausende ein, welche Geld ausgeben, ein- 
kaufen oder sich amiisieren wollen. Fiir letztere ist immer und 
uberall das S t ie r g e f e c h t  (La Corrida de Toros) das Hauptan- 
ziehungsmittel. Darum giebt es wohl in ganz Spanien keine Stadt 
von irgend welchem Anspruch, die nicht ihre P laża de T o ros  
hatte, oder ihren B u ll-r in g , wie die Englander das geschmack- 
lose, kreisrunde, hohe Gebaude nennen, das in seiner Form an einen 
riesigen Gasometer erinnert. Kein Wunder, dass Wohnungen zur 
Zeit der beruhmteren Ferias, wie z. B. die zu Sevilla in der Oster- 
woche, mindestens ebenso gesucht, teuer und oft schwer zu haben 
sind, wie friiher in Leipzig zur Zeit seiner Messen.

Auch die Ferias von Zafra bringen viele Menschen zusammen 
und reges Leben in und um das sonst so ruhige Landstadtchen. 
Am bedeutendsten sind jedoch seine Viehmarkte. Das bekunden 
schon die grossen Flachen, welche auf der Ostseite der Stadt, nicht 
weit von ihrem alten, gut erhaltenen Schlosse, fur die Schweine, 
Schafe und Rinder bestimmt sind, wahrend Pferde, Maultiere und 
Esel vor der Siidseite der Stadt zum Verkauf kommen. Jener sich 
weithinziehende Marktplatz fiir die gewóhnlichsten Haustiere ist in 
mehrere Morgen grosse Quadrate oder Rechtecke geteilt, die von 
niedrigen, kunstlosen und teilweise sehr vernachlassigten Mauern 
eingefasst sind und gewóhnlich eine oder mehrere grosse Pfiitzen ais 
Tranke fiir das angetriebene Vieh aufweisen.

Auf der Feria, welche am 24. Juni stattfindet, kommen vor- 
nehmlich viele Pferde und verwandte Huftiere, sowie Schafe und 
Rindvieh zum Verkauf, wahrend auf dem grossen Herbstmarkt das 
Borstenvieh bei weitem vorwiegt. Schon in den 3 ersten Tagen
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des Oktober wird es in Herden von 30—300 Stiick von allen Seiten 
angetrieben. Jeder Herde, die ein Gutsbesitzer auf den Markt sendet, 
ist ein Wagen, oder sind Esel oder Maultiere, beladen mit Futter fur 
dieselbe, beigegeben. Die Notwendigkeit dieser und anderer Vor- 
kehrungen leuchtet ein, wenn man bedenkt, dass diese Schweine 
zum Teil -aus grosser Entfernung herbeigetrieben werden und dass auf 
der Herbstmesse von Zafra im Durchschnitt jahrlich gegen 60000 
Stiick zusammenkommen. Am 4. Oktober 1888 waren ausnahms- 
weise wenige, nur 22000 Stiick angetrieben; dagegen zahlte man 
zwei Jahre spater sogar 72000 Stiick, wovon nur der dritte Teil 
unverkauft blieb.

Die einzelnen Herden werden durch 4—5 m lange Riemenpeitschen 
an kurzeń Stielen zusammen gehalten. Diese Riemen sind dick und 
2—3 cm breit am oberen, diinner und viel schmaler am unteren 
Ende. Bei ihrem Gebrauch bewegen sie sich in schlangenartigen 
Windungen.

Unter dem grossen Heerlager dieser Schweine waren die fetten 
Herden von den andern getrennt und meist auch die verschiedenen 
Rassen von einander. Ich konnte von letzteren 3 unterscheiden, 
alle kurzbeinig und mit glatten, anliegenden Borsten, namlich eine 
braune (man nannte sie die portugiesische), eine schwarzgraue und 
eine hellere, die mit der gewóhnlichen englischen iibereinzustimmen 
und vorzuwiegen schien.

Die Fiitterungszeit ist dieselbe fur alle Herden und vorgeschrie- 
ben. Eine gewaltige Aufregung und lebhaftes Grunzen erfasst das 
ganze Lager, sobald der erste Mann mit einem Sack Gerste oder 
Saubohnen1 auf der Schulter in seiner Herde erscheint und, durch 
dieselbe schreitend, ihn ausleert. Folgen dann die Nachbarn dem 
Beispiel nicht alsbald nach, so sind die Tiere kaum zusammenzu- 
halten. Nach der Fiitterung wird eine Herde nach der andern zur 
Tranke und dann zuriick zu ihrem Lager geftihrt, wo nun die Ver- 
dauungsruhe folgt.

Die an Metzger oder Handler verkauften fetten Schweine ge- 
langen per Eisenbahn nach allen grósseren Stadten und Hafen des 
Landes. Die andern werden, wie dies bereits erwahnt wurde, 
grósstenteils angekauft, um in die Eichwalder zur Mast getrieben zu 
werden.

1 Die fetten Schweine werden gewohnlich mit ganzen oder geschrotenen Sau
bohnen, spanisch Haba (Vicia Faba L.), gefiittert.



Da unter den Provinzen Spaniens Badajoz die meisten Schafe, 
Ziegen und Maultiere aufweist, so wird auch der andere Teil des 
Viehmarktes von Zafra gut beschickt. Erwahnt sei hier nur, dass 
die Schafherden naturgemass in Merinos oder Trashumantes (Wander- 
schafe) und Estantes (bleibende, an den Ort gebundene Schafe) ge- 
schieden werden. Wie bei uns der Pferdehandel vornehmlich von 
Juden betrieben wird, so ist er in Spanien, gleich dem Handel mit 
Eseln und Maultieren, ganz in den Handen der Zigeuner (Gitanos). 
Sie bewohnen wahrend der Feria familienweise besondere Quartiere, 
erscheinen in allen Altersstufen und zum Teil in Anziigen mit so 
viel Lappen und Schmutz, dass man den urspriinglichen Stoff kaum 
noch erkennen kann. Insbesondere entfaltet die Jugend ein reges 
Leben und bildet spielend oder auf Eseln reitend oft malerische 
Gruppen voller Heiterkeit und Leben.

T ru jillo  (10800 Ew.), vierter Ort Estremadura’s mit beriihmtem 
Vieh-, insbesondere Schaf- und Schweinemarkt, ist Hauptstadt des 
sudóstlichsten Bezirks der Provinz Caceres, welcher die Sierra de 
Guadalupe und andere Teile der Wasserscheide zwischen dem Tajo 
und Guadiana umfasst. Auf die Feria von Trujillo am 2 . Juni 
wurden nach Madoz’ grossem Diccinario Geografico schon vor 50 
Jahren gegen 50000 Schweine, 30000 Schafe und 10 000 Stuck Rind- 
vieh angetrieben. Hier kamen und kommen Kaufer aus dem ganzen 
Kónigreich zusammen. Naturlich fehlt es auch nicht an gesellschaft- 
lichen Vergntigungen, wie Stiergefechten, Theater und Tanz. —

Dass die Beschaftigung mit Borstenvieh eine besonders geeignete 
Vorschule fur ruhmreiche Thaten sei, wird niemand behaupten wol- 
len, obgleich die óffentliche Thatigkeit des serbischen K a ra g e o rg e -  
w itsch  oder „schwarzen Georg“, ebenso wie diejenige des kiihnsten 
und erfolgreichsten spanischen Conąuistadors (Eroberers) mit dem 
Hiiten von Schweinen begann. F ran c isco  P izarro , unehelicher 
Sohn eines adeligen Obersten, der sich auf sein Gut bei Trujillo 
zuriickgezogen hatte, wurde von seinem Vater, statt auf die Schul- 
bank, in seine Eichenwalder zum Hiiten der Schweine gesandt. Eines 
Tages war ihm eins seiner grunzenden vierbeinigen Pflegebefohlenen 
entlaufen, und da er seines Vaters Zorn und Strafe fiirchtete, so 
entlief er ebenfalls und kam nach Sevilla, wo er sich nach Hispa- 
ńiola, dem damaligen El Dorado der unternehmungslustigen, unge- 
bundenen spanischen Jugend, einschiffte. Hier, wie spater auf dem 
Isthmus der neuen Welt, begann er in unermiidlicher Thatigkeit seine 
grossen Gaben zu entwickeln: einen durchdringenden Verstand, kiihnen 
Mut, unbeugsamen Willen und grosse Beharrlichkeit, verbunden mit
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riicksichtsloser Grausamkeit, Eigenschaften, durch welche dieser 
Abenteurer zum Eroberer von Peru wurde1.

1 Es wird vielfach behauptet, dass der zweite beriihmte E s tr e m e n o  (Sohn 
Estremaduras), H e rn a n  C ó r te s ,  der Eroberer von Mejico, geboren 1485 zu Me- 
dellin am Guadiana, in seiner Jugend ebenfalls Schweinehirt gewesen sei. Da ihn 
aber sein Vater zum Advokaten bestimmt hatte und schon friih auf die Universitat 
Salamanca schickte, so darf man dies wohl bezweifeln.



DIE ALBUFERA VON VALENCIA, DAS MAR M ENOR1 
UND DIE SIERRA DE CARTAGENA.

Jene beiden Wasserbecken auf der meist Aachen Ostseite der 
spanischen Mittelmeerkiiste, welche diese Namen tragen, zeigen auf 
der Kartę viel Aehnlichkeit miteinander und mit den Haffen unserer 
deutschen Ostseekiiste. Beide sind langgestreckt, fast vollstandig 
landumgiirtet, mit nur schmaler Oeffnung gegen das Meer, dem 
entlang sie, durch den Nehrungen vergleichbare Sanddiinen, fast voll- 
standig abgeschlossen werden. Der dem Arabischen entstammende 
Name Albufera (von al Boheirah) bedeutet gleich Mar Menor, der 
spanischen Benennung des andern Beckens, „das kleine Meer“ . Ge- 
ringe Tiefe und Fischreichtum kommt dem einen wie dem andern 
zu ; auch ist der Unterschied in der Grósse nicht bedeutend, wohl aber 
in der Beschaffenheit ihres Wassers und ihrer Bewohner, sowie der 
Umgebung. Die Albufera de Valencia ist namlich in Schwemmland 
eingebettet, ein wirkliches Hafif voll siissen Wassers, das verschiedene 
Kanale und Bache ihr zufiihren, wahrend das Mar Menor de Carta- 
gena bei naherer Betrachtung ais fast geschlossene Meeresbucht 
erscheint, an dereń Kiiste man hier und da Seesalz gewinnt und die 
Spuren friiherer vulkanischer Thatigkeit findet.

So leicht erkennbar diese tiefgreifenden Unterschiede nun auch 
sind, so wenig finden wir sie in deutschen und spanischen Biichern 
hervorgehoben. Selbst Professor Willkomm in Prag, dem wir einen 
grossen Teil unserer geographischen und botanischen Kenntnisse von 
Spanien verdanken, ist sich in seinen Schriften beziiglich des Mar 
Menor nicht klar, wobei freilich der Umstand in’s Gewicht fallt, dass

1 Siehe Abbildung am Schlusse des Artikels und bei Huerta de Yalencia.



er es nicht gleich der Albufera selbst gesehen und befahren hat. 
Er nennt beide Strandseen1, wahrend die spanischen Geographen 
sie wohl auch unter die Seen (lagos) ihres Landes zahlen, dabei 
aber auch die Albufera mit Salzwasser fiillen, wohl auch, wie Mon- 
real1 2, bemerken, dass man sie besser Lagunen nennen sollte.

Die -meisten der iibrigen Albuferas — denn es giebt der Seen 
dieses Namens im Kiistengebiet Ostspaniens eine ganze Anzahl — 
sind salzig. Keine derselben kommt an Grósse und Bedeutung der- 
jenigen von Valencia gleich. Diese beginnt i i  km siidlich der „Stadt 
des Cid“ und erstreckt sich von hier in einer Lange von 19 km bei 
5,5 km mittlerer Breite parallel zur Kiiste siidwarts bis zu den aus- 
gedehnten Reisfeldern von Sueca. Ihr Umfang betragt 50 km, ihr 
Areał ca. 120 qkm, die Tiefe nur 1—4,6 m. Eine niedrige, 1,5 bis 
4 km breite, wellenfórmige Sanddiine (Dehesa), mitten zwischen der 
Miindung des Turia (Guadalaviar) und der des Jucar, trennt dieselbe 
vom Meer bis auf einen engen Verbindungskanal im Siiden, la 
G o la  (die Kehle) genannt, woselbst mittelst einer Schleusse der 
Wasserstand derart reguliert wird, dass nur wahrend der Regenzeit 
ein Abfluss zum Mittelmeer stattfindet, wahrend man das Eindringen 
des Meerwassers in die tiefgelegene Albufera verhindert. Diese 
dehnte sich ehemals gen Westen und Siiden viel weiter aus und 
iiberflutete wahrend des Winters grosse Strecken der benachbarten 
Reisfelder. Noch friiher schlossen sich statt der letzteren ausgedehnte 
Sumpfe landeinwarts an, welche wahrend des Sommers und Herbstes 
ais Brutstatten der Malaria mit Recht geftirchtet waren. Aber schon 
im Jahre 1788 konnte Biisching schreiben: „Da wo man noch in 
der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts fischte, sind jetzt Aecker und 
Maulbeerbaume3. “

Die Dehesa de Valencia ist mit kriippelhaften Pinien und 
niedrigem Gestriipp (Maleza) bewachsen. Letzteres besteht vornehm- 
lich aus dem grossbeerigen Wachholder (Juniperus Oxycedrus L.), 
dem Torbisco (Daphne Gnidium L.), dem Labiernago (Phillyrea 
angustifolia L., Phillyrea media L.), der Mastix- und Terpentinpistazie 
(Pistacia Lentiscus L. und Pistacia Terebinthus L.), der Zarzaparilla 
comun (Smilax aspera L.), der Myrthe, dem Solanum Sodomaeum 
L ., dem Rosmarin. Manche Zweige, sowie verdorrte Halme und 
Krautstengel sind mit der schónen rotmundigen Schnirkelschnecke
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1 Willkomm, Die Halbinsel der Pyrenaen. Leipzig 1855. S. 224.
2 Monreal y Ascaso, Curso de Geografia, 18. Editión. Madrid 1889.
3 Busching’s Erdbeschreibung, III. Teil. S. 304.
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(FIelix pisana L.) und dem turmfórmigen Bulinus acutus dicht besetzt, 
wie dies auch sonst im warmeren Teil der Mittelmeerregion zu sehen 
ist. Die Dehesa wird ausserdem noch von Fischern, sowie von 
vielen Kaninchen und Rebhiihnern bewohnt.

Gen N, W und S schliessen sich der Albufera die ausgedehn- 
ten Reisfelder und dann die beriihmten Huertas de Valencia an, von 
dereń klaren Abfliissen durch verschiedene Kanale und einige Bache, 
insbesondere den Barranco de Torrente und die Aceąuia del Rey, 
sie gespeist wird. Die Reisfelder bilden im Sommer einen herrlichen 
griinen Rahmen, im Nachsommer aber wie kein anderes Getreide 
ein von jedem Windę bewegtes wogendes Meer mit eigentiimlichem 
Rauschen in den Rispen, wenn die Zeit der Ernte naht. Ueber sie 
hinweg schaut das Auge vom See aus gen Siiden auf die weit gegen 
das Meer vorgeschobene Sierra de Cullera, dereń nackte, schroff 
ansteigende, viel zerkliiftete Felsmassen in violettem Lichte und 
scharfen Umrissen sehr auffallen, gen Norden auf die vielen Turme 
von Valencia und die Berge von Sagunt, im Hintergrunde gen 
Westen auf verschiedene Auslaufer der Cordillera iberica.

Die Albufera weist nur einige unscheinbare Inseln auf. Sie sind 
gleich den Ufern des Sees sehr niedrig und mit dichtem, mehr ais 
mannshohem Schilf bedeckt, das auch den Unterlauf der Kanale 
einfasst und vornehmlich aus dem Rohrkolben (Typha angustifolia L. 
und Typha latifolia L.) und dem Schilfrohr (Phragmites communis 
Trim.) besteht, wahrend man die Cańa comun oder das Pfahlrohr 
(Arundo Donax L.), das sonst die zahlreichen Bewasserungsgraben 
begleitet, hier nur ausnahmsweise findet.

Bei der grossen Seichtigkeit des Sees, zumal wahrend der langen, 
trocknen Sommerzeit, kann man ihn nur in Aachen Booten befahren. 
Doch ist sein Wasser fast immer glatt und klar und eine Fahrt 
iiber dasselbe fur den Freund der Natur von vielem Interesse. An 
manchen Stellen breitet die gewóhnliche Seerose (Nymphaea alba L.) 
ihre Blatter und weissen Bliiten aus, an andern schnellen sich zahl- 
reiche Fische iiber den Spiegel empor, oder es erheben sich die 
auf ihren Fang ausgehenden Vógel bald einzeln, bald in grósseren 
Scharen. Zwei Arten ubelriechende Armleuchter, hier Asprella ge- 
nannt (Chara hispida L. und Chara vulgaris L.) bedecken weite 
Flachen des Seegrundes mit dichten, graugriinen Polstern und wech- 
seln darin mit einem schmalblatterigen Laichkraut (Potamogeton 
marinus L.?) ab. Der geiibte Beobachter bemerkt auf diesen Wasser- 
pAanzen auch eine Art Schnecke (Melanopsis Dufouri) mit Schwarzem, 
in einen spitzen Kegel auswindendem Gehause, die hier, wie in den
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Bewasserungsgraben der Reisfelder, in grosser Menge auftritt. Aeltere 
Exemplare haben meist die Spitze des Gehauses verloren, sind oft 
mit einer fast millimeterdicken, fest anliegenden, grauen Erdkruste 
bedeckt und finden sich so namentlich zahlreich auf dem Boden der 
seichten Uferrander. Auch bringt das Wasser der Kanale aus den 
Reisfeldern viele leere Schalen der dort lebenden Schnecken (Physa 
acuta, Bythinia tentaculata, Pseudamnicola anatina, Nerita baetica, 
Limnaeus palustris, var. fusca, Limnaeus lagotis) herbei und spiilt 
sie gegen das Ufer aus. Endlich leben im See zwei Sorten Muscheln, 
Unio valentinus L. und eine Art Anodonta.

Die Albufera von Valencia beherbergt nur wenige Arten Fische, 
diese aber in grosser Zahl. Es sind: die Meerasche (Mugil cephalus 
L.), die Schleie (Tinca vulgaris L.), die Barbe (Barbus fluviatilis C.), 
der Seebarsch (Labrax lupus L.) und der Aal (Anguilla fluviatilis L .).

Ebenso gering ist die Artenzahl der Vógel, welche hier ihre 
Brutstatten haben und zu jeder Jahreszeit getroffen werden, namlich: 
das Wasserhuhn (Fulica atra L.), hier Pajaro de diablo (Teufelsvogel) 
genannt, die Rostente, spanisch Ana de cristata (Anas rufila Pall.), 
die Stockente, spanisch Fochas (Anas boschas L.), die Lach-See- 
schwalbe (Sterna anglica Tern.) und die schwarze Seeschwalbe (Sterna 
nigra Briss.), die Golondrina de mar der Spanier, welche hier jedoch 
Fumarel genannt wird. Dieser schóne Vogel ist auf der Albufera 
iiberaus haufig und gilt fur dumm und leicht zu fangen. Wir fanden 
bei unserm Besuch einen Knaben, welcher ein Dutzend lebende 
Exemplare in einem Korbę hatte, die er nach Valencia zum Verkauf 
bringen wollte, von denen er mir aber bereitwilligst einige zum Preise 
von 10 Centimos das Stiick abtrat. Seine Fangart war hóchst ein- 
fach und originell. An einem etwa meterlangen Rohr von Arundo 
Donax, das er teilweise schrag in den schlammigen Boden steckte, 
hatte er eine bis aufs Wasser reichende Schnur befestigt und ihr am 
unteren Ende ein Pferdehaar mit einer auf dem Wasserspiegel aus- 
gebreiteten Schlinge angefiigt. In der Mitte dieser Schlinge war ais 
Koder eine Wasserjungfer angebracht. Der Vogel, welcher, diese 
erblickend, mit vorgestrecktem Kopfe aus der Luft darauf losfahrt, 
zieht sich die Schlinge um den Hals und wird dann von dem 
beobachtenden Fanger aus dieser Lagę befreit, um seine Gefangen- 
schaft in anderer Form bis zum Halsumdrehen fortzusetzen.

Zu den hier erwahnten Standvogeln gesellen sich bei Beginn des 
Winters Schaaren von etwa 60 Arten Wanderern, welche die grosse 
Wasserflache und die zahlreichen Schilfverstecke einige Wochen lang 
beleben und bei dem Knall einer Flintę in Schwarmen sich erheben,
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welche einer Wolke gleich die Sonne verdunkeln. Das ist die grosse 
Festzeit fiir alle Sonntagsjager von Valencia und fur 10— 12000 
andere Menschen, welche sich das Schauspiel der am Martini- und 
Katharinentag (11. und 25. Nov.) freigegebenen Jagd auf der Albu- 
fera ansehen wollen. In hunderten von Booten verteilt, die in Reihen 
geordnet sind, halten sich die Jager zum Empfang der auffliegenden 
Vógel schussbereit, wahrend an den Ufern und auf der Dehesa im 
Freien, wie in zahlreichen Schilfhutten sich ein munteres und eigen- 
artiges Volksleben entfaltet. —

Die Albufera und das benachbarte Land ist eine Kronsherrschaft, 
wie ehedem. Nur voriibergehend kam sie in franzósischen Besitz. 
Nachdem namlich im Halbinselkriege der franzdsische Marschall Suchet 
am 6. Januar 1812 die Stadt Valencia erobert hatte, erhielt er von 
Napoleon I. das Gebiet mit dem Titel „Duc de Albufera11 zum Ge- 
schenk. Damals wurde der Wert desselben auf 7*/2 Millionen Franken 
geschatzt. —

Das M ar M enor ist, wie bereits oben hervorgehoben wurde, 
eine haffartig durch eine Nehrung fast vollstandig abgeschlossene 
Meeresbucht, kein Strandsee. Sein Areał betragt 164 qkm. Dieses 
„kleine Meer“ beginnt nordwestlich von C ap P a lo s  mit geringer 
Tiefe und erstreckt sich 18,6 km lang von Suden nach Norden an 
der Kiiste von Murcia hin, von Mingote bis nach den Salinenhausern 
(Casas de las Salinas) von San P e d ro  (siehe Kartchen). Der siid- 
liche Teil hat die Gestalt eines Rechtecks von etwa 11 km Lange 
und 9 km Breite, der sich anschliessende nórdliche gleicht einem 
rechtwinkligen Dreieck mit der Hypotenuse gegen das Meer gekehrt 
und dem kleineren spitzen Winkel bei den Casas de las Salinas. 
Der Umfang des Mar Menor wird vom Madoz1 zu io 1̂  leguas 
(58,5 km) angegeben, von Strabo, welcher ohne Zweifel dieses Becken 
meint, wenn er von der „stehenden See“ zwischen Cap Dianium 
(Nao) und Cap Scombraria (Palos) spricht, zu 400 Stadien oder 74 km.

Eine Sanddtine, la Manga (der Aermel) genannt, in Gestalt 
eines gradlinigen, schmalen Bandes, das stellenweise 400 m Breite 
erreicht, scheidet das Mar Menor vom offenen Meer und dessen 
hohen Wellen. Nur im nórdlichen Teil befindet sich eine Verbin- 
dung zwischen beiden, welche den Namen Boca de las Golas (der 
Mund der Kehlen) ftihrt. Hier dringen mit dem Meerwasser auch 
zwei, bereits zur Rómerzeit hochgeschatzte Arten Fische ein, die

1 Madoz, Diccionario Geogrdfico-Estadistico-IIistorico. Madrid 1848. Tome XI,
pg. 202.
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Meerasche (Mugil cephalus C.) und die Doradę (Chrysophrys aurata 
L.), dereń Fang 30 — 40 kleine Segelboote der Anwohner des Mar 
Menor beschaftigt. Die Meeraschen (span. Mujol) sammeln sich zur 
Laichzeit namentlich in der Strómung an der Boca de las Golas, so 
dass hier zu dereń Fang besondere Vorrichtungen getroffen sind, die 
sogenanriten E ncań izadas (Einzaunungen) mit ihren Hófen (Corrales). 
Zum Schutze dieses Fischfangs wurde hier in fruherer Zeit ein 
Turm errichtet, derTorre de la Encańizada. Drei Seemeilen (5,56 km) 
weiter siidlich befindet sich auf der Ostseite der Nehrung und der 
Insel G ro s s a  gegeniiber ein Ankerplatz, wo auch gróssere Schiffe 
Schutz gegen heftige Windę finden kónnen. Hier ist etwa die Mitte 
der Nehrung und endet die Hypotenuse des dreieckfórmigen Ab- 
schnittes der Bucht. Der weitere siidliche Teil des Mar Menor bietet 
ein besonderes Interesse durch das halbe Dutzend unbebauter und 
unbewohnter Inselchen, welche sich aus ihm erheben und das nord- 
óstliche Ende einer sehr beachtenswerten Reihe vulkanischer Berge 
und Hiigel bilden, welche die Sierra de Cabo de Gata zusammen- 
setzen und in mehr isolirten Kuppen der Kiiste entlang bis żum Mar 
Menor hinziehen. Um sie zu sehen und naher kennen zu lernen, 
gibt es von Cartagena aus mehrere Wege. Ich wahlte im September 
1888 beschrankter Zeit wegen den kiirzesten iiber La Union, fand 
aber spater, dass ein anderer, namlich derjenige mit der Bahn 18 km 
nordwarts bis zur Station Pacheco und von da óstlich iiber Roda bis 
zur Bucht wohl vorzuziehen ist, da hier leichter ein geeignetes Boot 
zu erlangen ist, ais auf der Siidseite. Der hier gelegene Ort Nietos 
besteht aus einer Reihe einstóckiger Hauser, an dereń Vorderseite 
ein breiter, sandiger Weg hinzieht, der sich nordwarts bis zum Aachen 
Gestade des seichten Sees ausbreitet. Auf diesem Sande fand ich am 
4. September noch zahlreiche Spuren einer Feria (Messe), die hier 
im August vornehmlich zur Belustigung der Umgegend stattAndet 
und 5 Tage dauern soli. Es scheint mehr ein landliches Fest, ais 
ein Markt zu sein, und wenn dabei auch die Stiergefechte ais hóchste 
Geniisse der sonstigen Feriabesucher fehlen, so diirfte es hier doch 
recht heiter hergehen. Man errichtet Hiitten aus Schilf und Esparto, 
von denen viele noch standen, luftige kiihle Raume, die in dieser 
Jahreszeit ja nicht regendicht zu sein brauchen, und verbringt die 
Zeit mit Baden, Spiel und Tanz oder bei bescheidener Musik und 
schlechtem, an Nordafrika erinnerndem Gesang. Ich fand nur ein 
Segelboot vor,'und  da sein Eigentiimer, sonst ein Fischer, heute 
auf die Jagd gegangen war, musste ich lange warten, bevor er 
zuriickgekehrt und das Fahrzeug bereit war, um mich nach zweien



und die Sierra de Cartagena. i75

der kleinen Inselchen zu bringen, von denen hier eine Skizze 
folgt.

Die Inselchen sind unbebaut und unbewohnt. Sie gehóren dem 
Baron Benifayo, der hier eine gute Jagd auf Kaninchen und Feld- 
hiihner unterhalt. Ihre grosse Trockenheit zeigen Esparto (Stipa 
tenacissima) und andere polsterbildende Steppengraser an. Der vor- 
nehmlich auf Mayor vorkommende Esparto, von dem jahrlich etwa 
400 Doppelcentner gewonnen werden, zeichnet sich durch grosse 
Festigkeit und Elasticitat aus.

Der Strand bot wenig Beachtenswertes. Es fiel mir auf, dass 
die leeren Schalen der gewóhnlichen Herzmuschel (Cardium edule L.), 
welche ziemlich zahlreich umherlagen, allesammt von geringer Grosse 
waren und denen glichen, welche die Ostsee aufweist. Auf dem 
glatten Wasserspiegel schwammen und tauchten einige Paare des 
schwarzen Wasserhuhns (Fulica atra L.), wie auf unsern Binnenseen, 
wahrend von andern Seevógeln wenig zu sehen war.

Der Anblick der sechs kleinen vulkanischen Inselchen, welche 
sich aus dem siidlichen Teil des Mar Menor mehr oder weniger steil 
erheben, ist iiberraschend, sowohl was die Gestalt anlangt, ais auch 
hinsichtlich der Farbę. M ay o r, die grósste derselben, zu der ich 
mich zuerst wandte, erscheint von der Siidseite langgestreckt, mit 
verschiedenen Satteln und grósster Hóhe von ca. 50 m gegen die 
Mitte. Hier wie an verschiedenen andern Stellen erblickt man an- 
stehendes, nacktes Gestein von derselben rbtlichen Farbę, welche 
die ganze Insel aufweist und an manche deutsche Porphyre erinnert. 
Am ostlichen Ende steht, wenig iiber dem Wasserspiegel, ein kleines 
Haus, welches dem Jagdhiiter ais Wohnung dient. Weiter westlich 
erhebt sich die Insel P e rd ig u e ra  und nahe daran das kleine 
E s p a r te ń a . Sie zeigen dieselbe rótliche Farbung wie Mayor und 
bilden mit dieser und dem am benachbarten Gestade hóher empor- 
steigenden Hiigel, dem C a b e z o  d e l C arm oli, eine besondere 
Gruppe. Die zweite Gruppe, welche sich siidóstlich der Nehrung 
anlehnt, fallt durch ihre dunkelaschgraue Farbę, sowie durch abge- 
rundete Formen schon aus 3—4 km Entfernung auf. Zu ihr gehóren 
R edondella , das wie der schirmartig gewólbte Hut eines Pilzes sich 
iiber dem Wasserspiegel erhebt, C ie rv o s, S u je to s  und ein Hiigel 
in der Nehrung selbst, der C a ln eg re . Auch die ausserhalb im 
offenen Mittelmeer gelegene Insel G ro ssa , die steiler und hóher ais 
alle andern mit dunkelgrauer Farbę sich scharf abhebt, scheint dieser 
Gruppe anzugehóren.

Alle diese genannten Inselchen und benachbarten Felsen be-



stehen aus Quarztrachyt von porphyrartigem Aussehen, wobei der 
glasige Quarz bald in einzelnen Kórnern, bąld in Gestalt von Flecken 
und Streifen, wie spater hinzugekommene Spaltausfullungen, auftritt 
und meist mit blossem Auge sichtbar ist. Auf Mayor ist der Feld- 
spat an manchen Stellen stark verwittert, auch tritt das Gestein hier 
viel ais Konglomerat auf1.

Im Mar Menor endet die einzige und darum doppelt interessante 
vulkanische Zonę mit Trachytgesteinen auf der Pyrenaischen Halbinsel. 
Sie erstreckt sich von hier aus der Kiiste entlang mit vielen Unter- 
brechungen in siidwestlicher Richtung bis zum Cabo de Gata, wo 
sie ihre machtigste Entwickelung hat und von Professor Osann in 
Heidelberg untersucht wurde. —

Die dem Mar Menor gen S und SW vorgelagerte S ie rra  de 
C a r ta g e n a  erstreckt sieli von der herrlichen Bucht, welche 228 v. 
Chr. den Hasdrubal zur Griindung von Carthago Nova veranlasste, 
ostwarts bis gegen das Cap Palos. Sie fallt fast iiberall schroff, ja 
vielfach mauerartig steil nach Siiden gegen das Mittelmeer ab und 
bildet hier die Cueva del Aąuilon nebst der vorgelagerten Islote 
(Inselchen) de Escombreras1 2, das Cabo del Agua, das Cabo Negrete 
und andere Vorspriinge, ausserdem aber zwei weitere Hafen, namlich 
die Hoya (den Kessel) de Escombreras mit dem daranliegenden 
Stadtchen gleichen Namens und den noch geschiitzteren Hafen von 
Porman weiter óstlich an fast kreisfórmiger Bucht. Cap Palos selbst 
und Umgebung gehóren schon zu den niedrigen diluvialen und al- 
luvialen Ablagerungen, welche das Mar Menor auf der Siid- und 
Westseite umgeben und allmahlich zu schónem, fruchtbarem Hiigel- 
lande, namentlich im NW emporsteigen, an welchem das Gebirge 
von Cartagena mit einer ganzen Reihe von vorspringenden Hiigeln 
oder Cabezos endet.

Die Sierra de Cartagena wird der permischen Formation zuge- 
zahlt. Sie zeichnet sich weder durch grosse Yerbreitung, noch
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1 Im Bulletin de la Societe Geologique de France, 3. Sćrie, Tome 13, 1883 
— Pg- 89, erwahnt Salvador Calderon bei Besprechung der „Roches cristallines 
massives de 1’Espagne" auch Augit-Andesite, die er von den Inseln im Mar Menor 
erhalten habe, und giebt eine Beschreibung derselben, welche auf die Gesteine, 
welche ich auf der Insel Redondella fand, sehr gut passt.

2 Escombreras, im Altertum Scombraria, d. h. die M akrelen-Insel, ein von 
Scomber (Makrele) abgeleiteter Name, wurde diesem kleinen Eiland gegeben, weil 
hier, 24 Stadien von Cartagena, schon zu Strabo’s Zeiten ein ansehnlicher Fischfang 
auf Makrelen stattfand.
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durch ansehnliche Erhebung aus; denn sie erreicht im 441 m hohen 
S a n t i - E s p f r i tu  óstlich vom Orte G a rb a n z a l  ihre hóchste Hóhe. 
Von andern bemerkenswerten Gipfeln sind der C abezo  de la  A ta -  
la y a , nordwestlich von jenem, aus Trachyt aufgebaut, und der 
R o ld a n  óstlich von Cartagena mit 2 2 0  m Hóhe zu nennen. Die 
Regenarmut des Gebietes, die sich auch durch die weite Yerbreitung

Sierra de Cartagena und Mar Menor.

Fig- 7-

des wichtigen Steppengrases Esparto (Stipa tenacissima) an dieser 
Siidgrenze des alten Campus Spartarius kundgiebt, bewirkt, dass 
alle Flusslaufe im trocknen Sommer verslegen, also zu Ramblas 
werden. Hierher gehóren auf der Siidseite die Ra mb la  de V olta 
bei Porman, ferner zum Mar Menor die R a m b la s  de A ta m a r ia , 
d e l  E s t r e c h o  und de  S a n t i- E s p f r i tu ,  sowie weiter nordwarts 
die gróssere vom „Espartofeld11 kommende Rambla de A 11 u jon , zur 
Regenzeit der bedeutendste Zufluss zum „kleinen Meer“.

R e in ,  Gesammelte Abhandlungen. 12



Die Bedeutung der Sierra de Cartagena beruht natiirlich nicht 
in dem Erwahnten, vielmehr ausschliesslich in ihrem Erzreichtum, 
durch den sie schon zur Zeit des zweiten punischen Kriegs beruhmt 
wurde und wodurch sie sich auch in neuester Zeit den ubrigen 
grossen Minenbezirken Spaniens wiirdig anreiht. Unser Weg von 
Cartagena nach der Siidseite des Mar Menor gewahrte uns einen 
fliichtigen Einblick in denselben, und was ihm dabei an Tiefe abging, 
vermochten englische Konsulatsberichte zum Teil, wenigstens nach 
der kaufmannischen Seite hin, zu vervollstandigen.

Mit der Sekundarbahn gelangen wir von Cartagena in einer 
halben Stunde iiber den Ort Alumbres nach der 9 km entfernten 
Kopfstation La U nion (El Mercado). A lu m b res  liegt etwa 4 km 
óstlich von Cartagena in einem Sattel mit fruchtbaren Feldern, auf 
welchen ausser allerlei Gemiisen auch die vorherrschende Winter- 
frucht des ganzen Gebiets, die Gerste, gebaut wird. Hier beginnen 
bereits die Spuren des alten, wie des heutigen Bergbaues. Noch 
mehr zeigen sie sich bei der nachsten Station Esperanza, wo hohe 
Haufen von Brauneisenstein und Bleiglanz zur Verladung bereit liegen. 
Bald darauf erblickt man nach allen Richtungen alte Halden, neue 
Schurfstellen, rauchende Schlote und Luftziige selbst auf den Berges- 
riicken, Schmelzwerke fur Bleierze und andere Anzeichen einer regen 
bergmannischen Thatigkeit. Man glaubt sich in einen der belebtesten 
deutschen Erzbaudistrikte versetzt; doch ist das Zubehór gar fremd- 
artig, namentlich in und um La Union selbst.

In dem sechzehnbandigen Werke von Madoz1 und selbst noch 
in Buchern und auf Karten, welche vor 20 Jahren erschienen sind, 
suchen wir den Ort vergeblich.

La U nion  ist aus der Vereinigung zweier bescheidener Meiereien 
im Sattel der Sierra de Cartagena, H e r r e r ia s  und G a rb a n z a l ,  
hervorgegangen, welche bis 1862 zur „Stadt des Hasdrubal“ gehórten, 
dann eine eigene Gemeinde (Ayuntamiento) bildeten, zu welchem weiter 
R oche und P o rm a n  kamen. Der Ayuntamiento hiess nun Herrerias. 
Der General M ilan s  d e l B o sc h  gab ihm den Namen L a  U nion . 
Infolge des grossen Aufschwungs, den bald der Bergbau hier nahm, 
wuchs auch La Union rasch empor, und so wurde dieses jungę Ge- 
meinwesen 1875 zugleich Sitz eines eigenen Gerichtsbezirks und ais 
solcher von Cartagena abgetrennt. Wenn es auch Leadville und 
andern amerikanischen Minenstadten nicht vergleichbar ist und seine 
Bedeutung hinter derjenigen von Linares noch weit zuriicksteht, so
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1 Diccionario Geografico - Estatistico -  Histórico de Espańa. Madrid 1845—1850.



ist es doch in seiner spanischen Heimat ein auffallendes und seltenes 
Beispiel von raschem Emporbliihen. Die Neubelebung des Berg- 
baues in dieser Gegend hat ihre Physiognomie wesentlich verandert. 
Ais R o ss m a s s le r  sie 1853 besuchte1, gab es in dem ganzen Ge- 
biete keine einzige Dampfmaschine, keinen Fahrweg. Alle Lasten 
wurden auf Eselsriicken fortgeschleppt, und es gab infolgedessen 
etwa 12000 diesem Zweck dienende Langohre hierselbst, die in Ziigen 
zu 10—20 Stiick mit ihren Lasten ruhig und stetig ihren Weg gingen.

La Union ist gegenwartig: 1. der zehnte und jiingste Gerichts- 
bezirk der Provinz Murcia, welcher von Cartagena abgetrennt wurde 
und das ganze Bergbaugebiet ostlich dieser Stadt mit einer Bevól- 
kerung von mehr ais 21000 Personen in einer einzigen politischen 
Gemeinde (Ayuntamiento) umfasst; 2. der Hauptort und Sitz der 
Regierung dieses Gebiets. La Union ist also eine neue Stadt, die 
ihr Dasein dem Aufschwung des Bergbaues in der Sierra de Carta
gena verdankt, schmutzig, staubig und unfertig in mancher Beziehung. 
Ihre weiten und ungepflasterten Strassen schneiden sich rechtwinklig 
und erscheinen weit iiber das Bediirfnis geraumig, namentlich auch 
gegeniiber den breiten, niedrigen Hausern mit durchweg nur einem 
Stockwerk. Haufen von Melonen und Wassermelonen, von Cactus- 
feigen und Trauben lagen gleich Gemiisesorten unordentlich aufge- 
schichtet und der noch heissen Sonne der ersten Septembertage, 
sowie dem Strassenstaube ausgesetzt. Nachlassig in Kleidung und 
Haltung zeigte sich auch ein grosser Teil der bediirfnislosen Be- 
wohner, in dereń Gesichtsziigen und brauner Hautfarbe sich unver- 
kennbar die maurische Abkunft aussert.

Dem Rat und der freundlichen Fursorge der Herren Gebriider 
Spottorno, der Inhaber des ersten Handelshauses von Cartagena, 
verdankte ich es, dass ich meinen Weg in einer zweispannigen 
Tartane bald fortsetzen und nach zweistiindiger Fahrt mein Ziel, das 
Siidgestade des Mar Menor, erreichen konnte. Wir fuhren durch den 
zweiten Minenort E s tre c h o s , in welchem uns ganze Reihen Esel 
ohne Fiihrer begegneten, beladen mit zerpochtem silberhaltigem 
Bleiglanze, den sie allein seinem Bestimmungsort zuzutragen schienen. 
Karren und andere Transportmittel fiir die Erze bewegten sich in 
derselben Richtung. Bleihiitten und hohe Haufen von Eisensteinen 
sah man hier und da, und wenn man das ganze rege Treiben nebst 
den vielen Stollen und Schachten iiberblickte, so schien es fast, ais 
ob man nur irgendwo einige Meter tief in die Erde zu graben

1 Reiseerinnerungen ans Spanien von C. A. Rossmassler. Leipzig 1854.
12*
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brauche, um auf ein wertvolles Erz zu stossen. Der ausgefahrene Weg 
fiihrt fortwahrend durch das sattelfórmige Thal zwischen den steilen, 
kahlen Kiistenbergen, die von hier aus freilich nur ais Hugel erschei- 
nen, und einer Reihe anderer Hohen mehr landeinwarts. So kommen 
wir zum Orte Los Blancos, in der Richtung auf Palos, biegen aber 
dann mehr links und direkt nach dem vor uns ausgebreiteten Mar 
Menor hin. Der Abstieg durch die Kiistenebene dauert noch eine 
halbe Stunde und fiihrt uns ganz allmahlich dem kleinen Orte Nietos 
zu, mit dem wir schon um 8y2 Uhr morgens unser Ziel erreichen.

Ueberblicken wir den Bergbau dieses Gebietes nach seiner Ge- 
schichte und seinem heutigen Stande, so ergiebt sich folgendes: 
Nachdem derselbe Jahrhunderte lang geruht, ja vielfach ganz ver- 
gessen war, wurde er vor etwa 50 Jahren durch franzósische und 
englische Gesellschaften wieder aufgenommen. Durch Verwitterung 
und Erosion war von den alten Halden und sonst so viel Bleiglanz 
freigelegt und durch heftige Regen in die Ramblas gefiihrt worden, 
dass man ihn hier sammeln und bei einem Bleigehalte von 45—50 % 
direkt verhiitten konnte. Aber die Versuche, alte Minen wieder in 
Betrieb zu setzen, hatten wenig giinstigen Erfolg und auch die An- 
lage neuer war lange Zeit hindurch nicht geeignet, dem Bergbau 
einen grósseren Aufschwung zu geben. Dies geschah erst, ais man 
fand, dass der massenhaft vorkommende Brauneisenstein, den die 
Romer nicht weiter beachtet hatten, durch seinen ansehnlichen 
Mangangehalt sich vortrefflich zur Darstellung von Bessemer-Stahl 
eigne. Seitdem ist seine Wertschatzung und die Ausfuhrmenge nach 
England und den Vereinigten Staaten rasch zu ansehnlicher Hóhe 
gestiegen. Auch wird eine nicht unbetrachtliche Menge von Zinkerz 
(Blende und Galmei) nach Belgien verschifft, wahrend der Bleiglanz 
grósstenteils im Gebiete von La Union selbst auf Blei und Silber 
verhiittet wird. Die Ausfuhrverhaltnisse gestalteten sich demgemass 
immer giinstiger. In den Jahren 1843 und 44 wurden aus den Erzen 
der Sierra de Cartagena im Durchschnitt 268163 Unzen (8318 kg) 
Silber und 39678 Zentner Blei gewonnen. Die Ausfuhr betrug:

1. im Jahre 1879:
an silberreichem Bleiglanz 12000 Tonnen im

Wert v o n ............................................. . . 4 320000 Mk.
an manganhaltigem Brauneisenstein 208 000

Tonnen im Wert v o n .................................2 900 000 „
an gewohnlichem Brauneisenstein 50000 Tn.

im Wert v o n .................................................  350 000 „
Zusammen 7570000 Mk.
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2. im Jahre 1889:
an manganhaltigem Brauneisenstein 617 000 Tonnen
„ B leiglanz.....................................5135° „
„ Zinkerzen.................................... 12 550 „

Der Wert des seit 1870 alljahrlich gewonnenen Silbers und Bleis 
betrug mit Einschluss der ausgefuhrten Bleierze zwischen 6 und 
9 Millionen Mark.

Die Bergwerke der Sierra de Cartagena wurden bald nach der 
Griindung von Carthago nova durch Karthager eróffnet und lieferten 
Hannibal das nótige Silber zum zweiten punischen Krieg. Spater, 
nach Eroberung des Gebietes durch die Romer, setzten diese den 
Bergbau mit grosser Energie und solchem Erfolge fort, dass andere 
Silberminen des rómischen Reichs ihre Bedeutung verloren und zum 
Teil eingingen.

In seiner Bibliotheca historica V, 36—38 giebt uns Diodor eine 
lebhafte Schilderung dieser rómischen Montanindustrie. Die Arbeit 
wurde von Sklaven verrichtet, dereń Loos ein sehr hartes war (siehe 
auch S. 118). Man legte neue Stollen und Schachte an, drang 
viele Stadien weit in die Breite und Tiefe vor, folgte dem Erz 
(silberhaltigem Bleiglanz) nach allen Richtungen und bewaltigte das 
Grubenwasser durch archimedische Schrauben1.

Diese Angaben werden durch die alteren des rómischen Ge- 
schichtsschreibers Polybius in erwiinschter Weise erganzt. Nach 
Polybius waren die Silberbergwerke 20 Stadien (ca. 4 km) von Car- 
tago nova entfernt und erstreckten sich iiber 400 Stadien (ca. 75 km) 
im Umkreise. Das stimmt genau zu den heutigen Verhaltnissen, 
ebenso wie die weiteren Angaben des beriihmten alten Historikers 
in keiner Weise ubertrieben erscheinen. Hiernach bearbeiteten zu 
seiner Zeit (ca. 150 v. Chr.) 40000 Sklaven die Minen bei Neu- 
Karthago und gewannen daraus taglich 25000 Drachmen (100 000 
Sestertien) Silber. Nach Nissen1 2 war zur Zeit des Polybius das 
Miinzgewicht einer Drachmę Silber =  3,41 g, so dass die Gewichts- 
menge der taglich gewonnenen Menge Silber =  852,5 kg, und ihr 
Wert auf 17 500 Mk. veranschlagt werden darf. Daraus wiirde sich 
denn weiter eine Jahresausbeute (das Jahr zu 360 Tagen angenommen) 
von ca. 306900 kg im Werte von 6300000 Mk. ergeben, gegen 
welche die heutige nicht zuriicksteht.

1 In den Kupferminen am Rio Tinto geschah es auch durch Wasserriider (siehe 
Abbildung S. 118).

2 Metrologie. S. 39.



• GRUNDLAGEN UND EIGENART DER SPANISCHEN 
LANDWIRTSCHAFT.

CAMPOS SECANOS UND CAMPOS REGADIOS.

Die Iberische Halbinsel ist das Land der gróssten Kontraste. 
Dieselben zeigen sich nach den verschiedensten Richtungen, in der 
Natur sowohl, ais auch im Charakter und in der Lebensweise ihrer 
Bewohner. Vor allem ist sie das abgesondertste, abgerundetste und 
eigenartigste Glied am Rumpfe unseres Erdteils. In der grossen 
Verschiedenartigkeit ihres geologischen Aufbaues und ihrer Ober- 
flachengestalt wird sie von keinem andern europaischen Lande iiber- 
troffen, in der Mannigfaltigkeit ihres Klimas und ihrer Bodenerzeugnisse 
von keinem derselben erreicht. Wohl hat man sie in Anbetracht aller 
dieser Verhaltnisse einen Kontinent im kleinen genannt. In der That 
bietet die Halbinsel, „la Peninsula", wie Spanier und Englander sie 
kurzer Hand nennen, auf dem verhaltnismassig engen Raume von 
einem Tausendstel der Erdoberflache Gegensatze des Klimas, der 
Boden- und Vegetationsformen dar, wie sie sich nur in den drei 
gróssten Erdteilen wiederfinden: Hochlander mit ewigem Schnee und 
Gletschern, dereń Rander arktisch - alpine Krauter bewohnen , und 
Tiefland, in welchem tropische Friichte reifen; ganze Gebirgsztige 
mit nackten Felsen, welche das Licht und die Tageshitze wider- 
strahlen, Wiisten und Steppen mit afrikanischem Vegetationscharakter 
und Striche, die in ihrem Pflanzenwuchse an unsere Wiesen und 
Walder erinnern; Gebiete mit reichen Niederschlagen fast das ganze 
Jahr hindurch und solche, wo alle Kultur von kiinstlicher Bewasserung 
abhangt.

Die Ursache dieser auffallenden Gegensatze haben wir in erster 
Linie in dem geologischen und orographischen Bau der Halbinsel zu



suchen, von dem das Klima und mit ihm das natiirliche Pflanzen- 
kleid, wie nicht minder das Vegetationsbild des Kulturlandes vor- 
nehmlich abhangen.

Wie der unlangst verstorbene General Ibanez, der Direktor der 
spanischen Landesyermessung1, hervorhebt, haben bei der Entstehung 
und Gestaltung der Pyrenaischen Halbinsel alle die Erdoberflache 
bildenden und umwandelnden Krafte mitgewirkt. Aber die Verteilung 
und Gruppierung dieser Zeugen ihrer geologischen Vergangenheit 
ist doch eine eigenartige und von grosser Bedeutung fur die Beur- 
teilung der Landwirtschaft.

Ein Blick auf die neueste geologische Kartę der Halbinsel1 2 zeigt 
uns zunachst, dass die plutonischen Eruptivgesteine vorwiegend ihrer 
Westhalfte angehóren. Der Granit herrscht in hohem Grade vor, 
wahrend Syenit, Diorit, Porphyr und andere nur auf zahlreiche 
Gange beschrankt auftreten. Der grdsste Teil der Nordwestecke 
nórdlich des 40. Parallels, Nordportugal und Galicien umfassend, ist 
aus Granit aufgebaut. Derselbe nimmt ferner einen ansehnlichen 
Teil des castilischen Scheidegebirges, vor allem die Sierra de Gredos 
ein. Auch das Massiv der Sierra de Toledo siidlich des Tajo besteht 
aus Granit. Weiter siidwestlich ragt er in einer grossen Anzahl 
Inseln von teilweise betrachtlichem Umfang aus den archaischen und 
palaozoischen Schiefern der westlichen Sierra Morena, und insbe- 
sondere Estremaduras, sowie der portugiesischen Distrikte von Evora 
und Portalegre hervor. Die Osthalfte der Halbinsel weist ihn vor- 
nehmlich in den Pyrenaen und in den Kiistengebirgen Cataloniens 
auf und ausserdem noch in der óstlichen Sierra Morena.

Wie anderwarts. so finden wir auch auf der Iberischen Halbinsel 
den Granit bald in guter Erhaltung, bald in allen Stadien der Ver- 
witterung. Insbesondere bedecken die wollsackahnlichen losen Blocke 
desselben oft weite Strecken, so in der Provinz Avila und bei Escorial, 
im stidlichen Estremadura und anderwarts.

Das Vorkommen vulkanischer Massengesteine ist fast ganz auf 
ein kleines Areał des óstlichen Spaniens beschrankt und kommt bei 
der Bildung der Ackerkrume kaum in Betracht. Die Trachytgruppe 
desselben gehórt dem sehr trocknen Kiistengebiete vom Cabo de 
Gata bis zu den Inselchen im Mar Menor (s. S. 177) an. Noch viel 
weniger umfangreich sind die Vorkommnisse der Basaltgesteine, von 
denen diejenigen bei O lo t  in der catalonischen Provinz Gerona und

Grundlagen u. Eigenart d . spanischen Landwirtschaft. 183

1 „Reseńa Geografica y Estatistica de Espańa. Madrid 1888. S. 2.
2 Mapa Geológica de Espańa y Portugal por D. F. de Botella. Madrid 1879.
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westlich von Lissabon am Wege nach Cintra die bekanntesten sind. 
Unter den Sedimentgesteinen haben besonders Schiefer der alteren 
Formationen und jiingere Kalksteine eine sehr weite Verbreitung. 
Letztere bilden haufig kahle zerrissene Gebirge mit tiefeinschneiden- 
den engen Erosionsthalern. Sie widerstehen der Verwitterung und 
erzeugen keinen Ackerboden, kónnen aber, in Wasser gelóst, da, 
wo solcher vorhanden ist, die Fruchtbarkeit desselben erhóhen.

Eine haufige Erscheinung sind die Steppen, vornehmlich in den 
grósseren Ebenen, wo raan fruchtbares Alluvialland erwarten sollte. 
Diese unkultivierbaren, regen-, baum- und menschenarmen Flachen, 
aus Thon, Gyps, salzigen Mergeln und Sanden aufgebaut, gehóren 
zu den pflanzenarmsten und reizlosesten Gebieten der Halbinsel, 
zumal Spaniens. Besonders erwahnenswert ist die grosse aragon ische  
S te p p e  langs des Ebro von Tudela bis zum unteren Cinca und 
Segre, wozu die Bardenas del Rey zur Rechten des Arba und weiter 
siidóstlich los Monegros gehóren. Weniger umfangreich ist die g ra -  
n ad in ische  S te p p e , den nordóstlichen Teil der Hochebene von 
Granada zwischen Baza und Guadix umfassend. Auch die grosse 
b ae tisch e  oder n ied e ran d a lu s isch e  S tep p e , zu beiden Seiten 
des unteren Genil, ist in hohem Grade auffallig. Ein so trost- 
loses, einfórmiges, vegetationsarmes Gebiet giebt es nirgends im 
mittleren Europa. Der teils vollkommen ebene, teils wellenfórmige 
Boden besteht aus Thon und salzhaltigem Mergel. Seine tiefsten 
Einsenkungen fullen Salzseen, an dereń Randem wahrend der 
trocknen Sommerzeit das Salz in weissen Krusten sich ausscheidet. 
Auf 50—60 km nach jeder Richtung giebt es kein siisses, trinkbares 
Wasser, ausser dem, welches der Genil selbst bietet.

Die Iberische Halbinsel ist, wie A. von Roon sich ausdriickt1, 
ais ein hohes Bollwerk anzusehen, das auf drei Seiten in die Tiefen 
des Oceans, auf der vierten ebenso steil in die Tiefebenen Siid- 
frankreichs abstiirzt. Noch bei Beginn der Tertiarzeit begegneten 
sich hier Atlantischer Ocean und Mittelmeer, durch einen breiten 
Meeresarm — die Fortsetzung der Golfe du Lion und Aquitaniens — 
miteinander verbunden, und schieden Iberien vollstandig vom iibrigen 
Europa, wahrend es heutzutage durch das Gebirge, nach welchem 
man die Halbinsel gewóhnlich benennt, auf einer Lange von 430 km 
damit zusammenhangt. Damals waren die drei grossen Tiefebenen der 
Pyrenaischen Halbinsel, pamlich die aragonische am Ebro, die anda- 
lusische am Guadalquivir und die lusitanische am unteren Tejo (Tajo)

1 A. v. Roon: Die Iberische Halbinsel. Berlin 1839.
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ebenfalls tief einschneidende Meeresarme, von denen aus das altere 
Festland sich steil erhob.

In ihrer heutigen abgerundeten Gestalt erscheint die Halbinsel 
ais ein Trapez, dessen parallele Seiten im Norden und Siiden liegen 
und etwas gen SO geneigt sind. Es sind die Linien von Cap Ortegal 
(43° 45' N, 70 56' W Gr.) bis Cap Creus (42° 19' N, 30 20' O) und 
von Cap Sao Vicente (37° 2' N, 8° 59' W) bis Cap de Gata (36° 44' N, 
2° 14' W). Ueber letztere ragt die Provinz Cadiz siidwarts bis zum 
Cap Tarifa (36° N, 50 36' W) vor. Von diesem bis zum aussersten 
Norden der Halbinsel, der Spitze von Vares (43° 47,5' N), nordóst- 
lich vom Cap Ortegal, betragt die Entfernung 890 km. Der Abstand 
des bstlichsten Vorsprungs (Cap Creus) vom westlichsten Punkte, dem 
Cap Torińa (nordwestlich von Cap Finisterre unter 43° 2' N und 
90 17' W Gr. gelegen) ist 1035 km.

Die machtige Bodenanschwellung der P yrenaen  nórdlich des 
Ebrobeckens setzt sich gen Westen mit verandertem geologischem 
Charakter und geringerer Hóhe bis zu den aussersten Vorspriingen 
der Halbinsel fort. Wir nennen diesen Gebirgszug das c a n ta b risc h -  
a s tu risch e  G eb irge , wahrend es die spanischen Geographen ger- 
yóhnlich ais Cordillera Cantabrica, auch ais oceanische Pyrenaen 
Pirineos Oceanicos) bezeichnen und darin die Montes Vasco-Can- 
tibricos und Montes Galaico-Asturicos unterscheiden.
\ Die Baskisch-Cantabrischen Berge beginnen in Navarra, am Pico 

dt Gorriti auf der Wasserscheide zwischen Ebro und Bidasoa, nord- 
wistlich von Pamplona. Sie durchziehen, ohne eine geschlossene 
Kitte zu bilden, die baskischen Provinzen, das nórdliche Burgos und 
Paencia, sowie Santander. Bis zu den Ebroąuellen bei Reinosa ist 
dieHóhe durchweg massig und iibersteigt nur ausnahmsweise 1200 m. 
Eiiige triasische und tertiare Inseln ausgenommen, besteht das ganze 
Getiet aus Gliedern der Kreideformation. Westlich der Eisenbahn- 
linie Reinosa-Santander bleibt die Kreide auf einige Kiistenstriche 
bescirankt, und es beginnt die Herrschaft palaozoischer Schiefer und 
Kalkteine, zunachst mit Kohlenkalk, welcher die viel zerkliifteten, 
grotesken Picos der Pena de Europa bildet. Von der Pena Prieta 
(252901) aus, wo die Provinzen Santander, Palencia und Leon zu- 
sammmstossen, zieht dies hohe und ausserst interessante Gebirge 
ais W&serscheide zwischen dem Rio Deva und seinem linken Neben- 
flusse tares erst gen Nordwesten und dann nordóstlich und erreicht 
an der Grenze von Leon Santander und Asturien in der Pena de 
Cerredc (2678 m) und Pena Vieja (2630 m) seine bedeutendste 
Hóhe.
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Das nun westlich folgende asturische Gebirge, welches die Grenze 
zwischen Asturien und Leon, die Wasserscheide zwischen dem can- 
tabrischen Meer und dem Duero bildet, ist eine scharf markierte 
Gebirgskette aus Schiefern und Kalken der silurischen, devonischen 
und carbonischen Formation mit Gipfeln von 1600—2400 m Hóhe.

An der Pena Ubińa (2300 m) sudwestlich von Oviedo tritt eine 
Gabelung ein. Ein Ast des Gebirgs wendet sich gen SW zur Linken 
des Rio Sil und scheidet diesen ansehnlichen linken Nebenfluss des 
Mino vom Duero. Seine silurischen und cambrischen Felsmassen er- 
reichen hier in Leon noch 2188 m Hóhe. Die Fortsetzungen und 
Verzweigungen dieses Gebirgszuges durch das nórdliche Portugal und 
die galicische Provinz Orense bestehen aus Gneiss und Granit, bilden 
noch Berge von 1200— 1600 m Hóhe, senken sich aber allmahlich 
gegen das Meer hin.

Der Hauptast des asturisch-galicischen Gebirgssystems halt sich 
rechts vom vorigen und dem Minho, bildet ebenfalls keine zusammen- 
hangende Kette, verzweigt sich iiber das Bergland von Galicien und 
endet im Cap Finisterre und andern Vorspriingen mit Steilabfall geger 
den Ocean. Die meisten Berge bleiben unter 1200 m Hóhe; abe 
an der Siidostgrenze von Lugo erreicht der Pico de Miravalles noci 
1970 m.

Das cantabrische Gebirgssystem hat auf das Klima und inste- 
sondere die Niederschlagverhaltnisse einen viel grósseren Einfluss, ds 
die Pyrenaen. Namentlich gilt dies von dem weiten castilisclen 
Plateau, dessen Nordgrenze es ist, wahrend die Siidostgrenze duch 
die C o rd ille ra  Ib e rica  gebildet wird. Es ist jedoch keine ununer- 
brochene Kette und wird daher besser mit dem Namen Iberisc ies  
G eb irgssystem  bezeichnet.

In der 2000 m hohen Peńa-Labra westlich von Reinosa, wo der 
Ebro entspringt, schliesst sich dasselbe dem cantabrischen Geiirge 
an und erstreckt sich von hier ais grosse Wasserscheide zwichen 
dem Mittelmeer (Ebro und verschiedenen Kiistenflussen) und dem 
Atlantischen Ocean, im ganzen gegen 900 km weit, zuerst ger Siid- 
ost bis zur Sierra Segura und La Sagra, sodann siidwarts bś zum 
Cabo de Gata. Die zahlreichen Glieder dieses Systems gehócn fast 
samtlich zur Trias-, Jura-, Kreide- oder Tertiarformation urd sind 
vorwiegend aus Kalkstein aufgebaut; nur die letzten, gegai Cabo 
de Gata hin, welche mit der Sierra Nevada zusammenhangen weisen 
altere Schiefer auf.

Die hervorragendsten Teile des iberischen Gebirgssystens sind: 
Sierra de Burgos, Sa. de la Demanda (Pico de San Lorenz<?23O3 m,
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San Milian 2134 m), Picos de Urbión (2246 m), Sa. Cebollera (2139 m), 
Sa. de Moncayo (2315 m), Sa. de Ministra (Puerto de Alcolea 1241 m), 
Sa. de Molina Aguila (1443 m), Nudo de Albarracin (1500 m) und 
sudóstlich von Teruel: Sa. de Javalambre (2020 m), Sa. de Gudar 
(Peńaroya 2019 m) und Peńagolosa (1815 m); ferner siidwestlich vom 
Albarracim und auf der grossen Wasserscheide: Montes Universales 
(Javalón 1692 m), Sa. de Valdemeca (Collado Bajo 1838 m), Sa. de 
Alcaraz (Alto del Pobo 1769 m), Calar de Mundo, Sa. de Segura 
(Calar de la Cima), La Sagra (ca. 2000 m), Sa. Maria (ca. 150001), 
Sa. de Cullar, Sa. de Filabres (Pena de San Pedro 1080 m) und Sa. 
de Alhamilla. —

Im Iberischen Gebirgssystem liegen die Quellen der grossen 
atlantischen Fliisse der Halbinsel; von ihm gehen auch die Gebirgs- 
riicken aus, welche sie gen SWbegleiten und ihre Gebietevon einander 
und von den Ktistenfliissen des Cantabrischen Meeres, sowie von denen 
des westlichen Zipfels des Mittelmeeres scheiden. Ausser der schon 
erwahnten cantabrischen Gebirgskette sind dies bekanntlich:

1. Das castilische  S ch e id eg eb irg e  (La Cordillera Carpeto- 
Vetonica), welches das Flussgebiet des Duero von dem des Tajo, 
Altcastilien und Leon von Neucastilien und Estremadura, ferner auf 
portugiesischem Gebiete Beira Alta von Beira Baixa scheidet und 
zuletzt im Cabo da Roca auslauft. Die Gesamtlange betragt 794 km. 
Seine machtigsten Glieder erreichen 2000—2650 m Hóhe, bestehen 
aus Granit und krystallinischen Schiefern und sind vom Oktober 
bis zum Mai mit Schnee bedeckt. Besonders wichtig fur Klima und 
Kultur des Innem sind:

a) Die Sierra de Guadarrama (im Pico de Peńalara und dem 
Hierro ca. 2400 m hoch, im Pass von Somosierra, iiber welchen die 
Strasse von Segovia nach Madrid fiihrt, 1428 m).

b) Die Sierra de Gredos, auch wohl Sierra de Avila genannt, 
mit dem Moro Almansor (2650 m).

c) Die Sierra de Gata, welche in der Pena de Francia 1723 m 
Hóhe erreicht.

d) Die Sierra da Estrella in Portugal, dereń hóchste Gipfel, der 
Canaris und der Cantaro Magro, auf 2280 m geschatzt werden.

2. Das o re tan isch e  G eb irgssystem  (Sistema Oretano) beginnt 
im Westen der Stadt Cuenca, wo in den Altos de Cabrejas der Giguela 
(Guadiana) entspringt, und zieht ais Wasserscheide zwischen Tajo und 
Guadiana durch die Proyinz Cuenca, dann teilweise auch ais politische 
Grenze zwischen den Provinzen Toledo und Ciudad Real, Caceres 
und Badajoz und hierauf siidwestlich durch Portugal, wo es im Cabo



Espichel an der Bucht von Setubal endet. Es ist trotz seiner 
ansehnlichen Lange von etwa 800 km in jeder Beziehung das 
unbedeutendste der ganzen Halbinsel, sowohl durch seine geringe 
Hóhe, die nur in wenigen Punkten 1400 m erreicht, ais auch in 
nationalókonomischer Richtung. Auf weiten Strecken, wie in der 
Mancha und in Portugal, sinkt es bis zu einer so geringen Boden- 
anschwellung herab, dass es den Gebirgscharakter ganz verliert. Wir 
merken in ihm westlich der Mancha: die Sa. de Toledo mit kahlen 
Gipfeln von 12— 1400 m Hóhe, die Sa. de Guadalupe mit dem Pedro 
Gómez (1004 m), die Sa. Montanchez (994 m).

3. Das m a r ia n isc h e  G e b irg ssy s tem  (Cordillera Marianica) 
mit der Sierra Morena ist schon S. 5—7 erwahnt worden. Westlich 
von dem beriihmten Puerto del Rey (Kónigspass), durch welchen 
die alte Landstrasse aus dem Plateau der Mancha hinunterfiihrt in 
die andalusische Tiefebene, und nórdlich von der Stadt La Carolina, 
wo Karl III. durch deutsche Ansiedler Sicherheit des Verkehrs 
schaffen und eine Einóde in Olivenhaine und Weinberge umwandeln 
liess, ist in der Estrella mit 1299 m ihre hóchste Erhebung. Steht 
das Gebirge hiernach noch hinter dem oretanischen System zuriick, 
so liat es doch ais siidlicher Grenzwall des castilischen Plateaus, durch 
seine weite Verbreitung und seinen Mineralreichtum eine ungleich 
gróssere Bedeutung. Aus ihm kommt das Kupfer der Provinz 
Huelva, das Quecksilber von Almaden, das Blei von Linares, die 
Kohle von Belmez und Espiel.

4. Das b a tisch e  G eb irg ssy s tem  (Sistema Penibetico, Cordillera 
Penibetica) schliesst sich dem iberischen beim Cabo de Gata an, — 
denn die Sierra de los Filabres gehórt nach ihrem geologischen 
Aufbau aus alten Schiefern eigentlich schon dazu —, und erstreckt 
sich von hier in derselben westsiidwestlichen Richtung wie die iibrigen 
und parallel zur benachbarten Mittelmeerkiiste, 360 km weit bis zum 
Cap Tarifa an der Meerenge von Gibraltar. Die hervorragendsten 
Glieder sind die Sierras Nevada (Mulhacen 3481 m, Veleta 3470 m), 
de las Alpujarras, de Gador (2089 m), Contraviesa (Cerron 1238 m), 
Lujar (1911 m), Almijara, Tejeda, Alhama, Anteąuera, Torox (1960 m) 
und die Serrania de Ronda (Mesa de Ronda 1550 m), die Sierra de Gra- 
zalema (Cerro de S. Cristóbal 1715 m), die Sierra de Estepona (i45om). 
Das batische Gebirgssystem teilt mit den 3 andern, welche von dem 
iberischen ausgehen, den allmahlichen Uebergang zur Ebene nach 
Norden, den Steilabfall und die gróssere Zerrissenheit gen Siiden. 
Dagegen unterscheidet es sich wesentlich von denselben, wenigstens 
im Hauptteile, der Sierra Nevada, durch sein hohes geologisches
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Alter und sein machtiges Emporsteigen zu Hóhen, die zum Teil 
selbst die Pyrenaen iiberragen und in Europa nur von den Alpen 
iibertroffen werden, die ewigen Schnee und die siidlichsten Zeugen 
einer arktisch-alpinen Flora tragen. In geologischer Hinsicht ist es 
das interessanteste und verwickeltste, also auch schwierigste Gebiet 
der Halbinsel. An das Centralmassiv der Sierra Nevada aus Gneiss 
und krystallinischen Schiefern schliessen sich siidwarts in den 
Alpujarras und den Sierras de Almijara und Tejedo Kalksteine und 
Schiefer verschiedener palaozoischer Formationen an, wobei Kalk
steine weit vorherrschen, gleich ausgezeichnet durch Metamorphose 
und starkę Verwerfung, wie durch Spaltung und gewaltige Zerkltiftung, 
bei welcher Wasser in erster Linie thatig war. Der Absturz gegen 
das Mittelmeer ist zum Teil mauerartig steil, doch ohne weite 
Vorspriinge und ohne schiitzende Buchten fur die Schifffahrt zu 
bilden. Gen Norden und Westen bis zum Guadalquivir hin ftnden 
wir ausser der machtigen Serpentinmasse von Ronda alle Glieder 
des Mittelalters, also triasische, jurassische und cretaceische Schichten 
vertreten, dazu Alt- und Jung-Tertiar.

Durch das granadinische Plateau hangt nordwarts von Baza das 
batische Gebirgssystem auch mit der Sierra Segura und andern 
Gebirgen im Quellgebiet des Guadalquivir zusammen, sonach durch 
ihre Vermittelung auch mit dem óstlichsten Teil der Sierra Morena 
und dem grossen centralen Tafellande.

Dieses centrale Tafelland der iberischen Halbinsel, gewóhnlich 
P lateau  von C a s tilie n  genannt, ist, wie wir gesehen haben, von 
der cantabrisch -  asturischen Gebirgskette im N , dem iberischen 
Gebirgssystem im O, dem marianischen im S begrenzt, nach W 
gegen Portugal geneigt und mehr offen, wie dies der Lauf der 
grossen Fliisse, Duero, Tajo und Guadiana andeutet. Es wird vom 
castilischen Scheidegebirge mitten durchschnitten und in die alt- 
castilische Hochebene mit Leon und die neucastilische mit der 
Vorstufe von Estremadura geteilt. Beide Teile gehen im Nordosten 
durch die Hochflachen von Siguenza und Soria unmittelbar ineinander 
iiber. Die mittlere Lange des castilischen Plateaus von N nach S 
betragt 520 km, die mittlere Breite mit Hinzurechnung von Estremadura 
370 km, das Areał 210000 qkm oder 41 % von ganz Spanien. Die 
mittlere Erhebung des grósseren nórdlichen Teils, Altcastilien, mit 
Ausnahme der Provinzen Logrońo und Santander, sowie Leon um- 
fassend, betragt ca. 800 m. Hier liegen die Stadte Soria 1068 m, 
Burgos 860 m, Valladolid 760 m, Zamora 620 m hoch.

Die mittlere Erhebung des neucastilischen Tafellandes, zu welchem
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wir auch Estremadura, sowie Teile der Provinzen Zaragoza, Teruel 
und Albacete zu rechnen haben, betragt 650 m. Dasselbe senkt sieli 
nach Westen und namentlich in der Provinz Badajoz so betrachtlich, 
dass der grósste Teil von Estremadura nur eine-Vorstufe ist, wie 
sich aus folgenden Hóhenangaben ergibt:

Escorial 920 m, Guadalajara 696 m, Albacete 686 m, Ciudad 
Real 685 m, Madrid 650 m, Valdepenas (Mancha) ca. 600 m, Bett 
des Tajo bei Toledo 450 m, bei Talavera de la Reina 360 m, Bett 
des Guadiana bei der Einmiindung des Giguela 594 m, bei Merida 
196 m, bei Badajoz 155 m.

K lim a . Die bereits angedeuteten grossen Gegensatz.e des 
iberischen Klimas sind durch die geographische Breite und die Lagę 
zum Meer, vor allem aber durch die Beschaffenheit der Oberflache, 
die Verteilung der Gebirge, Hochebenen und Tieflander bedingt. 
Die vorherrschenden, regenbringenden Windę kommen vom Atlan- 
tischen Ocean, von Nordwest und West, fur Siidportugal und An- 
dalusien aus Siidwest. Darin liegt die Erklarung fur die uberaus 
ungleiche órtliche Verteilung der Niederschlage, wahrend die Ver- 
schiedenheit sich weniger auf die einzelnen Jahreszeiten erstreckt; 
denn in dieser Beziehung sind dieselben vornehmlich oder aus- 
schliesslich auf die Winterhalfte des Jahres beschrankt, wie in der 
Mittelmeerregion iiberhaupt.

Durchwandern wir beispielsweise die Halbinsel von Nordwest 
nach Siidost, sagę von La Coruńa iiber Madrid nach Alicante, so 
begegnen wir der Reihe nach drei verschiedenartigen Gestaltungen 
des Bodens, Klimas, der Bodenkultur und Produkte. Im Nord- 
westen, an der galicischen Kiiste, sowie auch im benachbarten 
portugiesischen und asturischen Kiistenstrich herrscht Seeklima mit 
milden Wintem und verhaltnismassig kiihlen Sommern, sowie mit 
reichen Niederschlagen, verteilt iiber das ganze Jahr, am meisten 
im Winter, am wenigsten in den drei Sommermonaten. An der 
Kiiste selbst ist Schnee eine ausserst seltene Erscheinung. Im Januar 
1891 erregte Schneefall in Oporto grosses Aufsehen, da man seit 
1856 keinen wahrgenommen hatte. So ist die mittlere Regenmenge 
in La Coruńa nach zehnjahriger Beobachtung 1026,9 mm> die mittlere 
Jahrestemperatur 12,5° C., das mittlere Maximum 34, i° C., das mitt
lere Minimum —2,i°C . Andere Kiistenorte sind noch viel regen- 
reicher. Bilbao z. B. hat 1369 mm und Oporto 1392 mm jahrlichen 
Niederschlag. Landeinwarts, an Orten, welche viel hóher und 
gegen die regenbringenden Windę frei liegen, muss natiirlich die 
jahrliche Niederschlagmenge noch viel betrachtlicher sein, weil hier



die Windę wahrend der kalteren Jahreshalfte eine viel gróssere Ab- 
ktihlung und Verminderung ihrer Feuchtigkeitskapacitat erleiden. 
Diesem Schluss entspricht z. B. Santiago, welches in 273 m Hóhe 
eine jahrliche Regenmenge von 1758 mm aufweist und, soweit die 
Beobachtungen gehen, ais regenreichster Ort der ganzen Halbinsel 
anzusehen ist.

Unter diesen Verhaltnissen findet man in den anmutigen Gebirgs- 
landschaften des nórdlichen Portugal, namentlich aber denjenigen 
von Galicien, Asturien, Santander und den beiden baskischen Pro- 
vinzen Viscaya und Guipuzcoa, Wiesen, Walder und Weiden, die an 
unsere heimatlichen Verhaltnisse erinnern. Ihre fleissigen Bewohner 
nutzen den kulturfahigen Boden nach verschiedenen Richtungen aus, 
bauen, wo es geht, vielerlei Gemiise, Kartoffeln, Mais und Flachs, 
Gewachse, die hier keiner kiinstlichen Bewasserung bediirfen, erzielen 
alle unsere Obstsorten, vor allem Kastanien, Wallnusse und Aepfel 
in grosser Menge und betreiben eine ausgedehnte Viehzucht. Die 
Hauptfeldarbeit fallt in den Sommer. Die Kultur des Weinstocks 
hat nur strichweise gróssere Bedeutung; das Getrank des Land- 
manns ist ausser Wasser und Milch der Aepfelwein.

Die erwahnten spanischen Provinzen wiesen Ende 1887 auf einem 
Areał von 49 529 qkm eine Bevólkerung von 3 149675 Personen auf 
(ca. 64 auf 1 qkm), d. h. auf noch nicht den zehnten Teil des ganzen 
Landes kam mehr ais der sechste Teil seiner Bewohner. Da nun 
diese Landstriche, welche die Cordillera Cantabrica vom Innern 
scheidet, grósstenteils gebirgig sind und der Boden seine Bewohner 
nicht alle nahrt, so hat von jeher eine starkę Auswanderung aus 
ihnen stattgefunden. Der Asturier ging nach Amerika, der Galicier 
nach den Provinzen des Innern und nach Andalusien. Hier ist er 
zu allen Arbeiten willig und hat vor allem auch die Reinigung der 
Stadte zu besorgen. Der stolze Andalusier macht sich wohl lustig 
tiber die Sprache und Dummheit des Galaico (Galiciers), kann aber 
seine fleissigen Hande nicht entbehren.

Sobald man von der galicischen oder asturischen Kiiste her, den 
engen gewundenen Thalern mit ihren kiihlen klaren Gebirgsbachen 
folgend, die Kammhóhe erreicht hat und nun wieder hinabsteigt, 
glaubt man sich in eine andere Welt versetzt. Man ist aus einem 
schónen, wechselvollen Gebirgslande in eine einfórmige Hochebene 
gekommen, aus dem milden Seeklima in ein kontinentales mit seinen 
grossen Kontrasten, aus einem regenreichen Landesteile in einen 
sehr trocknen, in ein Gebiet, wo Wiesen und Walder fehlen und 
mancher armselige Ort ohne Baum und Strauch erscheint, erd- oder
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lehmfarbig, wie das trockne, abgeerntete Feld, dem man das Bau- 
material entnahm.

Die castilische Hochebene besitzt ein kontinentales Klima. Die 
grossen Temperaturgegensatze zwischen Sommer und Winter bestehen 
auch wahrend eines .ansehnlichen Teils des Jahres zwischen Tag und 
Nacht, namentlich in der Nahe der hóheren Gebirge, welche, wie 
das castilische Scheidegebirge, das Plateau durchziehen oder es, wie 
andere, im Norden und Osten begrenzen. So lange diese Gebirge 
Schnee tragen, weht nachts ein rauher, kalter Bergwind von ihnen 
herunter iiber die baumlosen Hochflachen, so von der Sierra de 
Guadarrama durch die Strassen von Madrid, derart, dass hier oft 
Temperaturdifferenzen von 20 und mehr Grad zwischen Tag und 
Nacht vorkommen. So war daselbst am 21. April 1892 die niedrigste 
Temperatur 20 C., die hóchste 22° C., ferner am 21. Mai 4,8° C. und 
23)5°C. beziehungsweise. Am 19. April sank die Temperatur wah
rend der Nacht noch auf —2,5° C .; am 22. Januar 1891 stieg die 
Temperatur bei Tag auf 9,4° C. und sank wahrend der Nacht auf 
—8,2° C. Die gróssten Temperaturextreme, welche man in der 
spanischen Hauptstadt zwischen Sommer und Winter wahrend der 
letzten Jahre beobachtet hat, waren 44° C. und —i3°C ., also eine 
Amplitudę von 5 70 C. Ais mittlere Winterwarme werden 4,90 C. 
angegeben; das Mittel fur den Sommer betragt 23,6° C., fiir’s Jahr 
13,7° C.

Ungiinstig, wie der Gang der Temperatur, sind auch die Nieder- 
schlagverhaltnisse der castilischen Hochflache; denn die Windę, von 
welcher Seite sie auch kommen mógen, haben fast iiberall vorher 
hóhere Randgebirge uberschritten und dadurch den gróssten Teil 
ihres Feuchtigkeitsgehaltes verloren. Sie werden um so trockner, 
je tiefer sie sich senken miissen. Aus diesen Grtinden ist namentlich 
das tieferliegende Leon zu beiden Seiten des Duero ein sehr regen- 
armes Gebiet, dessen Niederschlagmenge unter 250 mm bleibt. Aber 
selbst die viel hóher gelegenen Stadte Salamanca und Valladolid 
haben nur 281 mm und 296 mm beziehungsweise. [Aus analogen 
Ursachen ist auch die aragonische Steppe sehr trocken. So hat 
Zaragoza in 184 m Seehóhe nur 319 mm jahrlichen Niederschlag.] 
Ganz besonders regenarm ist die Mancha, in welcher Ciudad Real 
im Jahr nur 212,4 mm aufweist. Madrid hat 379 mm, Burgos 
543 mm, Soria 631 mm. Aber selbst diese Niederschlagmengen 
erscheinen sehr gering, wenn man in Betracht zieht, dass sie nicht 
dem Sommer zugute kommen, einem siidlicheren Klima angehóren 
und Hochflachen, wo das Mass der Yerdunstung ein weit grósseres
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ist ais bei uns. Der Anbau von Weizen, Gerste, Roggen und 
Hiilsenfruchten, und in einigen Distrikten, vor allem in der Mancha, 
der Weinbau, beschaftigt die Mehrzahl der Landbewohner. Die 
Feldfriichte werden im Spatherbst gesaet; ihre Entwickelung steht 
wahrend der kalten Wintermonate still, schreitet aber dann in der 
grósseren Tageswarme des Frtihjahrs rascher vor, ais bei uns, so 
dass die Erntezeit in die erste Halfte des Sommers fallt. In der 
dann folgenden Hitze und Trockenheit des Hochsommers verdorren 
Gras und Kraut, und es erscheint die Landschaft noch viel einfórmiger 
und uninteressanter ais zuvor. Nur in grossen Zwischenraumen findet 
man an einem Aachen Ufer eine kleine Kulturoase mit kiinstlicher 
Bewasserung; meist fehlt es dazu in diesen diinn bewohnten Land- 
strichen sowohl an Handen, ais auch an Wasser.

Aus dem Plateau von Neucastilien gelangt man iiber die óstliche 
Grenze desselben, die iberischen Gebirgsketten, in das Mittelmeer- 
gebiet Spaniens und damit in eine dritte Klimazone, die subtropische. 
Hier, wo sudlich des Ebro die Thaler der KiistenHiisse zu kleinen 
Ebenen sich erweitern, geschieden von einander durch nackte Kalk- 
berge oder niedrige Felsplateaus, wirkt das Meer trotz seiner Nahe 
am wenigsten ein , ist die Luft fast das ganze Jahr hindurch warm 
und trocken, mogen nun die Windę von Westen oder Siidwesten 
kommen, oder auch von Nordost und Ost, wie es im Friihjahr und 
Sommer oft der Fali ist. Mit dem Vorschreiten gen Siiden nehmen 
im allgemeinen Temperatur und Trockenheit zu. Die Regenarmut 
des Kiistengebietes vom Cabo de la Nao zum Cabo de Gata und des 
Innern von Almeria kommt derjenigen von Ciudad Real, dem Quell- 
gebiet des Guadiana und andern Teilen der Mancha mindestens 
gleich. Ueberdies ist die oft unter 250 mm bleibende Nieder- 
schlagmenge noch mehr, wie im Innern, auf die kiihlere Jahreszeit 
beschrankt. Valencia weist 386 mm, Murcia 306,5 mm, Alicante 
253,3 mm auf, Cartagena und Almeria noch weit weniger. Hier 
giebt es Jahre, wo die Regenmenge unter 200 mm bleibt. Die 
mjttlere Jahrestemperatur dieses Gebiets betragt 17— 18° C. Im 
Winter sinkt das Quecksilber des Thermometers selten bis auf Nuli 
an der Kiiste, im Innern, z. B. in Murcia, auf —3 bis —4° Hier 
steigt es im Sommer auf 40— 45°, an der Kiiste etwas weniger. 
Schneefall ist eine seltene Erscheinung, und Eis halt sich nirgends 
den Tag iiber. Die von den Arabem hier und an der Siidkiiste 
bis iiber Malaga hinaus eingefiihrte kiinstliche Bewasserung macht 
die Landwirtschaft vom Regen bis zu einem gewissen Grade unab- 
hangig, bewirkt im Verein mit der hohen Temperatur, dass die
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Vegetation nie ruht und man das ganze Jahr hindurch saen und 
ernten kann, und zwar nicht bloss Feld- und Gartenfriichte der ge- 
massigten Zonę, sondern auch tropische Gewachse, dass selbst Zucker- 
rohr, Bananen und Datteln reifen.

Um so verheerender wirkt auf ein solches Gebiet eine ausnahms- 
weise strengere Kalte ein, wie sie im Januar 1891 ganz Spanien 
heimsuchte. Von den schneebedeckten Bergen im Norden und 
Westen walzte sich auf die einzigartige Kulturstatte Europas ein 
eisiger Wind. Die Temperatur sank in Malaga voriibergehend auf 
—5°C ., in Valencia sogar auf —io° C. Der Turia war mit Eis 
bedeckt, das Wasser in den Graben und Kanalen erstarrt. Der Frost 
vernichtete die Bliiten des Johannisbrotbaums, die Orangen und das 
Zuckerrohr, der kleineren Verwiistungen gar nicht zu gedenken.

Die Siidkuste der Iberischen Halbinsel, insbesondere ihre atlan- 
tische Seite erhalt infolge der grósseren Nahe des offenen Oceans 
ein reicheres Mass von Regen ais die Ostkiiste, vornehmlich durch 
Stidwest- und Westwinde. So hat Huelva 450 mm, Cadiz 556 mm, 
San Fernando sogar 753,8 mm jahrlichen Niederschlag. Die Menge 
steigt landeinwarts am Gebirge, nimmt dagegen ab in der anda- 
lusischen Tiefebene. So kommen auf Rio Tinto 679 mm und auf 
Sevilla 417,4 mm Regen im Jahr. Dagegen erreicht hier und in 
dem ganzen, von der Ktiste entfernten andalusischen Tieflande die 
Sommerhitze und die mittlere Jahrestemperatur einen hóheren Stand, 
ais sonst auf der Halbinsel. Die Stadt Ecija wird „el Sarten de 
Andaluci'a“ (die Bratpfanne Andalusiens) genannt, und in Sevilla ist 
das Jahresmittel 19,6° C., das Sommermittel 28° C., das mittlere 
Temperaturmaximum 47,4° C., das Minimum —o,8° C.

Es ist bei diesen hohen Temperaturen gewiss auffallend, dass 
Niederandalusien so wenig Dattelpalmen aufweist und man z. B. in 
diesem Jahr (1892) eine Anzahl junger Baume zur Ausschmiickung 
der neuen Anlagen um die Rabida aus Murcia herbeibringen musste. 
Vielleicht liegt dies an der grósseren Tragheit der Bewohner und 
dem Mangel an geordneter kiinstlicher Bodenbewasserung.

Die Dauer der regenlosen Sommerzeit ist, wie die Menge des 
jahrlichen Niederschlags, auch in den sehr trocknen Gebieten Spa- 
niens in den verschiedenen Jahren ausserordentlich ungleich. Stellen 
sich die Herbstregen sehr friihzeitig ein, so folgen sie unter Ge- 
wittererscheinungen in der Regel mit einer wolkenbruchartigen Heftig- 
keit. Derartige Niederschlage lernte ich Anfang September 1888 
in Alicante, Murcia und Almeria in uberraschender Weise kennen. 
Am 1. September wurde ich in Alicante durch die schnelle Entwickelung
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eines starken Gewitterregens, der sich mit kurzeń Unterbrechungen 
auch die Nacht hindurch fortsetzte, in meinen Bewegungen gehemmt. 
Der dann folgende 2. September, ein Sonntag, welchen ich dem 
Besuch des herrlichen Dattelpalmenwaldes von Elche widmete, bot 
mir den Anblick einer neubelebten Vegetation, dazu einen so klaren 
Sonnenschein und so durchsichtige Luft, wie wir sie selten haben, 
und ohne die gewohnte driickende Hitze, in den ungepflasterten 
Strassen der 24000 Ew. zahlenden Palmenstadt freilich auch einen 
Schmutz, der aller Beschreibung spottet.

Nachmittags 5 Uhr setzte ich meine Eisenbahnfahrt tiber Cre- 
villente und Orihuela nach Murcia fort. Unter strómendem Regen 
kam ich abends dort an. Am andern Morgen besah ich mir, erst 
vom Turm der Kathedrale aus, dann naher, die Huerta und den 
Segura. Letzterer, sonst ein bescheidener Fluss, dessen klares Wasser, 
durch zahlreiche Kanale und Rinnen, die beriihmten Garten speist 
und ewig grun erhalt, drohte jetzt den vielerlei Kulturen in denselben 
Verderben. Von den steilwandigen, nackten Felsmassen der hohen 
Berge, welche seine Thalsohle begrenzen, war es diesmal herunter- 
geeilt, hatte das Flussbett ganz erfiillt und walzte sich nun ais 
machtiger, lehmfarbiger Strom drohend dahin. Wohl schliesst man 
in solchen Fallen, wenn rechtzeitig gewarnt, die Schleussen, durch 
welche zu andern Zeiten das Wasser abgeleitet und im Bewasserungs- 
system verteilt wird; doch vermag diese Vorsicht nicht immer die 
verheerende Ueberschwemmung fern zu halten, namentlich dann 
nicht, wenn solche Regengiisse langer andauern oder sich in kiirzerer 
Zeit oft wiederholen. Die Bauern der Huerta de Murcia haben dies 
noch vor wenigen Jahren in einer Weise kennen gelernt, an die sie 
noch lange denken werden.

Wenige Tage spater brachte mich das Dampfschiff von Carta- 
gena iiber Nacht nach Almeria, auf dem einzigen bequemen Wege, 
der zu dieser Hauptstadt einer Provinz fiihrt, welche noch fern von 
allen Eisenbahnen liegt. Ich verliess das Boot, in welchem ich 
abends nach Malaga weiter fahren wollte, um mir die Stadt anzu- 
sehen und auf dem deutschen Konsulat Briefe zu holen. Hier wurde 
ich wiederum durch ein Gewitter uberrascht, das mit wenigen Blitzen 
und Donnern eingeleitet wurde und dann einen wahren Strom von 
Hagel und Regen iiber die Stadt ergoss. Bald nachdem es voriiber 
war, zog ein zweites mit dunkler Wolkenschicht drohend heran. 
Deshalb benutzte ich die kurze Zwischenzeit und eilte zu meinem 
Schifif zuriick. Kaum aber hatte ich dies gegen 3 Uhr erreicht, so 
brach das neue Unwetter los, und zwar mit noch weit grósserer
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Heftigkeit, ais sein Vorganger. Ais ich eine halbe Stunde spater 
mich wieder auf’s Deck wagen konnte, hatte die kleine Bucht ein 
ganz anderes Aussehen. Die staubige Strasse, welche ich morgens 
vom Hafen aus durchschritten hatte, war zura Bett eines reissenden 
Stromes geworden, welcher seine Fluten, lehmfarbig, wie ich den 
Segura bei Murcia gesehen hatte, zum Hafen walzte. Zahlreiche 
Beschauer und Bewunderer umstanden ihn. Das war die veranderte 
R a m b la 1!

Noch zwei andere Strassen der Stadt, auf gleiche Weise im 
Handumdrehen in Flussbette umgewandelt, ergossen ihre triiben 
Wassermassen in die Bucht. Bald war diese in ihrer ganzen Aus- 
dehnung ldssartig gefarbt, zu einem kleinen „Hoang-hai“ (gelben 
Meer) geworden, auf dessen Oberflache neben Streifen eines gelb- 
lichen Schaumes vielerlei eingespiilte Gegenstande: Bretter, Balken, 
zerrissene Schuhe, Reste vom Gemiisemarkt u. dgl. umhertrieben.

Angesichts solcher Regengiisse sollte man kaum glauben, dass 
die Provinz Almeria zu den trockensten und unfruchtbarsten Teilen 
Spaniens gehórt. Es ist aber Thatsache, dass z. B. den Campos 
(Feldern) de Nigar, gerade so wie denen von Lorca, oft in mehreren 
Jahren kein Tropfen Regen zuteil wird und trotz der ausserst diinnen 
Bevólkerung ganze Familien nach Jaen und Granada wegen Hunger 
und Arbeitslosigkeit auswandern.

Es liegt im klimatischen Charakter der trocknen Mittelmeer- 
lander, dass ihren Gebirgen die Laub-, Moos- und dichten Rasen- 
decken fehlen, welche bei uns die Heftigkeit der Niederschlage 
brechen und den darunter liegenden Erdboden vor dem Wegsptilen 
schiitzen, denselben aber zugleich langere Zeit mit Wasser tranken, 
das sie wie ein Schwamm aufgenommen haben.

In Spanien trifft der Regen sofort den kahlen Fels und wascht 
von ihm weg, was an losem Materiał und Verwitterungsprodukt sich 
vorher gebildet hat. Deshalb nimmt das nackte Felsgebirge hier, 
wie in andern Mittelmeerlandern, ein so grosses Areał ein, ohne die 
Fahigkeit viele Quellen zu speisen, noch regulierend auf den Wasser- 
stand der Fliisse einzuwirken. Das von ihnen ins Thal eilende 
Regenwasser fiillt die trocknen Ramblas, macht, dass die perenierenden

196-GRUNDLAGEN u. E igenart d . spanischen Landwirtschaft.

1 L a R a m b la  ist der arabisch-spanische Name fiir ein trocknes Flussbett, das 
nur zur Regenzeit Wasser fiihrt. Die Rambla von Barcelona, die schonste Strasse 
und Verkehrsader der Hauptstadt Cataloniens, welche vom Hafen aus nordwarts zu 
den neuen Vorstadten emporsteigt, ist aus einem solchen ehemaligen Flussbett her- 
v°rgegangen.



Flusslaufe rasch zur Ueberschwemmung anschwellen, und entblósst nicht 
bloss die Bóschungen, sondern in vielen Fallen auch die Sohlen der 
Thaler immer wieder von dem lockeren Gruss und Geróll, aus welchem 
sich anderwarts unter weiterer chemischer Einwirkung des Wassers 
ein fruchtbarer Acker- oder Wiesenboden bildet. So sind viele 
engere Thaler schon in Hóhen von 2 0 0 — 600 m ohne nennenswerten 
Alluvialboden, ohne Kultur und Ansiedelung.

Welche enormen Veranderungen das Land im Laufe der Zeit 
infolge dieser mechanischen Abtragung der Gebirge durch das Wasser 
erfahren hat, zeigt sich auf mancherlei Weise, so namentlich auch 
in den machtigen alten Schotterablagerungen hier und da. Der 
Vinalopo z. B-, welcher den Palmenhain von Elche auf dessen West- 
seite scharf begrenzt, hat hier, wo die Eisenbahn auf hoher Briicke 
ihn iiberschreitet, sein Bett durch eine Gerollschicht von etwa 20 m 
Machtigkeit eingeschnitten, ohne das Liegende derselben zu erreichen.

Aus vorstehenden Erórterungen iiber die physischen Grundlagen 
der spanischen Landwirtschaft, d .h . iiber die geologische Beschaffen- 
heit, das Relief und Klima des Landes, wird man die Ueberzeugung 
gewonnen haben, dass dieselben vielfach sehr ungiinstig sind, dass 
nicht uberall „die Goldorange reift im Sonnenglanz“, noch „der 
Schatten der Kastanien“ zu erreichen ist, ais Schutz gegen die 
Mittagshitze. Beide sind auf verhaltnismassig enge Gebiete beschrankt, 
ebenso wie die Naturschónheiten gegeniiber den baumlosen, ausserst 
einformigen Steppen und Steinwiisten. Wir begegnen diesen beiden 
letzten Landschaftsbildern, in welcher Richtung wir auch das Land 
durchreisen mogen, und finden, dass die Kulturoasen mit all ihren 
Reizen nur eingestreut sind und an Areał hinter dem Oedland weit 
zuriickbleiben.

Die Poesie und Phantasie hat uns, zumal in dem bekannten 
Liede „Fern im Siid’ das schone Spanien", von der Iberischen Halb- 
insel falsche Begriffe beigebracht und schattige Kastanien gepflanzt, 
„wo es“, wie Passarge mit Recht bemerkt, „kaum ein paar triibselige 
Pappeln giebt"1.

Immerhin bringt Spanien Erzeugnisse der verschiedensten Klimate 
hervor. Hier den bescheidenen Hafer und den Roggen, von welchem 
Plinius einst schrieb, dass er dem romischen Magen zuwider sei und 
nur zur Stillung des Hungers dienen konne, dort prachtigen Weizen, 
mit teilweise immer noch 60— ioofaltigem Ertrag, wie in Andalusien,
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und in einer dritten Region Reisernten, wie sie besser kein Land 
der Erde aufweist. Zu allen Obstarten unserer deutschen Heimat 
kommen in Spanien solche, die nur in Gegenden gedeihen, die von 
Frost und Schnee wenig oder nie beriihrt werden, herrliche Siid— 
friichte und sogar die Bananen und Chirimoyas (Anona tripetala Ait.) 
der Tropen.

Die Verschiedenheit des Bodens und der Klimate Spaniens be- 
dingt diese grosse Mannigfaltigkeit nicht bloss der wildwachsenden 
Gewachse, sondern auch der Kulturpflanzen; doch ist dies keines- 
wegs ein Zeichen des Reichtums. Mancher deutsche Gau ist reich, 
ohne Naturschónheiten, ohne vielerlei Produkte aufzuweisen. Sein 
fruchtbarer Ackerboden erzeugt Getreide oder Handelsgewachse in 
Menge. Wo aber das Kulturland beschrankt, der Boden felsig oder 
sonst von geringem Werte ist, vermag selbst ein warmeres Klima 
ihm keine Reichtiimer zu entlocken, auch dann nicht, wenn die 
Warme mancherlei Kulturen gestattete.

Im „Boletin de la Sociedad Geografica de Madrid. Vol. XII. 
1882. S. 279“ bespricht S. D. Lucas Mallada die Ursachen der Armut 
des spanischen Bodens1, wobei er mancherlei anfiihrt, was nicht zur 
Sache gehórt, und sehr wichtige Punkte unbeachtet lasst. Immer- 
hin bieten seine Erórterungen vielerlei Interesse. Nach ihm zerfallt 
die Oberflache Spaniens in:

a) vollstandig nackte Felsen, ohne jede Kulturfahigkeit 10 %
b) sehr wenig produktives Land, sei es wegen seiner
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grossen Erhebung, wegen Trockenheit oder schlech- 
ter Bodenbeschaffenheit.............................................35 %

c) Landereien von mittelmassiger Kultur und Ertrags-
fahigkeit, wozu auch die Walder und Viehtriften 
gerechnet werden................................. . • ....................45 %

d) gutes, fruchtbares L a n d ................................................. 10 %
100 %

Fur den Oelbaum und die Orange ist das Klima nur von einem 
Zehntel des Landes geeignet. Die grossen Kontraste des Kontinental- 
klimas beeintrachtigen viele Kulturen oder machen sie unmóglich: 
mehr noch schadet die Trockenheit. Wo die mittlere Regenmenge 
unter 300 mm zurtickbleibt, ist ohne kiinstliche Bewasserung in der 
Regel kein Feldbau móglich, auch wenn die Bodenbeschaffenheit ihn 
zuliesse.

1 „Causas de la Pobreza de nuestro suelo.“



Von jenen 45 % des Landes, welche aus Landereien von mittle- 
rer Kulturfahigkeit bestehen, ist nur der kleinere Teil unter dem 
Pfluge. Weite Strecken der grossen, schwachbevólkerten Provinzen 
des Innern, zumal von Estremadura, kónnten durch Fleiss und Sorg- 
falt in vortreffliches Weizenland umgewandelt werden, wahrend sie 
unbenutzt daliegen, weil es an Hiinden zu ihrer Bearbeitung fehlt. 
Nicht die Bodenarmut, wie Mallada meint, sondern die sozialen 
Verhaltnisse sind schuld, wenn nichtsdestoweniger auch hier viele 
Familien auswandern, wenn alljahrlich 25—30000 Spanier ihr schwach- 
bevólkertes Land verlassen, urn in Siidfrankreich, Algier und dem 
spanischen Amerika, zumal in Argentinien, Arbeit und Brot zu 
suchen. —

Von der Armut des gemeinen Mannes entwirft Mallada ein 
triibes Bild. Nach ihm ist der spanische Arbeiter, sei er nun Bauer 
oder Handwerker, fast uberall mit schlechterem Obdach versehen, 
schlechter gekleidet und schlechter genahrt, ais in den meisten andern 
Landem. In den nordwestlichen Provinzen kosten 3/4 der Bewohner 
weder Brot, noch Fleisch, noch Wein. Ihr Brot ist die Boróna (eine 
Art Maisbrod), ihr Fleisch besteht in Kartoffeln, Kastanien oder Kohl, 
ihr Wein ist Wasser, saure Milch oder Aepfelwein; doch wird letzterer 
nur den wenigsten zu teil. In den siidlichen Provinzen sah Mallada 
das frugale Abendessen der Feldarbeiter sehr haufig. Es bestand 
aus einer Schiissel gaspacho (Wassersuppe) oder aus einigen Orangen- 
scheiben, die mit Salz und Oel zubereitet waren. „Beurteilen Sie 
die Nahrung unserer armen Feldarbeiter, “ sagt Mallada, „und sagen 
Sie mir, ob man ein Land fur reich halten kann, welches seine 
Landbauer so nahrt und bezahlt." Um einen Begriff zu geben, wie 
weit sein Land noch in der Industrie zuriick sei, erwahnt derselbe 
Autor folgendes: „Spanien hat viele und reiche Kohlenbecken und 
fiihrt doch fur 22835000 Pesetas Steinkohlen ein, es besitzt ganze 
Berge von Eisensteinen, sodass es jahrlich fur 37850000 Pesetas 
ausfiihren kann, und doch muss es fur 25’̂  Millionen Pesetas ver- 
arbeitetes Eisen aus dem Ausland beziehen. Es sendet andern 
Landem fur 32622000 Pesetas Kupfererze und muss dagegen fur 
1 330000 Pesetas Bronze zuriickempfangen. Es versendet fur 9 845 000 
Pesetas Wolle und Seide und empfangt aus dem Auslande fiir 
55251000 Pesetas Gewebe. Es hat die besten Trauben, und doch 
nicht immer den besten Wein, die besten 01iven und schlechtes Oel, 
die feinste Wolle und grobe Gewebe." — Das ist nun freilich, soweit 
die drei letzten Artikel in Betracht kommen, etwas Uebertreibung; 
immerhin steht die Thatsache unbestritten da, dass Spanien sehr
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wertvolle, ja die wichtigsten Rohmaterialen fur die Industrie auf- 
weist, ohne sie selbst geniigend zu verwerten.

Mit dem Handel steht es nicht besser. Die Ausfuhr der spanischen 
Handelsprodukte erfolgt vorwiegend auf fremden Schiffen, durch 
fremde Kaufleute. Der politischen Befreiung seiner amerikanischen 
Kolonien (1810—1825) ist die Lostrennung ihrer Handelsbeziehungen 
zum Mutterlande gefolgt, eine Thatsache, gegen welche man in 
Spanien nicht blind ist, die man bespricht, bedauert, aber nicht 
andern kann. Ais am 25. Mai 1890 in einer auserwahlten Ver- 
sammlung zu Madrid, an der auch mehrere Minister teilnahmen, die 
Beziehungen zum spanischen Amerika besprochen wurden, gab ihnen 
ein Redner unter allseitigem Beifall unter anderm mit folgenden 
Worten einen kraftigen Ausdruck:

„An den 3400 Millionen, welche den Aussenhandel der spanisch- 
amerikanischen Staaten reprasentieren, nehmen wir kaum mit 70 
elenden Millionen Pesetas teil. Welche Schande*!“ —

Die Grundursache all dieser traurigen Erscheinungen beruhrt 
man jedoch nicht, sei es, dass man sie nicht erkennt, oder dass man 
sich scheut, sie anzugeben. Wahrend man sie in der schlechten 
Bodenbeschaffenheit sucht, liegt sie im Volke selbst, in seinen un- 
gesunden sozialen Verhaltnissen. Dieselben haben Staat und Kirche 
verschuldet. Sie bestehen seit Jahrhunderten, wenn auch nicht in 
der verscharften Form wie heutigen Tags; sie sind so tief eingewurzelt, 
dass weder die eine, noch die andere Autoritat, wie es scheint, eine 
wesentliche Aenderung und Besserung herbeizufuhren vermag. Wo 
bisher der eine Teil den redlichen Versuch dazu machte, fand er in 
dem andern immer einen Gegner und Hemmschuh. So war es 
namentlich unter der Regierung Karls III., des einzigen spanischen 
Bourbonen, der mit grosser Thatkraft wichtige Reformen in Angriff 
nahm und durchfiihrte, dem spanische Geschichtsforscher das grósste 
Lob spenden, der aber den kirchlichen Autoritaten ein Dorn im 
Auge war.

Beiden Machten, der Regierung sowohl ais der Geistlichkeit, 
fehlt der erziehliche Einfluss auf das von der Natur begabte Volk'2.

1 „De los 3400 millones que forman el comercio esterior de las Naciones 
hispano-americanas, apenas si nosotros participaneos de 70 miserables millones de 
pesetas. | Que mengua!“

2 Am Frohnleichnamtage folgt in fast allen grósseren spanischen Stadten der 
Prozession mit all ihrem Geprange am Morgen das Stiergefecht (la corrida) am Nach- 
mittag mit seinen empórenden Szenen. Wie dort die Geistlichkeit, so ist hier der 
Adel die Hauptstiitze der Volksbelustignng. Dabei vertragen sich beide Gesellschafts- 
klassen aufs beste.
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Die Verwaltung, die Finanzen, das Schulwesen liegt im Argen. Der 
Staat bezahlt seine Lehrer auf allen Stufen des óffentlichen Unter- 
richts schlecht und in vielen Fallen gar nicht, weil die Kassen leer 
sind. Nur zu haufig folgen die Gemeinden seinem Beispiel, ja 
uberbieten ihn noch darin. Vergeblich warten viele Lehrer von 
Monat zu Monat auf ihren Gehalt und wenden zuletzt verzweifelnd 
ihren Schulen den Riicken, um in kleinen Gewerbcn, ja selbst ais 
Tagelóhner den Unterhalt fur sich und ihre Familien zu erwerben. 
So las ich 1888 in einer Zeitung zu Almeria, dass aus erwahntcm 
Grunde 35 Lehrer der Provinz binnen kurzem ihre Schulen geschlossen 
hatten. Da darf man sich denn nicht wundern, dass 68 % der 
spanischen Bevdlkerung nicht lesen und schreiben kdnnen und unter 
den Auswanderern die Zahl der Analphabeten noch viel grósser ist. 
So fand man unter den nach Buenos Aires gekommenen Spaniem 
90 X; die des Lesens unkundig waren. Die Union Mercantil de 
Malaga, welche in einem Artikel vom 30. Dezember 1890 diese 
Nachricht brachte, bemerkt dazu, dass es ein Ungliick fiir Spanien sei. 
„Man legt keinen Wert auf den Volksunterricht, auf die Belehrung 
der grossen Massen, welche den Lebensnerv des Landes ausmachen, 
und unsere Entwickelung bleibt von Jahrhundert zu Jahrhundert zu- 
rtick.“ — Es handelt sich aber dabei nicht bios um die Entwickelung 
der Intelligenz und Aneignung niitzlicher Kenntnisse, sondern vielleicht 
noch mehr um die Weckung und Starkung vieler sittlichen Krafte, zu 
denen auch Arbeitslust, sowie Stetigkeit und Gewissenhaftigkeit gehó- 
ren. Das sind Eigenschaften, welche namentlich auch den vornehmeren 
spanischen Gesellschaftsklassen vielfach abgehen und dereń Mangel 
sich in der Verwaltung und den Verhandlungen der Cortes zeigt. 
Wenn das Land sich durch glanzende Reden regieren liesse, wiirde 
es allen Landem voranleuchten; aber „Espańa es el pais del capeo — 
Spanien ist das Land des Blendwerks“. Man gebraucht es nicht bios 
dem Stier gegeniiber in der Arena, sondern auch sonst, und das 
Blatt der konservativen Partei, die Epoca, sprach vor mehreren Jahren 
wohl aus einer alten Erfahrung, wenn sie sagte, dass jede spanische 
Regierung viel verspreche und wenig halte. —

Dass die Feldarbeiter Spaniens, selbst in den gesegneten Huertas, 
arme Leute sind und bleiben, trotz allen Fleisses und eines frugalen 
Lebens, hat seine besonderen Ursachen. Hierzu muss die Art der 
Verteilung und Bewirtschaftung des Landes, Pacht- und Steuerdruck 
und der schlechte Kredit des Staates gerechnet werden. Weitaus 
der grósste Teil des Landes ist in den Handen des Adels und der 
Kirche. „Die Aristokratie,“ sagt der wiederholt erwahnte Mallada,



„kónnte bei uns die erste Macht sein, den Nationalwohlstand zu 
heben, aber sie lebt in eitlem Diinkel und kiimmert sich nicht um 
die Industrie, noch um die Verbesserung der Landwirtschaft.“ Diese 
grossen Grundbesitzer (proprietarios) ziehen das behagliche und 
beschauliche Leben .in Madrid und andern grossen Stadten dem 
Aufenthalte auf dem Lande vor. Auf ihren Giitern konnten sie den 
kleinen Besitzern und ihren Untergebenen ein aufmunterndes Beispiel 
geben, Verbesserung mancher Art einfiihren und so die Ertrags- 
fahigkeit des Landes heben, wohl auch niitzliche Industriezweige ins 
Leben rufen und so ihren Arbeitern in der beschaftigungslosen Zeit 
Arbeit und Verdienst schaffen.

Die Art der Bewirtschaftung der grossen Giiter ist je nach der 
Gegend und der Beschaffenheit des Landes und Klimas verschieden. 
In den Plateaulandschaften und iiberall da, wo der Getreidebau vor- 
herrscht, werden durch einen Verwalter zur Zeit der Aussaat und 
wiederum wenn die Ernte naht, Hunderte von Arbeitern (braceros, 
jornaleros) auf etwa 2 Monate angeworben und nach Vollendung der 
Arbeiten wieder entlassen. Sie erhalten dann ihren Lohn auf einmal 
ausgezahlt und werden versucht, ihn rasch durchzubringen. Ist dies 
geschehen, so sind sie dem gróssten Elend preisgegeben oder fallen 
den Wucherern in die Hande, welche sie in abscheulicher Weise 
ausbeuten. Auf den Feldern wird in der Zwischenzeit nichts gethan; 
da geniigen einige wenige Aufseher, um dieselben zu iiberwachen.

In andern Gegenden, z. B. in den Gebieten mit kiinstlicher 
Bewasserung, haben die Eigentiimer ihr Land parzelliert und an 
Bauern (colones) verpachtet. Der Pachtzins betragt in der Regel 
3— 5 X vom Werte des Grundstiicks. Hierzu kommen dann noch 
Grundsteuern (30 und mehr Prozent vom Reinertrag) und sonstige 
Abgaben, welche den bauerlichen Pachter schwer belasten. Er 
arbeitet mit seiner Familie harter ais seine Tagelóhner (jornaleros;, 
lebt frugal und verfugt nichtsdestoweniger nur selten iiber gróssere 
Mittel. Wird er aber einmal durch Misswachs oder sonstiges Ungliick 
zum Geldleihen genótigt, so muss er driickende Zinsen zahlen (in 
Valencia z. B. 8— 10 %) und hórt auf, ein freier Mann zu sein. Seine 
Abhangigkeit vom „Cacique“ (so nennt man nicht bios die an- 
gesehenen, sondern auch die reichen Leute, die Geldverleiher des 
Ortes; giebt doch Reichtum in der Welt iiberall auch ein gewisses 
Ansehen) ist von da ab in vielen Fallen grósser, ais die eines herunter- 
gekommenen deutschen Bauern vom Juden.

Ueberall, wo die Finanzen eines Staates zerriittet sind und sein 
Credit gering ist, finden wir hohen Zinsfuss. Da entbehrt die Land-

2 0 2  Grundlagen u. E igenart d . spanischen Landwirtschaft.



Campos secanos und Campos regadios. 2 0 3

wirtschaft eine der kraftigsten Stiitzen zu ihrer gedeihlichen Ent- 
wickelung, und bliiht anderseits der Wucher. Spanien hat vor 
vierhundert Jahren die Juden vertrieben, dagegen durch seine vielen 
Kriege im Innem wie nach aussen und durch eine heillose Wirtschaft 
die Grundursachen des Wuchers nur vermehrt. Christliche Spanier 
verstehen das Wuchergeschaft mindestens ebenso griindlich zu be- 
treiben, wie der vielgehasste Schacherjude anderwarts. Religion und 
Rasse machen da keinen Unterschied. —

Zu all den vorerwahnten Hemmnissen und Bedrtickungen der 
spanischen Landwirtschaft und vor allem der wirklich ackerbau- 
treibenden Bevólkerung gesellen sich in neuerer Zeit die preis- 
driickenden Einfliisse der fremden Konkurrenz, iiber welche ja fast 
iiberall in West- und Mitteleuropa geklagt wird. Sie werden namentlich 
beim Reisbau schwer empfunden. Man behauptet sogar, dass in 
Spanien nur der Weinbau noch mit Vorteil betrieben werden konne.

Die Oberflache Spaniens umfasst 507000 qkm oder 50,7 Mili. ha. 
Davon sind 24,135 Mili, ha unniitzer Fels und sonstiges Oedland. 
Auch von dem iibrigen Boden, der in irgend einer Weise benutzt 
wird, ist noch ein ansehnlicher Teil ohne Kultur. Es dienen:
1. dem Acker-, Gemiise- und Obstbau . ha 13 042 000 c5der 25,7 %
2. W e in b a u ..................................... 1 400 000 11 2,8
3. O livenbau..................................... 860 000 n 1,6 %
4. ais W iesen ............................................ 176000 „ 0,2 %
5- „ W ald ................................................ 4400000 ..

6. „ Weideland, Eriales, Cisthaiden etc. » 6700000 „ 13,2 X
7. zu Dreschtennen, Wegen etc. . . . 91 29000 11

11 26607000 » 5 2 ,2 #
Nach einer andern Einteilung unterscheidet man alles bebaute 

Land, also die vier ersten Gruppen der vorstehenden Tabelle, in 
trockenes, S e c a n o  oder C am po  s e c a n o , und bewassertes, R e 
ga  di o oder C am po  r e g a d io . Secanos sind Landereien, dereń 
Kulturen bios vom Regen abhangen, die entweder nach ihrer Lagę 
und Beschaffenheit keine kiinstliche Bewasserung bediirfen oder solche 
nicht zulassen oder wo aus Mangel an Handen oder aus Tragheit der 
vorhandenen Arbeitskrafte Bewasserungsanlagen nicht gemacht wur- 
den. Die R e g a d io s , gewóhnlich H u e r ta s  (Garten) oder V eg as 
(ein arabisches Wort mit gleicher Bedeutung) genannt, werden auf 
verschiedene Weise kiinstlich bewassert1. Dadurch ist man bis zu

1 Huerta (Garten) nennt man nicht bios das mit verschiedenen Fruchtbaumen 
(Granatapfeln, Orangen) und Gemiisen bepflanzte Campo regadio, sondem das be- 
wasserte Land uberhaupt, welcher Kultur es auch dienen mogę.



einem gewissen Grade ganz unabhangig vom Regen und kann, wo das 
Klima es gestattet, wie in den Huertas der Mittelmeerseite Spaniens 
siidlich des Ebro, das ganze Jahr hindurch saen und ernten.

Von den angefiihrten 13 042000 ha Acker-, Gemiise- und Obst- 
land gehóren 12 160000 ha oder 24% zu den Secanos und 882000 ha 
oder 1,74 X zu den Huertas. Da ausserdem auch die Wiesen, wo 
sie vorkommen, „Praderias de riego“, d. h. bewasserte Wiesen sind 
und ebenso ein kleiner Teil der Weinlandereien (Vińedos) zeitweise 
uberrieselt wird, so betragt damit das gesammte Areał der Regadios 
2 y4 % der Landesoberflache.

Zu den S e c a n o s  gehóren die Weizen-, Roggen-, Gersten- und 
Haferfelder, die Landereien, auf welchen man die durch Breitsaat 
gepflanzten Hiilsenfriichte erzielt, insbesondere Erbsen, Kichererbsen 
und Pferdebohnen, sodann die Safranfelder der Mancha, die Landereien 
fur den Bau der Kartoffeln und Kiirbisgewachse. Ausser diesen ver- 
breitetsten Feldfriichten miissen auch die wichtigsten Kulturen der 
Holzgewachse hierher gezahlt werden, namlich abgesehen von den 
Waldbaumen, die Weinberge, Kastanien- und 01ivenhaine, die 
Mandel-, Feigen- und Johannisbrotpflanzungen.

Die W in te r f r i i c h te  des Feldes (unsere Getreidearten, ins
besondere Weizen und Gerste, sowie Erbsen [arvejas] und Saubohnen 
[habas]) werden, je nach dem Eintritt kraftiger Regen, im November 
oder Dezember ausgesat und im Juni oder Juli geerntet. Die meisten 
Sommerfriichte — man nennt sie gewóhnlich semillas (semientes) 
tremesinas, Dreimonatsfriichte — werden im Februar oder Marz aus
gesat und ebenfalls im Juni geerntet. Hierher gehóren eiu kleiner 
Teil Sommerweizen (trigo tremesino), Sommerroggen (centeno treme
sino), Gerste (cebada tremesino) und Hafer (avena), vor allem aber 
Mais, Kichererbsen (garbanzos)1, Bohnen (indias), Lupinen (altra- 
muces) und andere Hiilsenfriichte, sowie die verschiedenen Kartoffeln 
Cucurbitaceen (Gurken, Melonen und Kiirbise), Zwiebelgewachse und 
Gemiise.

Ais Brotfrucht steht der Weizen, ais trockenes Gemiise die 
Kichererbse obenan. Ihre Hauptkulturstatten sind die Hochflachen 
von Alt- und Neucastilien, Leon und Estremadura, sowie das 
andalusische Tiefland; doch reicht die Produktion fiir den Bedarf 
nicht aus. Kichererbsen und Pferdebohnen werden noch aus Marokko 
eingefiihrt, wahrend man dęn Mehrbedarf an Weizen aus Rumanien

1 Die Kichererbsen (Cicer arietinum L.) sind die weitaus beliebteste und teuerste 
Hiiisenfrucht Spaniens. Bei der Mahlzeit erscheint die mit Knoblauch gespickte 
Fleischspeise gewóhnlich umgeben von einem Kranze gekochter Garbanzos.
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und Siidrussland deckt. Die spanische Weizenernte iibertrifft die 
deutsche.

Neben W eizen sind Wein und O livenól die wichtigsten Pro- 
dukte des trocknen Kulturlandes. Seit dem Krimkriege und mehr 
noch seit dem Auftreten der Reblaus in Frankreich hat der Weinbau 
in Spanien einen enormen Aufschwung genommen. Zwar hat die Phyl- 
loxera auch dieses Land nicht verschont und z. B. bei Malaga grosse 
Verheerungen angerichtet, allein das trockne Klima und die Sommer- 
warme Spaniens sind der Rebe so zutraglich, dass man mit geringer 
Miihe eine Fiille der herrlichsten Trauben erzielt und durch rasche 
Erweiterung der Pflanzungen in vielen Teilen des Landes den Aus- 
fall mehr ais deckte.

Wenn im Jahre 1886 beispielsweise von der Gesamtausfuhr Spa
niens im Werte von 675 Mili. Pesetas (Frcs.) auf vegetabile Produkte 
ca. 448 Mili. Pesetas kamen oder 66 %, so fungieren darunter die 
Produkte des Weinstocks (Wein, frische Trauben und Rosinen) mit
365.5 Mili, oder 54 %. Noch ansehnlicher war der Anteil des Wein- 
baus am Gesamtexport in und nach dem traubenreichen Jahre 1888.

Seit 1886 betrug die Jahresproduktion 28—30 Mili. hl. Davon 
kam iiber die Halfte auf die nordóstliche Ecke Spaniens, die alten 
Provinzen Valencia, Cataluńa, Aragon und Navarra. Es ist vornehm- 
lich Rotwein, der hier erzeugt wird und in Menge nach Frankreich 
geht. Beriihmte Weinorte sind insbesondere Carińena in Zaragoza, 
Sitges in Barcelona, Benicarló in Castellon, Callosa in Alicante, 
Caravaca in Murcia, Malaga, Jerez, Valdepeńas und Manzanares, 
sowie die fruchtbare Rioja, das Hiigelland der Provinz Logrońo zur 
Linken des Ebro, welches einen leichten, an Burgunder erinnernden 
Rotwein liefert. In diesen und andern Weinbezirken bewegt sich 
der Preis der Trauben (solche von 2—3 kg Gewicht sind keine 
Seltenheit) zwischen 0,5— 1 Peseta (40—80 Pf.) fur die Arroba oder
11.5 kg-

Die grósste Traubenausfuhr, namlich jahrlich 0,5—-i Mili. Fass 
a 25 kg, hat Almeria. Sie findet fast ausschliesslich nach England 
und Nordamerika statt. Es sind Trauben mit pflaumendicken, dick- 
schaligen , fleischigen, siissen Beeren, zur Weinbereitung ganz un- 
geeignet. Am meisten Rosinen liefern Malaga und Denia.

Der O elbaum  bedeckt 860000 ha des spanischen Areals1. Die 
meisten O livares (Olivenhaine) gehóren Andalusien an1 2: auf das

1 Auf Italien kommen 900000 ha, auf Sudfrankreich 152 000 ha.
2 Besonders olreich ist die Gegend von M o n to ro  auf den Vorbergen der 

Sierra Morena in der Provinz Córdoba.



Gebiet des Guadalquivir entfallen allein 378100 ha; dann folgt das 
Flussgebiet des Tajo und des unteren Ebro. Vor 100 Jahren um- 
fassten die Oelbaumpflanzungen eine doppelt so grosse Flachę. 
Nachlassigkeit in der Zubereitung des Oels und in der Behandlung 
der Baume bewirkten den Riickgang. Das Reinigungsverfahren bei 
der Gewinnung des Olivenóls, welches der Provence schon lange 
grosse Vorteile gebracht hat und jetzt auch in vielen Teilen Italiens 
angewandt wird, machte das Baumól dieser Lander zu einer ge- 
suchten Ware, wahrend fur das spanische selbst zu dem niedrigen 
Preise von 65—75 Pesetas fiir 100 kg sich wenige fremde Abnehmer 
fanden. So sank die Ausfuhr von 31 Mili. Pesetas im Jahre 1865 
allmahlich bis auf 13 Mili. Pesetas im Jahre 1880 herunter. Dadurch 
sind denn verschiedene einsichtsvollere Produzenten zur Ueberzeugung 
gekommen, dass es auf dem bisherigen Wege nicht weiter geht. 
Indem sie dem Beispiel der Franzosen und Italiener in der Oelbe- 
reitung folgen, ist es ihnen gelungen, eine Ware darzustellen, die 
an Reinheit und Wohlgeschmack dem besten Provenceról nicht 
nachsteht. Seitdem hat sich die Ausfuhr, welche ja naturgemass 
gleich der Olivenernte selbst grossen Schwankungen unterworfen ist, 
bedeutend gehoben. Dieselbe betrug z. B. in den Jahren 1884, 85 
und 1886 18,1 Millionen, 40 Millionen und 14,4 Millionen Pesetas 
beziehungsweise. Ohne Zweifel wird sich mit dem bessern Absatz 
des Olivenóls auch der Anbau des Oelbaums wieder heben. Da 
derselbe bescheidene Bodenanspriiche macht und selbst auf armem, 
felsigem Grunde noch gedeiht, so fehlt es nicht an dazu geeignetem 
Lande.

Zu den interessantesten Trockenkulturen gehórt unstreitig die 
der A lg a r r o b a  oder des Johannisbrotbaums (Ceratonia siliąuaL.). 
Zerstreut findet man denselben auch in Andalusien, aber in aus- 
gedehnten Pflanzungen, den A lg a r ro b a le s , nirgends so haufig, 
wie im siidlichen Catalonien und in Valencia. Dem mit der Bahn 
von Barcelona siidwarts Reisenden bietet sich ihr eigenartiger, freund- 
licher Anblick haufig. Kein anderer Baum der Mittelmeerregion 
gewahrt so viel Schatten wie er. Auf kraftigem Stamm entwickelt 
er eine nicht hohe, aber weit ausgebreitete und schon geformte 
Krone, die sich haufig bis zur Erde senkt. Das Griin seiner ge- 
fiederten, glanzenden Blatter ist heller ais das des Feigenbaums und 
erfreut das Auge. Bei naherer Betrachtung finden wir, dass dieser 
Baum, dessen bekannte Hiilsen ein wertvolles Pferdefutter abgeben, 
ausserordentlich geniigsam ist. Er nahrt sich noch auf Boden, der 
so trocken und felsig ist, dass weder der Weinstock, noch der
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Feigenbaum, noch selbst der Oelbaum darauf fortkommen, und ge- 
deiht dabei vortrefflich.

Auf der Textfigur Nr. 9, welche die Huerta de Valencia dar- 
stellt, wird diese von Baumen eingefasst, welche den Rand des 
hóherliegenden trocknen Landes darstellen. Man muss sich darunter 
je nach der Bodenbeschaffenheit bald Weinstócke, bald Oelbaume, 
bald Algarroben vorstellen, letztere iiberall da, wo der Untergrund 
aus fast horizontal streichenden tertiaren Kalksteinen besteht mit 
wenig Erde dariiber.

D as b e w a sse rte  F e ld  (Campo regadio) ermóglicht eine 
Menge Kulturen, welche sonst in dem trocknen heissen Sommer 
Spaniens nicht moglich waren, so den Anbau von Reis und Mais, 
von Gemiisen und Hiilsenfriichten mancherlei Art, von Hanf und 
Flachs und selbst der Baumwolle, von Orangen, Datteln und Zucker- 
rohr. Wie beim Nildelta das vom beriihmten Strome iiberschwemmte, 
bewasserte und gedungte Land scharf absticht gegen die fahle Sand- 
wiiste, so ist in Spanien der Anblick einer lieblichgriinen Huerta 
wahrend des Sommers grundverschieden von dem der umliegenden 
und abgeernteten trocknen Felder und der Steppen. Das Campo 
regadio erscheint in der That wie eine Oase in der Wiiste. Das 
gesamte, zu einem Orte oder Distrikte gehórende bewasserte Land 
ist sein Garten, seine Huerta oder Vega, unbekiimmert um die Art 
der Kulturen auf demselben. Huertas oder Vegas giebt es naturlich 
in den meisten Provinzen; doch haben diejenigen nahe der Mittel- 
meerkiiste, vom Ebro bis zum Guadalhorce bei Malaga, zumal jene in 
den alten Kónigreichen Valencia und Murcia, durch ihren Umfang, 
die Sorgfalt und Grossartigkeit ihrer Bewasserungsanlagen und Be- 
bauung, sowie die Fiille ihrer verschiedenartigen Erzeugnisse einen 
besonderen, wohlverdienten Ruf. Wasser, Warme und Diinger er- 
móglichen hier das Saen und Ernten ohne Unterbrechung. —

Das ausserst komplizierte und wohldurchdachte Bewasserungs- 
system ist allerdings in den meisten Fallen, z. B. bei den grósseren 
Huertas, das Werk der Mauren; doch haben auch die Spanier in 
diesen durch Klima und Boden gesegneten Landstrichen, dem Beispiel 
ihrer Vorganger folgend, manche schóne Anlage gemacht. Dennoch 
lernen wir in den Schulen und lesen in den Biichern, dass es dem 
Spanier iiberall an Fleiss und Sorgfalt fehle, das zu erhalten und 
weiterzufiihren, was seine maurischen Vorbildner ihm hinterlassen 
haben. Nichts ist irriger und ungerechter ais dieses Urteil. Aber 
es pflanzt sich von Generation auf Generation fort, so viel auch 
kompetente Beurteiler der Yerhaltnisse dagegen auftreten mógen.



So schrieb schon vor bald 50 Jahren M. Willkomm S. 542 seiner 
ausgezeichneten geographischen Monographie uber „die Halbinsel der 
Pyrenaen“ folgendes: „Zu den eingerostetsten der in Deutschland 
uber Spanien verbreiteten Vorurteilen gehórt die Ansicht, dass der 
spanische Bauer faul sei und aus Tragheit seine Felder vernach- 
lassige. Diese Ansicht ist grundfalsch.“ —

Wir bewundern den Fleiss und denken wohl auch an den 
Schweiss der deutschen Weinbauern, welche die Terrassen an den 
Gehangen des Rhein-, Mosel- und Ahrthales anlegten, und derer, 
welche die so miihsam geschaffenen Weinberge miihsam mit Diinger 
versehen und bebauen. Aber diese Feute haben wenigstens ihre 
Nacht- und eine gewisse Winterruhe. Nicht so der Bauer in der 
spanischen Huerta. Fur ihn gibt es keine regelmassige Ruhezeit. 
Zu jeder Stunde, bei Tag und bei Nacht, je nachdem es sein Fand 
erfordert und das strenge Wasserrecht gebietet, muss er bereit sein, 
hier eine Schleusse oder einen Graben zu óffnen, dort zu schliessen, 
um bald seine Kultur vor dem Austrocknen, bald vor der Vernich- 
tung durch zuviel Wasser zu schiitzen und zugleich die Pflanzungen 
und Rechte anderer nicht zu gefahrden. Nur seinem staunenswerten 
Fleisse und seiner steten Sorgfalt in der Benutzung des ihm zu- 
gemessenen Wassers konnte es gelingen, das, was die Araber in den 
Wasserleitungen und ein warmes Klima ihm bieten, so zu verwerten, 
dass die Huertas die Freude aller fremden Beschauer und der Stolz 
Spaniens sind.

Die allgemeinen Ziige des Klimas in dem umfangreichsten und 
interessantesten Gebiete der spanischen Regadios, dem der óstlichen 
Kiistenfliisse siidlich des Ebro, wurden bereits hervorgehoben. Wie 
sich der Boden von der Cordillera iberica im allgemeinen ostwarts 
zur Mittelmeerkiiste senkt, so vermindert sich die durchschnittliche 
Menge der jahrlichen Niederschlage und die Zahl der Regentage. 
Auch ist mit zunehmender Warme wie im ganzen Mittelmeergebiet 
eine Abnahme der Regenhaufigkeit und -Menge von Norden nach 
Siiden gegeben, dergestalt, dass Alicante1, das siidliche Murcia und 
Almeria nicht bios die regenarmsten, sondern auch die warmsten 
Teile dieser spanischen Ostktiste sind. Hier iibersteigt das Mass 
der jahrlichen Yerdunstung bei weitem das der Niederschlagmenge.
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schlag, oft bleibt aber letzterer weit unter 200 mm zuruck. Die mittlere Jahres- 
temperatur betragt 17,9” C., das Mittel des Winters iz° C., und der drei Sommer- 
monate 24,3° C.
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Infolgedessen versiegen im Sommer fast alle Fliisse, sodass hier an 
eine Bewasserung der Felder durch dieselben nicht gedacht werden 
kann. Anders liegen die Verhaltnisse weiter nordwarts, im Gebiete 
der permanenten Flusslaufe, zu denen von Norden nach Siiden fol- 
gende gehóren: M ijares (Millares), P a lan c ia , T u ria  (Guadalaviar), 
Ju car, V in a lo p o , S e g u ra . Die hóheren Ketten des iberischen 
Gebirgssystems, welche das Gebiet der spanischen Ostkiiste so regen- 
arm machen, verdichten den Wassergehalt ihrer westlichen Windę zu 
Regen und Schnee und machen durch ihre reichen Quellen auch im 
Hochsommer die Versorgung der Huertas von Castellon, Valencia 
und Murcia mit fliessendem Wasser móglich. Den namlichen Einfluss 
iibt das batische Gebirgssystem, vor allem die Sierra Nevada auf 
die Fliisse der spanischen Mittelmeerkuste westlich von Almeria aus, 
unter denen der Rio G randę bei Atra, der G uadalfeo  zwischen 
Salobreńa und Motril und der G u a d a lo rc e  (Guadalhorce) bei Malaga 
die bedeutendsten sind. Die Spanier haben mit den arabischen 
Namen der meisten dieser Fliisse auch die von denselben ausgehenden 
Wasserleitungen (Azequias) zur Bewasserung der Huertas, sowie die 
Kontrole iiber dieselben durch die Wassergerichte (Tribunales de las 
aguas oder de los acequieros) iiberkommen, erhałten und teilweise 
weiter vervollstandigt. Dagegen wurden die grossen Bewasserungs- 
anstalten Cataloniens fast alle erst in diesem Jahrhundert ins Leben 
gerufen. Es sind dies vornehmlich folgende:

1. Der C anal de C a s tań o s  oder de C a r lo ta , welcher 1817 
begonnen wurde. Derselbe verlasst den Llobregat bei Molins del Rey 
und bewassert die Felder dieser Stadt, von San Feliu und ver- 
schiedenen andern Orten am Unterlauf des genannten Flusses. 2 . Der 
Canal de M anresa zweigt sich 4 leguas (ca. 23 km) oberhalb der 
Stadt Manresa vom Llobregat ab, zieht langs der Hóhen, 40 Thal- 
schluchten auf Briicken uberschreitend, gegen den rechten Nebenfluss 
Cardener hin und bewassert den dritten Teil des Kulturlandes vom 
Bezirk Manresa, in welchem die fleissigen Bewohner mit seiner Hiilfe 
— „de las piedras sacan panes“ — aus Steinen Brot zu machen 
verstehen. 3. Der Canal de U rgel. Derselbe wurde 1817 in An- 
griff genommen, wiederholt aus Geldmangel jahrelang unterbrochen 
und erst 1861 nach einem Kostenaufwand von iiber 28 Mili. Pesetas 
beendet. Er fiihrt Wasser des Segre durch die Liano del Urgel 
(Ebene von Urgel) ostwarts des unteren Segre und bewassert 90 000 ha 
Landes.

In vielen Fallen muss das Fluss- oder Kanalwasser durch Schópf- 
rader (Norias) gehoben werden. In den weinreichen Ebenen von
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Vinaróz und Benicarló heben 600 solcher Norias das Wasser aus 
ebenso vie'len Brunnen, welche man in die Nagelflue dieses Gebietes 
der Provinz Castellon gegraben hat. Die meisten dieser und ahn- 
licher Anlagen in andern Teilen des Landes entstanden in neuerer 
Zeit. Sie widerlegen am besten den iiblen Ruf, in welchen der 
spanische Landmann unverschuldeterweise im Auslande gekommen ist.

Wer mit der Eisenbahn von Barcelona iiber Tarragona in das 
Gebiet des ehemaligen Konigreichs Valencia eintritt, bekommt in der 
Ebene (la Piana) von Castellon unter dem 40. Parallel zuerst eine 
Huerta in grosserem Stile und maurischen Ursprungs zu sehen und 
mit ihr den ersten Blick auf eine Orangenkultur in grossartigem 
Massstabe. Es ist der M ijares (Millares), der das dazu nótige 
Wasser liefert. Seine Quellen liegen in der Mitte der Provinz Teruel. 
Nachdem er hier erst in siidlicher, dann in siidóstlicher Richtung 
und in vielen Windungen tiefeinschneidend das Kreidegebirge durch- 
flossen hat, erreicht er die marinen Tertiarschichten von geringer 
Hóhe und fast ungestórter horizontaler Lagerung in der Provinz 
Castellon de la Piana und die sich anschliessende Alluvialebene, 
empfangt wasserreiche Zufliisse von dem machtigen Gebirgsstock der 
Pena Golosa (1813 m) zur Linken, insbesondere den M onleon, und 
miindet nach 134 km langem Lauf siidlich der Hauptstadt Castellon. 
Durch die Kanale von Castellon, Almazora, Yillareal, Burriana und 
Nules werden hier langs der Kiiste 9673 ha des herrlichsten Kultur- 
landes mit dem befruchtenden Element versehen. Die Huerta er- 
streckt sich 18 km lang an der Bahnlinie hin und erreicht bei der 
Station Villareal ihre grósste Pracht. Es ist ein herrlicher Anblick, 
den sie mit ihrem verschiedenen Grim, den zerstreut daraus hervor- 
ragenden, weissgetiinchten Landhausern, Dattelpalmen, Eukalyptus, 
den interessanten, nackten Formen der Vorberge der Pena Golosa 
im Hinter- und dem breiten Bett des seichten Baches im Vorder- 
grunde gewahren. Neben den Reihen schóngeformter Orangen- 
baumchen mit ihrem dunkelgriinen Laube, ihren herrlich duftenden 
weissen Bliiten oder ihrer grtinen und goldenen Fruchtfiille, sehen 
wir in hóherer, trockner Lagę Pflanzungen von Mandelbaumen, dereń 
Reihen mit solchen von Weinstócken abwechseln.

Weiter siidlich fiihrt uns die Bahn iiber die Grenze in die Provinz 
Valencia, den fruchtbarsten, bestkultivierten und gesegnetsten Teil 
des gleichnamigen ehemaligen Konigreichs, in welcher das bewasserte 
Land mehr ais ein Ftinftef alles Kulturlandes, namlich 91327 ha 
umfasst oder 8,1 % des ganzen Areals. Wir erreichen zunachst Sa- 
gunto  (Murviedro), das altberiihmte Sagunt, am Palancia . Letzterer
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ist zwar nur ein kleiner Kiistenfluss; aber die Mauren haben es ver- 
standen, sein Wasser rechts und links so abzuleiten und haushalterisch 
zu verwerten, dass es noch heute zur Befruchtung der Regadios vón 
43 Ortschaften ausreicht mit einem Areał von 9977 ha, wovon 6975 ha 
noch auf die Provinz Castellon kommen. Das ist die beriihmte Vega 
oder Huerta des Thales von S eg o rb e , benannt nach einer alten 
Stadt, 23 km oberhalb Sagunto, zur Rechten des Flusses auf einem 
isolierten Kalksteinhiigel hóchst malerisch gelegen.

Po lyb ius sagt von Saguntum, es sei etwa 7 Stadien (ca. 1,3 km) 
vom Meer entfernt. Dies stimmt auch zur heutigen Lagę. Weiter 
lesen wir bei ihm : „Das Land, welches die Stadtbewohner innehaben, 
ist reich an Friichten aller Art und ubertrifft an Giite das ganze 
Iberien.“ Wir sehen hieraus, dass die Kultur dieser Huerta viel 
alter ist, ais die maurischen Kanalanlagen, und miissen daraus 
schliessen, dass schon die Romer und ihre Vorganger sich hier der 
kiinstlichen Bewasserung bedienten. So mannigfaltig, wie heutzutage, 
waren die Produkte indes keineswegs. Es fehlten die Orangen und 
Citronen, die Maulbeerbaume fur die Seidenzucht, Reis, Mais und 
Erdnuss, spanischer Pfefifer (Pimiento dulce) und verschiedene andere 
Kuchengewachse.

28 km siidlich von Sagunto liegt V alencia , die vielgepriesene 
Hauptstadt der Provinz, die „Stadt des Cid“ (Valencia del Cid), 
umgeben von der nach ihr benannten Huerta, welche 10500 ha 
Landes umfasst und an der 53 Ortschaften ausser der Hauptstadt 
teilnehmen. Alles hangt auch hier vom Wasser und Diinger ab, 
die um so kostbarer sind und um so sorgfaltiger benutzt werden, je 
weniger jenes durch Regen und dieser durch Viehzucht geliefert 
wird. Der Wasserspender ist der T u ria  oder G uadalav iar.

An der Muela (dem Zahn) de San Juan, siidwestlich vom Albar- 
racin, liegen die Quellen dieses „Rio Blanco“ oder weissen Flusses, 
wie die im Oberlauf viel gebrauchte spanische Uebersetzung seines 
arabischen Namens lautet, nicht weit vom Ursprung des Tajo. 
Zwischen hohen Bergen fliesst er ostwarts bis zur Hauptstadt der 
Provinz Teruel, wo er in 895 m Hóhe zur Linken den Rio Alfambra 
auf- und nun dessen Richtung nach SW annimmt, spater gen SO 
fliesst, das Kalkplateau des nórdlichen Valencia durchschneidet und 
endlich durch die Alluvialebene im Norden der Stadt Valencia zum 
Mittelmeer fliesst, das er beim Hafen Grao nach einem 240 km langen 
Lauf erreicht.

Von Villamarchante an, 22 km oberhalb der Stadt Valencia, 
beginnt die Yerteilung des Wassers. Acht Hauptkanale (Acequias

*4



principales), vier auf der Linken, namlich diejenigen von Moncado, 
Torinos, Mestalla und Rascafia, und vier zur Rechten des Turia, 
namlich von Cuarte, Mislata, Fabara und Rovella leiten dasselbe weg 
und iibertragen es auf 148 kleinere Arme (Filas). Die oberste, links- 
seitige Leitung, die yon Moncada, ist die wasserreichste, verzweigt 
sich in 48 Filas und bewassert 3190 ha Land. Die unterste, rechts- 
seitige Aceąuia, diejenige von Rovella, versieht mit sechs Armen 
die Stadt Valencia und ihre Nachbarschaft. An manchen Stellen, 
wie z. B. unweit der am rechten Ufer des Turia gelegenen und 
durch ihre Tópfereien ausgezeichneten Stadt Manises, kann man drei, 
ja vier gróssere oder kleinere Wasserleitungen in verschiedener Hóhe 
sehen, und oft fiihrt eine iiber die andere weg, wie eine Strasse iiber 
einen iiberbruckten Fluss. Vielfach sind die Kanale mit Arundo 
Donax L. eingefasst, dem Pfahlrohr, dessen starkę, holzige Halme 
zum Stutzen der Tomatos und zu andern Zwecken dienen.

Die Fiille der Produkte, welche in der Huerta de Valencia und 
weiter siidlichen erzielt werden, alle aufzuzahlen, wiirde uns zu weit 
fiihren. Erwahnt seien weisse Maulbeerbaume fur die Seidenzucht, 
Orangen, Granatapfel, Weizen, Mais und Reis, Bohnen und Erd- 
niisse, Futterkrauter, zumal Luzernenklee, Hanf und Flachs, Zwiebeln 
und eine Menge Gemtise, worunter namentlich der schóne siisse 
spanische Pfeffer (Pimiento dulce) mit seinen prachtvollen gelbroten 
Friichten auffallt. Diese und andere in bunter Abwechselung ge- 
deihen alle gleich gut und liefern reiche Ernten.

Nicht umsonst nennt man das vom Turia bewasserte Land „den 
Garten Spaniens“ (el Jardin de Espar a) und preist es auch in dem 
wohlbekannten Vers:

„Valencia es tierra de dios 
Pues ayer trigo, hoy arroz“

d. h. „Valencia ist Gottes Land;
Denn hente wachst da Reis, wo gestem Weizen stand?4

Kein anderes Gebiet Europas, ja der Welt, kann mit diesen 
Huertas sich messen. Aber nur durch die gewissenhafteste Verteilung 
und Benutzung ist es moglich, jedem Grundstiick und jeder Art 
Kultur das zum Gedeihen nótige Mass an Wasser zuzufiihren. Das 
Tribunal de Aceąuieros, der Regadios des Turia, hat in der Stadt 
Valencia seinen Sitz, und so ist auch jede andere gróssere Huerta 
ais ein in sich geschlossenes Ganze einem Wassergericht unterstellt, 
an welchem die Interessenten oder dereń Abgeordnete teilnehmen 
und uber die gewissenhafteste Ordnung und Durchfiihrung der
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Gesetze wachen, durch welche das Wohl der ganzen Genossenschaft 
erhalten und gefórdert wird.

Die Aufeinanderfolge (Rotación) der Kulturen richtet sich nach 
den Feldfriichten, dereń Bau besonders in Betracht kommt, und ist 
in der Huerta de Valencia nicht iiberall dieselbe, noch viel weniger 
sonst. Folgende zweijahrige Reihe hat sich jedoch seit lange ein- 
gebiirgert und erprobt: Hanf (Cańamo) wird im Marz gesat und Mitte 
Juli ausgerupft. Darauf bepflanzt man das neu zurechtgemachte Feld 
sofort mit Buschbohnen (Indias), welche man Ende Oktober erntet. 
Schon im November folgt die Aussaat von Weizen, dessen Erntezeit 
in die Mitte Juni des nachsten Jahres fallt. Ihm folgt Mais, der 
Ende Oktober reif ist. Den darauf folgenden Winter bearbeitet man 
das Feld fur dieselbe darauf folgende zweijahrige Fruchtfolge, bei 
der also auf jedes Jahr zwei Ernten kommen. Dabei dtingt man fiir 
Hanf und Mais. Wo es sich dagegen um die Kultur von Gemiisen 
und andern Gewachsen mit kurzer Entwickelungszeit handelt, werden 
auch drei Ernten auf dem namlichen Lande und in demselben Jahr 
erzielt. — Der Boden der Huerta hat somit gleich dem Bauer, der 
ihn pflegt, nie lange Ruhe. Wenn er nun trotz dieser bestandigen 
Inanspruchnahme reiche Ernten liefert, so ist dies selbstverstandlich 
nur móglich durch haufige Kraftigung mit zweckmassigem Diinger. 
Nun liefert schon das im Kalkgebirge emporquellende und iiber Kalk- 
felsen dahinfliessende Wasser durch seinen reichen Kalkgehalt ein 
wichtiges Nahrungsmittel fiir manche Pflanzen der Huerta; doch reicht 
dies natiirlich bei weitem nicht aus. Bei der sehr beschrankten 
Viehzucht und in dem warmen Klima fallt mit der Stallfiitterung 
auch der Stalldiinger grdsstenteils weg. Um so mehr sammelt man 
aufs sorgfaltigste die tierischen Abfalle auf den Strassen und Weide- 
platzen, den Kehricht der Hauser, den Schlamm der Kanale und 
was sonst zur Verbesserung der Huerta dienen kann. Hierzu ist ein 
auch auf den Secanos allgemein verbreitetes Verfahren zu rechnen, 
namlich das Verbrennen des Unkrautes und der Stoppeln. Das Ge- 
treide wird, mit Ausnahme des Reis, meist in ein drittel oder halber 
Hóhe abgeschnitten. Das Unkraut, Stroh und die Stoppeln bringt 
man reihenweise in kleine Haufen, bedeckt sie mit Erde und ziindet 
sie an. Solche Erdhaufen (Hormigueros, d. h. Ameisenhaufeń) liefern 
nach dem Brennen die Asche der Pflanzenreste und eine gebrannte 
verbesserte Erde. Doch auch dieses Mittel reicht nicht aus, und so 
muss denn vor allem der Guano helfen, der in Menge zur Verwen- 
dung kommt.

Yalencia, die drittgrósste Stadt Spaniens, war bis zum Jahre 1862



ungepflastert. Man begniigte sich damit, die ausgefahrenen Wege 
und Strassen von Zeit zu Zeit mit dem Kalksande, welchen der 
Turia absetzt, zu uberschiitten, wohl auch die zu tiefen Lócher mit 
Kalksteinen auszufullen. Das kam daher, weil die Bauern der Huerta 
auf den Strassenschmutz ein Gewohnheitsrecht von der maurischen 
Zeit her hatten und man lange fiirchtete, durch Pflasterung der 
Strassen einen Aufstand derselben hervorzurufen. Doch wurde dieses 
Recht, den Staub und Schmutz der Strassen ais Diinger auf die 
Felder zu fahren, fur jedes Fuhrwerk (Pferd mit Karren) der Stadt 
jahrlich mit 18 Pesetas bezahlt.

Wer unter den Bewohnern Valencias oft auf dem Lande zu thun 
und die Mittel hatte, sich Pferd und Tartana1 zu halten, that dies, 
um zur Regenzeit durch den unsaglichen Schmutz, im Sommer aber 
durch den nicht minder lastigen Staub der mit Kalksteinschotter 
bedeckten Strassen zu kommen. Fur die Abfuhr und Benutzung 
des Mistes zahlte der Bauer monatlich 3 Pesetas oder lieferte ihm 
Grunfutter (vornehmlich Luzernenklee) aus der Huerta fur das Pferd. 
Die Stadt aber nimmt noch immer fur die Abfuhr ihrer Fakalstoffe 
eine ansehnliche Summę ein. Von Alters her fiihren die Senken 
diesen Diinger in ein grosses Sammelbecken, das jahrlich zweimal 
gereinigt wird. Endlich sei noch in Bezug auf die Dtingerfrage er- 
wahnt, dass in Valencia und andern Stadten in der Nahe grosser 
Huertas von den Dienstboten der Kehricht verkauft wird, wie bei 
uns Knochen und Lumpen.

Der Huerta de Valencia schliessen sich siidlich diejenigen Re- 
gadios an, welche ihr Wasser vom Jucar und einigen seiner Neben- 
fliisse erhalten. Die teilweise sehr grossartigen Anlagen stammen 
meist aus sehr alter Zeit, mit Ausnahme der A ceąu ia  del Rey 
(Wasserleitung des Kónigs), oder R eal A ceąu ia , welche bei An- 
tella, westlich von Alberiąue beginnt und allein 13 844 ha bewassert, 
davon 6765 ha Reisfelder (Arrozales) und 7079 ha gewóhnliche Hu
ertas. Im ganzen aber betragen die durch Wasser des Jucar be- 
wasserten Felder 33 155 ha. Die kónigliche Wasserleitung stammt 
nicht, wie Willkomm angiebt, aus der Zeit der Mauren, sondern 
von Jaime I (Jakob I) von Aragonien (1213—1276). Ein Denkstein 
bezeugt dies1 2.

214 Grundlagen u . E igenart d . spanischen Landwirtschaft.

1 Die Tartana ersetzt in Valencia die Droschke. Es ist ein Karren, meist ohne 
Federn, mit Seitenbanken und iiberdeckt durch in der Regel dunkelfarbige Leinwand.

2 „Dębo mi principio al Rey D. Jaime; al justo D. Martin mi priyilegio, y la 
gloria de verme concluida al monarca mayor Carlos tercero.“ (Ich yerdanke meinen



Campos secanos und Campos regadios. 215

Der wasserreiche Ju car entspringt in der Sierra de Albarracin 
auf der andern Seite der Tajoąuellen, fliesst durch die Provinzen 
Cuenca, Albacete und Valencia und erreicht nach einem 370 km 
langen Lauf das Mittelmeer unweit Culłera. Seine bemerkenswertesten 
Nebenfliisse sind: rech ts : der C abrie l, welcher bei Cofrontes 
miindet, und der Rio de R eąu en a  oder M agro, der ais R am bla 
bei Algemesi endet; links: der Rio E sca lo n a , miindet unterhalb 
Tous, und der Rio A lba ida  mit dem C anolas, an welchem 
Jativa liegt. Die iiberaus fruchtbare, reichbewasserte Ebene des 
unteren Jucar, die Riberas (Ufer) del Jucar, gewóhnlich aber L a 
R ibera  genannt, erstrecken sich von Carcer bis zur Miindung 45 km 
weit und von Catarroja im Nordwesten der Albufera bis nach Jativa 
im Siiden in einer Ausdehnung von 50 km. Das ist in erster Linie 
das Reisland, dann aber auch das Gebiet des umfangreichsten 
Orangenbaus der Iberischen Halbinsel. Die Abzweigungen des Was- 
sers vom Bett des Jucar beginnen da, wo er den tiefen Barranco, 
welchen er zwischen Cofrontes und Tous durchfliesst, verlassen hat 
und von flacheren Ufern begleitet wird.

Der nachste bestandige Kiistenfluss, welcher siidlich des Jucar 
miindet, ist der S erp is . Seine wasserreichen Quellen liegen 5 km 
entfernt von der Stadt Alcoy in der Provinz Alicante, weshalb er 
auch haufig der Rio A lcoy  genannt wird. Von der linken Seite 
wird er verstarkt durch den Rio B ern isa  aus den Bergen, welche 
den Albaida gen Osten begrenzen. 3 km von der Miindung des 
Flusses von Alcoy entfernt, liegt an seinem linken Ufer G andia, 
die Hauptstadt des siidóstlichsten Gerichtsbezirkes der Provinz Va- 
lencia. Ihre Umgebung ist die H u erta  de G andia, eine kleine 
Ebene von 4300 ha Landes, an denen 24 Ortschaften teilhaben, 
welche meist am Innenrande jenes hufeisenfórmigen Kranzes nackter 
Kalkberge liegen, die die Ebene begrenzen. Hinsichtlich ihrer Frucht- 
barkeit und sorgfaltigen Bebauung steht diese Huerta von Gandia 
keinem Campo regadio der Halbinsel nach. Der Besucher, welcher 
sie durchschreitet, bewundert die Fiille und Verschiedenartigkeit ihrer 
Erzeugnisse und glaubt sich in einem Lustgarten (vergel) zu befinden.

Unter den nun noch weiter siidlich folgenden Fliissen der spa- 
nischen Ostkiiste fiihrt nur einer bestandig Wasser. Es ist der S egura, 
dessen Quellen in der Sierra Segura an der Grenze von Jaen unter

Anfang dem Kónig Don Jaime, dem gerechten Don Martin [Martin I , 1395— I4 I4] 
mein Privileg, und die Ehre, mich beendet zu haben, dem grossen Monarchen Karl III 
[1759— 1788]-)



38° 5' N liegen. In einem ,gen N gerichteten Bogen durchfliesst er 
das siidliche Albacete und empfangt hier, bevor er in die Provinz 
Murcia tibertritt, von der linken Seite den Rio M undo aus der 
Sierra de Alcaraz, beschreibt einen kleineren Bogen gen S, nimmt 
dabei von der rechten Seite den C aravaca oder A rgos und den 
Q u ipar auf und wendet sich dann nordwarts bis zur Stadt Cieza. 
Hier schlagt er suddstliche Richtung ein, bis er den 38. Parallel 
erreicht hat, durchfliesst nun die Huerta de Murcia nach Osten, 
fliesst dann nordostwarts bis Orihuela und nun wieder óstlich bis 
kurz vor seiner Miindung, wo er gen Nordosten abbiegt. Der letzte 
Teil seines 225 km langen Laufes gehórt dem Suden der Provinz 
Alicante an. Von Nebenfliissen innerhalb der Provinz Murcia sind 
noch der von rechts her kommende Rio Mula und der unterhalb 
der Huerta de Murcia miindende S an g o n era , G uadalan tin  oder 
Rio de L o rca  erwahnenswert.

Mit dem Wasser des Segura und seiner Nebenfliisse wird ein 
Areał von 44284 ha kiinstlich bewassert, vor allem die drei grossen 
und beriihmten Huertas von M urcia (10769 ha), O rihuela  (19082 ha), 
und L orca  (11000 ha).

Die H u e rta  de M urcia ist von W nach O 25 km lang und 
7 km breit, blumen- und friichtereich. Von Obstsorten liefert sie 
besonders viel Orangen, Citronen, Granatapfel und Datteln, von Ge- 
treide Weizen und Mais, ferner Hanf und Flachs, sodann die verschie- 
denartigsten Gemiise, ausserdem noch viel Seide, wiewohl nicht mehr 
die Menge, wie vor 50 Jahren, wo die Jahresernte durchschnittlich 
80—100 000 kg betrug.

Die H u e rta  de O rihuela , gen Nordosten erweitert durch die 
„P ias fu n d a c io n e s“ (frommen Stiftungen), umfasst mit diesen ein 
Areał von 19082 ha, wovon 15 939 ha auf der linken und 3152 ha 
auf der rechten Seite des Segura liegen. Sie beginnt bald nach dem 
Eintritt des Flusses in die Provinz Alicante und verteilt sich auf die 
alte Stadt Orihuela (24500 Ew.) und 23 weitere Ortschaften mit einer 
Gesamtbevólkerung (Ende 1887) von 56625 Seelen. Die Huerta 
bringt ausser vielerlei Gemiisen immer noch betrachtliche Mengen 
Seide, sodann viel Weizen, Mais, Hanf, Flachs, Datteln, Orangen 
und Bataten hervor. Mit herrlichem subtropischem Klima vereinigt 
sie grosse Fruchtbarkeit. Die kiinstliche Bewasserung ersetzt haufig 
den fehlenden Regen. Darauf bezieht sich auch die bekannte 
Redensart

„Llueva ó no llueva,
Trigo en Orihuela44

2IÓ Grundlagen u. E igenart d . spanischen Landwirtschaft.
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d. h. dem Sinne nach in freier Uebersetzung:
„Ob’s regnet, oder an Regen gebricht,
In Oribuela versagt die Ernte nicht.“

Pias fundac iones (fromme Stiftungen) hat man jene Erweite- 
rung der Huerta genannt, welche sich nordóstlich an dieselbe an- 
schliesst und bis zur Grenze der Stadtgemeinde Elche hinzieht. Es 
war friiher ein Sumpf und eine Salzsteppe, in welcher Salicornia, 
Salsola und andere salzliebende Pflanzen (Halophyten) wuchsen. Car
dinal de Belluga fasste den Plan, das Gebiet zu entwassern, das 
salzige Wasser der Albufera de Elche zuzufuhren und siisses Wasser 
herbeizuleiten. In wenigen Jahren war die Arbeit vollbracht und die 
einfórmige Steppe in einen bltihenden Garten verwandelt, in welchem 
drei Ortschaften entstanden, namlich Dolores (Nuestra Senora de los 
Dolores) in der Mitte, San Fulgencio gen Osten davon und San 
Felipe Neri im Norden.

Die Wasserversorgung fur die dritte grosse H u e rta  im Gebiete 
des Rio Segura, diejenige von L o rca , weicht von den bislang be- 
trachteten Fallen wesentlich ab. Der Guadalantin, welcher an Lorca 
vorbeifliesst, versiegt im trocknen Sommer. Es muss deshalb wah- 
rend des Winters das Wasser desselben, wie anderwarts in regen- 
armen Gebieten aufgespeichert werden. Dies geschieht in soge- 
nannten P an tan o s oder Sammelteichen. Zwei solcher Anlagen 
kommen hier in Betracht, namlich der P a n tan o  de V aldeinfierno , 
welchen 20 km oberhalb Lorca der Lucena, ein Quellfluss des Gua- 
lantin, speist, und der P an tano  de P u en tes  oder von L o rca , 
weiter thalabwarts, doch ebenfalls oberhalb Lorca.

Dieser Sammelteich von Puentes ist wahrscheinlich immer noch 
die grossartigste derartiger Anlagen in Europa. Er wurde gleich 
dem vorigen im Jahre 1785 unter der Regierung Karls III begonnen 
und 1791 beendet. Die Kosten beider beliefen sich auf 2 Millionen 
Pesetas. Sie konnten zusammen 54 Millionen Raummeter Wasser 
aufnehmen. Dasjenige im Pantano de Lorca wurde durch einen 
Mauerdamm von 282 m Lange und 50 m Hóhe gestaut, der an seiner 
Basis 46 -m und an seinem oberen Ende 10,89 m dick war. Nach- 
dem er elf Jahre lang sich bewahrt hatte, durchbrach ihn am 30. 
April 1802 die gewaltige Wassermasse und brachte der Stadt Lorca 
und ihren Feldern unsagliches Verderben. 608 Personen verloren 
dabei ihr Leben, wahrend man den Verlust an Eigentum auf 5,25 
Millionen Pesetas berechnete.

In der warmen. regenarmen Provinz Alicante sind zwischen dem 
Segura und dem Serpis noch zwei Kiistenflusse erwahnenswert, die
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im Sommer zuweilen versiegen, wahrend der Regenzeit aber ansehn- 
liche Wassermassen seewarts ftihren, von denen ein Teil in Sammel- 
teichen aufgefangen wird. Diese Fliisse sind der Rio V inalopó 
und der Rio M onegre. Die von dem Wasser des ersteren be- 
fruchteten Felder umfassen 9013 ha, die Regadios des letzteren 
3628 ha.

Der Rio V inalopó  entspringt an der Grenze von Valencia und 
Albacete unter dem 39. Parallel, durchfliesst den siidóstlichen Teil 
von Albacete und dann an Villena und Elche vorbei die Provinz 
Alicante. In seinem oberen Laufe wird der P an tano  de A lm ansa 
von fiinf permanenten Quellen gespeist und zur Bewasserung von 
1400 ha Getreidefeldern benutzt. Der P an tano  de E lche  liegt 5 km 
von der Palmenstadt und bewassert ein annahernd gleiches Areał, 
darunter den Palmenwald, der kreisfórmig die Stadt umgiebt und 
auch ihren Bahnhof einschliesst. Bewasserungsgraben umgeben auf 
allen vier Seiten die einzelnen Grundstiicke, welche hier ringsum 
eine oder zwei Reihen 12— 18 m hohe Dattelpalmen tragen, die 
ihrerseits andere Kulturen einschliessen, insbesondere die des Luzer- 
nenklees, wohl auch von Gemiisen und Sonnenblumen, sowie ziem- 
lich haufig schóne Pfłanzungen von Granaten, die buschfórmig ge- 
zogen werden. Das zur Bewasserung dienende Wasser ist brackisch. 
Es sammelt sich in der Albufera de Elche wieder, welche ihren 
Abfluss zum Meer hat.

Der kleine C asta lla  oder M onegre sammelt die Abfliisse von 
dem Kranze von Bergen, welche den Gebirgskessel von Castalla 
siidwestlich von Alcoy umgeben, und fiihrt sie an Tibi vorbei nach 
Siidost dem Meere zu , das er nach 70 km langem Lauf, wovon 
20 km der Ktistenebene von Alicante angehóren, erreicht. Wo er 
den Gebirgskessel verlasst, ist der bertihmte P a n ta n o  de T ib i. 
Nackte Kalkberge engen den Fluss hier mehr und mehr ein, bis sie 
schliesslich eine Schlucht bilden von nur 9 m Weite. Hier hat man 
durch eine Mauer von 42 m Hóhe, 18 m Dicke und 71 m Lange 
an ihrem oberen Ende eine Thalsperre errichtet, wodurch eine 
Wassermenge von 3,7 Millionen Raummeter aufgefangen und fur 
die H u e r ta  de A l ic a n te  verwendet werden kann. Die Mauer 
weist zwei Schleussen auf, dereń eine dazu bestimmt ist, den Ueber- 
fluss an Wasser abzulassen, wahrend die andere die Uebergabe an 
die Kanale zur Bewasserung der Huerta reguliert. Der Sammelteich 
hat eine Lange von 3 km. Die vortreffliche Anlage wurde in den 
Jahren 1579— 1594 von Ju an  de H e rre ra , dem Erbauer des Escorial, 
ausgefuhrt und gilt fur eine der gróssten Sehenswiirdigkeiten unter



Campos secanos und Campos regadios. 219

derartigen Unternehmungen. Die 3700 ha umfassende H u e rta  de 
A lican te , zu dereń Bewasserung dieselbe gemacht wurde, beginnt 
12 km unterhalb Tibi bei M ucham iel und erstreckt sich siidostwarts 
bis zum Meer. Man erreicht sie von Alicante aus in nordóstlicher 
Richtung in einer halben Stunde. Der fruchtbare Boden derselben 
bringt eine Fulle der verschiedensten Friichte, Gemuse und anderer 
Erzeugnisse hervor, zu denen auch vortrefflicher Wein zu rechnen ist.



UEBER DEN REISBAU UND EINIGE ANDERE 
BEMERKENSW ERTE KULTUREN DER PROVINZ 

YALENCIA.

Der Reisbau gehórt zu den altesten und umfangreichsten Kul- 
turen auf den bewasserten Feldern von Valencia. Die Art seines 
Betriebes, verglichen mit derjenigen in andern Reislandern, die un- 
gleiche Beurteilung, welche dersełbe in gesundheitlicher Beziehung 
zu verschiedenen Zeiten erfahren hat, und manche andere Erschei- 
nungen in seiner langen Entwickelungsgeschichte bieten ausserdem 
so viel Interessantes, dass wir ihn mit gutem Grunde in den Vorder- 
grund dieser Betrachtungen stellen. Dabei folgen wir auch hier in 
erster Linie eigenen Beobachtungen, ausserdem aber, was die Ge- 
schichte und Statistik anlangt, vornehmlich den beiden wichtigsten 
spanischen Schriften iiber den Gegenstand, namlich: Ca v a ni 11 as: 
„Observaciones sobre la historia natural &c. de Valencia.“ Madrid 
1797. 2 Vols, und dem offiziellen Werk „La Crisis arrozera, Madrid 
1887.“ 1 Vol.

Der R eis (Oryza sativa L.) stammt aus dem Monsungebiet 
Siidostasiens. Araber verbreiteten seine Kultur, wie in Ostafrika, 
so auch iiber verschiedene Mittelmeerlander. Durch die Omajaden 
kam dieselbe nach Spanien. Dabei wurde das Verfahren ebenfalls 
der Monsunregion entlehnt. Noch heute heisst der Reis in Spanien, 
wie bei den Mauren, A rroz  und das Reisfeld A rro za l (pl. Arrozales).

Die alteste und, wie man annehmen darf, nicht sehr ausgedehnte 
Kulturstatte war Niederandalus’ien, wo noch im 12. Jahrhundert, z. B. 
bei Sevilla, Reis gebaut wurde. Nachdem aber im 11. Jahrhundert 
das spatere Kónigreich Yalencia in maurische Hande gefallen war,



fand man in den sumpfigen Niederungen um die Albufera einen 
viel geeigneteren Boden fur den Reisbau, der sich bald hier ein- 
biirgerte und allmahlich, ahnlich wie der Oeltropfen auf Papier, mehr 
und mehr ausbreitete, so lange man demselben keine Hindernisse 
in den, Weg stellte. Ofifenbar hat aber die Kultur dieser wichtigen 
Wasserpflanze in Spanien wohl nie ein ebenso grosses Areał einge- 
nommen, ais heutzutage.

Die spanischen Reisfelder (Arrozales) umfassten im Sommer 1886 
nur 28432,43 ha, oder etwas iiber 0,5 % der Landesoberflache1. 
Davon kamen 23237,66 ha auf die Provinz Valencia, 3309,64 ha aul 
Tarragona, 470,73 ha auf Murcia und Albacete, 285,86 ha auf Ali
cante und 128,54 ha auf Castellon de la Piana. Der tarragonesische 
Reisbau beschrankt sich auf das Delta des Ebro und hat die Stadt 
A m p o s ta  zu seinem Mittelpunkte. Er begann erst im Jahre 1860. 
Wo sonst in friiherer Zeit nórdlich des Ebro derselbe betrieben 
wurde, ist er langst verschwunden, z. B. im A m p u rd a n , dem Ge- 
biete von Figueras in der Provinz Gerona, zu S an  M ateo  an den 
Ufern des Gallego in der Provinz Zaragoza und an einigen andern 
Orten.

Die friiher erwahnten grossen Huertas von Orihuela, Murcia und 
Lorca haben keinen Anteil am Reisbau. In der Provinz Murcia be
schrankt sich derselbe auf die kleineren Regadios im Gerichtsbezirk 
Caravaca, namlich auf die Gebiete der Stadtchen C a la s p a r ra  und 
M o ra ta lla . Der noch kleinere Reisdistrikt der Provinz Albacete 
liegt nórdlich davon b e iH e llin  am Mundo und nordwestlich in den 
Gemeinden S e c o b o s  und F e re z . Das Reisland in Alicante liegt 
in der nordóstlichen Ecke im Gebiete von Pego  und 01iva stidlich 
von Gandia, dasjenige der Provinz Castellon gehórt der Huerta von 
A lm azora, B urriana  und N ules an.

Der Reisbau der Provinz Valencia, mit dem wir uns weiter aus- 
schliesslich beschaftigen wollen, umfasst mit kurzeń Unterbrechungen 
das Kiistengebiet von S a g u n to  (Murviedo) im Norden bis nach 
Gandia im Siiden, vor allem aber die Ribera des Jucar von seiner 
Miindung bis gegen Jativa hin und insbesondere das untere linkę 
Ufer bis zur Sud- und Westseite der Albufera. Diese Reisgegend 
beginnt mit 4 km Breite bei Sagunto und erweitert sich im Thale 
von Carcer westlich von Alcira auf 39 km.
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1 In Portugal diente nach dem englischen Konsulatbericht No. 700 fur das Jahr 
1889 ein Areał von 7000 ha dem Reisbau. Es sind die sumpfigen Niederungen in 
der Nahe von A v e iro , Coimbra, Lissabon, Faro und Portalegre.



An dieser Kultur nehmen 51 gróssere Gemeinden (Ayuntamientos) 
teil. Die wichtigsten derselben sind fast alle auf unserem Kartchen 
verzeichnet. Nach dem Areał ihres Reislandes folgen sie in nach- 
stehender Weise auf einander: S ueca  (5401,5 ha), So llana  (2627 ha),
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C ullera (2x09,4 ha), A lgem esi (1016 ha), T ab e rn e s  (884,5 ha), 
A lba la t (876,2 ha), A lberijąue (761,3 ha), Ja tiv a  (640,9 ha), A l- 
cira (538,1 ha), C orbera  (531 ha), A lfafar (482 ha), S illa  (459,3 
ha), G andia  (330 ha); sodann ndrdlich von Valencła: Puzol (192 ha), 
Puig (191 ha) und S ag u n to  (124 ha).



Reis gedeiht selbst auf leichtem, sandigen Boden, wenn nur die 
Grundbedingungen seiner Kultur: Wasser und Warme, in reichlichem 
Masse vorhanden sind. Wahrend die meisten andern Gewachse der 
Huerta mit einer einmaligen Wasserzufuhr acht oder vierzehn Tage 
lang auskommen, muss die Reispflanze noch weit mehr ais die 
Dattelpalme „ihren Fuss in’s Wasser tauchen“. Der Boden, auf 
dem sie gedeihen soli, muss bestandig, von der Aussaat bis zur 
Erntezeit, mehrere Zoll hoch mit Wasser bedeckt und so geebnet 
sein, dass dasselbe sehr langsam iiber ihn hinwegfliesst. In der 
Provinz Valencia kultiviert man den Reis nicht bloss im Westen 
und Siiden der Albufera, in Lagen, die von Natur sumpfig sind, 
sondern auch in der Ribera von der Miindung des Jucar bis gegen 
Jativa hin und im Gebiete des Albaida, auf Feldern, die durch kiinst- 
liche Bewasserung erst, und zwar alljahrlich von neuem, in Reis- 
siimpfe umgewandelt werden.

In der tiefliegenden Ribera baja (am Unterlauf des Jucar und 
an den Ufern der Albufera), wo das Land den ganzen Winter iiber 
bis zum April von Natur mit Wasser bedeckt ist, dient es nur dem 
Reisbau. Hier siedelt sich leicht der iibelriechende Armleuchter oder 
die Asprella (Chara foetida L.) an, die im seichten See selbst so 
verbreitet ist (S. 171). Diese Pflanze vermehrt sich rasch und ist, 
wo sie sich in einem Reisfelde einmal eingenistet hat, ein viel 
lastigeres Unkraut, ais die Binse oder der Junco (Juncus effusus L. 
und Juncus acutus Lamk.). Nur der grossen Sorgfalt, welche der 
spanische Reisbauer seinem Felde zuwendet, ist es zu danken, dass 
dasselbe in der Regel frei davon ist1.

In der Ribera alta (den mehr landeinwarts gelegenen, hóheren 
Ufern des Jucar) dient das Land, wie in guten Lagen Japans, den 
Winter hindurch dem Weizen- und im Sommer meist dem Reisbau. 
Eine andere Rotation, wie sie z. B. in Norditalien zwischen Reis, 
Weizen, Mais und Klee ublich ist, kommt beim Reislande Spaniens 
nicht vor. Auch wird hier der Reis nicht mehr durch Breitsaat sofort auf 
das Feld ausgestreut, sondern ebenso wie injapan immer erst durch 
eine Vorpflanzung auf einem Saatbeete (span. plantel oder almaciga) 
herangezogen und dann nach etwa 30 Tagen, wenn die Pflanzchen 
ungefahr einen Fuss lang sind, versetzt, und zwar kommen je 3—5 
derselben in mit der Hand gemachte Lócher, die in Abstanden von
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1 In der Ribera alta und bei Barcheta, sowie in der Nahe von Jdtiva habe 
ich keine Asprella gesehen. Auch fand ich in den Reisgraben wohl die Wasserlinse 
in Menge, nicht aber die Azolla,



ca. 20 cm reihenweise auf einander folgen. Die Zeit der Aussaat 
auf’s Saatbeet beginnt mit San Jose (24. Februar) und dauert meist 
bis Mitte Marz; das Verpflanzen erfolgt gewóhnlich in der zweiten 
Halfte des April1.

In der Ribera alta kommt es nicht selten vor, dass, wenn Hande 
genug zur Hand sind, innerhalb 24 Stunden auf’s reife Weizenfeld 
fusshoher Reis folgt. Ein Teil der Arbeiter erntet den Weizen, ein 
anderer besorgt das Dreschen, ein dritter die Umwandlung des Lan- 
des in einen Sumpf, ein vierter die Verpflanzung des Reis. Geht 
es auch nicht immer so schnell, so erfordert der Reisbau doch uberall 
im Fruhjahr und Vorsommer viel Arbeit und Sorgfalt. Viele Stun
den lang in gebiickter Stellung bis an die Knie im schlammigen 
Wasser zu stehen und mit nackten Armen darin zu arbeiten, die 
Erdknollen zu zerdriicken, den Boden zu ebnen, die Pflanzen zu 
setzen, wahrend eine heisse Sonne auf Kopf und Riicken brennt, 
bleibt auch dem spanischen Reisbauer nicht erspart. - Das Resultat 
seines Fleisses halt jeden Vergleich aus. Nirgends habe ich herr- 
lichere Reisfelder gesehen, nie dem wunderbaren eigenartigen Rauschen 
ihrer schweren heranreifenden Rispen mit grósserem Wohlgefallen 
zugelauscht, ais in Valencia, wo noch mehr ais in Japan jede nickende 
Rispe „Zeugnis ablegt von des Sommers Schweiss und Muhe“.

Nach Cavanillas1 2 braucht der Reis in Europa durchschnittlich 
sechs Monate fur seine Entwickelung. Die Ernte fallt in Spanien in 
den September. Wahrend der ersten Tage dieses Monats fand ich 
dieselbe bei vielen Orten der Ribera alta in vollem Gang, ebenso 
im Gebiet des Rio Albaida. Die Pflanzen hatten von der Wurzel 
bis zu der Spitze der kórnerreichen Rispe 1,15— 1,20 m Hóhe er- 
reicht. Man schnitt sie nahe dem Boden ab und legte sie in kleine 
Haufen. Ein Mann folgte dem Schnitter, band die Halme mit Seil- 
chen aus Reisstroh so zusammen, dass sie am Bundę im Verhaltnis 
von 2 : 1 geteilt wurden und schnitt dann die Packchen wenig unter- 
halb des Bundes durch, so dass letzterer den kiirzeren Spitzen ver- 
blieb, welche er nun auf den langeren Strohteil zum Trocknen legte. 
Letzteres erforderte nur wenige Stunden. Dann brachte man die
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1 Wie die Aussaat, so fallt auch die Ernte des Reis in Spanien friiher, ais in 
Oberitalien, weil hier zur Bewasserung Alpenfliisse mit Gletscherwasser dienen, das 
im Marz noch nicht warm" genug ist. Aus analogen Griinden, namlich wegen der 
langen Dauer des Winters, beginnt der Reisbau in Japan erst im April und fallt die 
Haupternte in den Oktober.

2 „Observaciones sobre la historia natural &c. . . .  de Valencia.“ Madrid 1797-
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Rispen auf die Tenne, wo der sehr leicht abfallende Reis durch zwei 
Pferde oder Maultiere, die man an einer Leitstange im Kreise herum 
trieb, ausgetreten wurde. Das Resultat der Tagesarbeit ist in der 
Regel ein stattlicher Haufen Reis in der Schale (Arroz en cascara), 
oder Paddy, wie die Englander sagen. In der Umgebung von Jativa 
begegnete ich abends ganzen Reihen von Eseln und Mauleseln, 
welche die vielleicht schon langst verkaufte oder verpfandete Reis- 
ernte, die ich morgens noch am Halme gesehen hatte, zur Stadt 
trugen.

Nachdem die Araber die tiefliegenden Siimpfe in der Umgebung 
der Albufera mit ihrem thonigen, kalkhaltigen Sediment in Reisfelder 
umgewandelt und diese mehr ais 150 Jahre hindurch mit bestem 
Erfolg bebaut hatten, wurde Valencia im Jahre 1238 durch Jakob I 
von Aragonien (Jaime I, el Conquistador) den Mauren wieder ent- 
rissen. Dieser politische Wechsel hatte auf den Betrieb des Feldbaues 
zunachst wenig Einfluss. Erst hundert Jahre spater verbreitete sich 
in der Stadt Valencia die Ansicht, dass die Reissiimpfe in der Nahe 
gesundheitsschadlich seien und die Malaria oder das Sumpffieber (el 
paludismo) hervorriefen. Demgemass verbot der Magistrat die Reis- 
kultur und Kónig D. Pedro IV bestatigte 'das Verbot durch die 
Cortes im Jahre 1342. Nachdem dasselbe zeitweise wieder aufgehobdn 
worden oder doch unbeachtet geblieben war, erneuerte es Kónig D. 
Martin I im Jahre 1403 und dehnte es auf sein ganzes Land aus. 
Endlich setzte Kónig Alfons V auf die Uebertretung desselben die 
Todesstrafe. Die Folgę war, dass diese friiher so fruchtbaren und 
sorgfaltig bebauten Reisfelder, da sie sich zu andern Zwecken nicht 
verwerten liessen, verlassen wurden und sich wieder in stagnierende 
Siimpfe umwandelten. Jetzt erst lernte man die Wechselfieber mit 
all ihren schrecklichen Folgen recht kennen. Im weiten Umkreise 
der Albufera wanderten die Bewohner aus, um ihnen zu entgehen.

Kónig Fernando VI (1746— 1788) gab den Reisbau wieder frei 
und bewirkte damit, dass derselbe unter seiner Regierung eine gróssere 
Ausdehnung erhielt, ais in friiheren Jahrhunderten. Auch der Bischof 
und daś Domkapitel von Valencia nahmen sich der Sache mit regem 
Interesse an und trugen dazu bei, dass das verlassene Gebiet der 
ehemaligen Reisfelder sich wieder bevólkerte. Verschiedene Nach- 
folger Ferdinands VI munterten zur Umwandlung wertloser Landereien 
in Reisfelder durch Steuerfreiheit und andere Privilegien an. Auf 
diese Weise entstanden die oben erwahnten Reiskulturen in Catalonien 
und Aragonien, die in diesem Jahrhundert teils freiwillig, teils infolge 
einer feindlichen Strómung wieder aufgegeben wurden.

R e in ,  Gesammelte Abhandlungen. j r



Seit jenem Beschluss der Stadt Valencia und des Kdnigs Pedro IV 
haben, wie Cavanillas bemerkt, Verbot und Erlaubnis, den Reis zu 
bauen, mit einander abgewechselt, entsprechend dem Wechsel der 
óffentlichen Meinung und ihrer Fiihrer iiber die Zweckmassigkeit oder 
Gefahrlichkeit desselben. Cavanillas selbst gehórte zu den entschie- 
denen Gegnern des Reisbaues. Er hebt hervor, dass wahrend der 
57 Jahre von 1730—87 im Reisgebiete Valencias auf 36248 Geburten 
39595 Sterbefalle gekommen seien, wahrend ein an Bevólkerung 
gleich grosser Distrikt ohne Reisbau auf 42022 Geburten nur 29630 
Todesfalle aufgewiesen habe. Er giebt dann eine Bevólkerungs- 
statistik von 40 Orten mit Reisbau und schliesst seine Betrachtungen 
mit der Bemerkung, dass der Ausfall in der Bevólkerung nur durch 
Zuzug fremder Familien gedeckt wurde, welche der hdheren Arbeits- 
lohne wegen kamen. Wir werden weiter sehen, dass das neueste 
Werk iiber die Reiskrisis in Spanien auch die hier erwahnte Frage 
behandelt und ganz andere Resultate ergiebt.

Wie in Spanien die óffentliche Meinung, je nachdem man sie 
leitete, vielfach iiber den Einfluss des Reisbaues auf den Gesund- 
heitszustand der Bevólkerung Jahrhunderte hindurch hin und her 
schwankte, so auch in Italien, wo dieser Kultur 1879—83 im ganzen 
202355 ha gewidmet waren, also siebenmal so viel Areał ais in 
Spanien. Wahrend die Herzóge von Piemont den Reisbau verboten, 
wurde derselbe im Mailandischen und Venetianischen ermuntert. Den 
Schriften italienischer Gelehrten, welche dem Wasser des Reislandes 
einen schadlichen Einfluss auf die menschliche Gesundheit zuschreiben, 
stehen andere gegeniiber, welche einen solchen leugnen.

Seit Anfang dieses Jahrhunderts bis zum Jahre 1846 hat sich 
der Reisbau in der Provinz Valencia bedeutend ausgedehnt und zu- 
gleich vervollkommnet. Man fiihrte eine bessere Verteilung des 
Wassers ein, eine sorgfaltigere Ebnung des Bodens, engte die Al- 
bufera ein und erhóhte ihre Ufer und die der Kanale, wo es notig 
schien. Da der verfiigbare Diinger (Estiercol) in keiner Weise aus- 
reichte, fiihrt man seit 1846 Guano aus Peru ein und hat damit die 
besten Erfolge erzielt. Die Einfuhr dieses Dungmittels vermehrte 
sich von Jahr zu Jahr und betrug 1860 sogar 18000 Tonnen. Kiinst- 
licher Diinger kam hinzu, die Ernten verdoppelten sich und erreichten 
eine friiher ungeahnte Hóhe, Die Brachfelder (los Barbechos) ver- 
schwanden, wo es nur immer móglich war, das Regenwasser wahrend 
des Winters abzuleiten. Es folgten sich Saat und Ernte ohne Unter- 
brechung. Selbst solche Landereien, welche man bis dahin fur ganz
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nutzlos gehalten hatte, erlangten Wert, und das gute Reisland stieg 
hoch im Preise und in der Pacht.

Diese giinstige Periode endete im Jahre 1884 durch ein Ereignis, 
dem bald andere, den Reisbau schadigende Einfliisse folgten. Es 
war der Eintritt heftiger Regen zur Zeit der Ernte. Wer nie eine 
Reisernte mit erlebt hat, vermag solcbe Verluste kaum zu schatzen. 
Keine unserer Getreidearten fallt bei Regenwetter so leicht aus oder 
quillt so rasch auf, ais der Reis. So kam zum grossen Verlust an 
der Menge des Ertrags noch der weitere in der Qualitat. Der Handel 
wurde in hohem Grade dadurch beeintrachtigt; die Nachfrage nach 
der verdorbenen Waare war sehr gering, und es trat die Einfuhr 
billigen asiatischen Reises an die Stelle. Die Septemberregen hatten 
das Getreide am Halm und auf der Tenne durchnasst und die Ernte 
iiberhaupt ausserst schwierig gemacht. Dann folgten im Oktober 
enorme Regengiisse, uberschwemmten das ganze Tiefland und hin- 
derten wochenlang den Verkehr. Die fremde Einfuhr aber driickte 
von da ab dauernd die Preise des einheimischen Produkts. Von 
Bremen allein kamen folgende Mengen an geschaltem Reis:

1881
1882
1883
1884
1885

a) nach Spanien:

30 705 kg 
159 052 »

5 843 721 „ 
10648676 „

b) nach den span. Antillen:
2 226 092 kg 
I 828 395 „
3 3 i ' 260 „
4 45i 689 „
4 529 449 „

Die gesamte Reiseinfuhr nach Spanien allein be-
trug (1885 )......................................................... 17 455 600 kg

Dagegen konnte Spanien 1883 noch .................... 12 452 000 „
ausfiihren.

Infolge dieser Reiskrisis (Crisis arrozera) wurde von der spanischen 
Regierung am 20. Juli 1886 eine Kommission ernannt, welche unter 
dem Vorsitz des Gouverneurs von Valencia die Lagę des spanischen 
Reisbaues und alle damit zusammenhangenden Fragen priifen und 
daruber ihr Gutachten abgeben sollte. Ihre Studien und Berichte 
sollten vornehmlich folgende Gegenstande umfassen:

1. Die Ursachen, welche die Entwickelung und das Gedeihen 
des Reisbaues verandert haben.

2. Die Ursachen der gegenwartigen Krisis.
3. Die Abhiilfe, welche man nach Ansicht der Kommission 

schaffen kann.
Das Ergebnis dieser Untersuchungen erschien im Jahre 1887 ais 

offizielle Publikation in einem Oktavbande von 334 Seiten unter dem
15*



Titel: „La Crisis arrozera“. Da dieses Buch wenig bekannt ist, sein 
Inhalt aber nicht bloss fur den Reisbau iiberhaupt, sondern auch fur 
verschiedene damit eng zusammenhangende Fragen von allgemeinem 
Interesse ist, so mógen hier einige der wichtigsten Resultate jener 
Untersuchung folgen :•

i. S ind  die R e isfe ld er gesun d h eitssch ad lich ?
Die Kommission verneint dieseFrage. Das Sumpffieber zeigt sich

in den sehr trocknen Gebieten ohne Reiskultur, wie bei Madrid, Ali
cante, Badajoz, Caceres und in dem regenreicheren Oviedo (835 mm) 
und andern Orten viel haufiger, ais in Valencia. Hier hatte die 
Stadt A lcira  mitten in einer Reisgegend von 1880— 84 nur drei 
Todesfalle am Sumpffieber (Paludismo). — In S ueca, das ganz im 
Tief- und Reislande gelegen, sind die Gesundheitsverhaltnisse infolge 
der Cirkulation des Wassers durch die Reiskultur viel giinstiger, ais 
zur Zeit, wo die Stadt vom stagnierenden Wasser der»-Sumpfe um- 
geben war. Dort ist das dem Reisbau gewidmete Land von 1800— 1880 
anfangs langsam, seit 1840 aber rasch gestiegen, von ca. 3000 ha 
auf 5400 ha, die Bevólkerung von 4271 auf 14050 Seelen. Im Jahre 
1800 starben 222 oder 5,2 X ; davon 78 oder 35,13 % am Wechsel- 
fieber; dagegen kamen im Jahre 1880 auf 14050 Personen nur 438 
Todesfalle oder 3,12 %, davon 13 oder 2,96 % am Wechselfieber. 
In vielen andern Orten ist die Bevólkerung mit vermehrtem Reisbau 
ansehnlich gewachsen. So hatte Alcira, das vor hundert Jahren (1797) 
9450 Bewohner aufwies, (1887) 18448 Ew., ferner ist Silla, damals 
mit 4057 Ew., jetzt auf 13557 Ew. gestiegen.

Die Kommission kam zu dem Schlusse, dass im Reisgebiete der 
Provinz Valencia die Bevólkerung wahrend der letzten Jahrzehnte 
sich bedeutend vermehrt hat. Hand in Hand damit und mit der 
Zunahme des Reisbaues ging eine grosse Abnahme der Sterblichkeit 
im allgemeinen und an Sumpffieber insbesondere.

In Norditalien sind nach Professor Bordiza, der iiber die Um- 
gegend von Novarra berichtet, die Resultate, was Gesundheitsver- 
haltnisse und Vermehrung der Bevólkerung im Reislande anlangt, 
ebenfalls giinstig.

2. F ó rd e ru n g  d e s  sp an isch en  R eisbaues du rch  V eran - 
de rungen  in de r B etriebsw eise .

Hierher gehdren vor allem die Einfiihrung des Guano und kiinst- 
lichen Dungers, wovon schon S. 226 die Rede war, sowie das Ver- 
pflanzen des jungen Reis. Noch vor 40 Jahren pflegte man in 
Valencia den Reis durch direkte Aussaat (Barrechat) oder Breitsaat 
zu ziehen, wie solches noch in Italien geschieht. Die Einfiihrung
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der Vorsaat und Verpflanzung in Reihen, wie es in Japan seit Jahr- 
hunderten tiblich ist, brachte mancherlei Vorteile. Ais solche werden 
in dem Berichte folgende hervorgehoben:

a) Die Auflockerung und langere Ruhe des Bodens wahrend des 
Friihjahrs erhóht in ansehnlichem Masse die Menge und Giite des 
Korns. Bei direkter Saat muss der Samen viel friiher in den Boden 
kommen und dieser entsprechend friihzeitiger zubereitet werden, ais 
dies die Verpflanzung erheischt.

b) Die Reinhaltung des Reisfeldes ist bei Anwendung der letz- 
teren leichter.

c) Die Ernte geht leichter und rascher von statten.
d) Die Mehrkosten durch die Verpflanzung werden durch die 

bessere Qualitat und reicheren Ertrage doppelt und dreifach gedeckt1.
Nach Cavanillas war der Ertrag eines Hektar Reisland in Valencia 

gegen Ende des vorigen Jahrhunderts 20— 40 hl. Durch die Ein- 
fiihrung des Guano urfd die Verpflanzung in Reihen wurde derselbe 
auf 60 hl im Durchschnitt erhóht, ja in Ausnahmefallen hat sich 
derselbe sogar schon auf 80—85 hl belaufen. In Italien hat man bei 
Breitsaat, trotz Wechselwirtschaft, den Durchschnittsertrag von fiinf 
Jahren auf 42,19 hl berechnet. Bei Vercelli, dem Mittelpunkt des 
ausgedehnten lombardisch - piemontesischen Reisbaues, pflanzt man 
bei sechsjahriger Fruchtfolge im ersten Jahre Weizen, im zweiten 
Klee, im dritten Mais, in den drei folgenden Reis. Diese Rotation 
liefert im ersten Reisjahre 56 hl pro Hektar, im zweiten und dritten 
40— 50 hl und im vierten (falls nochmals dasselbe Feld mit Reis 
bestellt wird) nur 30 hl. Hier sind die Gesamtkosten der Bewirt- 
schaftung eines Hektar, einschliesslich eines Gewinnes von 20 Lirę, 
484 Lirę, oder ca. 21 Lirę oder Pesetas fur 10 kg Reis.

3. U rsachen  der span ischen  R eiskrisis.
In seiner asiatischen Heimat ist der Reisbau an reiche Sommer- 

regen geknupft, welche in manchen seiner Hauptsitze iiber 2000 mm 
betragen. In Spanien beruht er ausschliesslich auf kiinstlicher Be- 
wasserung und verlauft am besten, wenn es wahrend derselben Periode 
móglichst wenig regnet, vorausgesetzt, dass die Kanale genug Wasser 
fiihren, um den Regen zu ersetzen. Regen im Friihjahr hemmen

1 Es ist in dem Berichte nicht hervorgehoben, verdient aber volle Beachtung, 
dass die Besserung der Gesundheitsverhaltnisse zusammenfallt mit dieser veranderten 
Betriebsweise. Die Reihensaat ermogliclit dem Reisbauer die Reinhaltung seines 
Feldes, namentlich von dem ubelriechenden Armleuchter; dem Wasser und Windę 
aber erleichtert sie die Cirkulation. Da in Japan keine Malaria mit der Reiskultur 
verkniipft ist, so liegt hierin vielleicht die Erklarung.



die Aussaat, solche im Herbst die Ernte, oder sie schadigen sie in 
hohem Grade. Trockne Westwinde im August beeintrachtigen die 
Kórnerentwickelung.

In den Jahren 1884 und 1885 wirkten beide Uebel zusammen 
und brachten „die R ę is k r is is “. Zu diesen klimatischen Ursachen 
gesellten sich wirtschaftliche von viel bedenklicherer Art. Hierher 
gehóren die hohen Abgaben, mit denen der Reisbau zu kampfen 
hat: Steuern, Pacht, Arbeitslóhne sind die drei Hauptposten, durch 
welche die Erstehungskosten viel hóher kommen, ais in Italien. 
Leidet hier der Reisbau schon durch fremde Konkurrenz, so 
noch viel mehr in Spanien. In Sevilla kosteten (1886) 100 kg 
valencianischer Reis 46 Pesetas, wahrend man das gleiche Gewicht 
an indischem Reis fur 29 Pts. kaufte. Dieser Preisunterschied ent- 
spricht zum Teil der Verschiedenheit in der Gtite, ist aber auch eine 
Folgę der billigeren indischen Gewinnungsweise.

Bei dem Durchschnittsertrag von 60 hl =  320 kg des spanischen 
Reislandes ergiebt sich nach jenem Preis in Sevilla ein Wert von 
147,2 Pesetas. Diesem gegeniiber berechnen sich die Kosten der 
Gewinnung je nach der Pachthohe auf 124— 139 Pesetas, so dass 
der Gewinn ein ausserst geringer ist.

4. A bhiilfe  geg en  d ie R eiskrisis .
Ais solche empfiehlt die Kommission von 1892 an einen Ein- 

gangszoll auf 100 kg von 4 Pesetas fur geschalten Reis und von 
2,5 Pesetas fur Reis in der Schale, ferner Reduktion der Steuern um 
50 % und mehrere andere Mittel, dereń Erfolg zum Teil zweifelhaft 
scheint. Krisen, wie die hier besprochene, sind iiberall auf wirt- 
schaftlichem Gebiete in ihren Ursachen leichter zu erkennen ais zu 
beseitigen.

2. Die Erdnuss oder Cacahuete (Arachis hypogaea L.).

Die Provinz Valencia weist an den Grenzen ihres Reisbaues eine 
andere ziemlich umfangreiche Kultur des bewasserten Landes auf, 
die schon deshalb Erwahnung verdient, weil wir ihr sonst nirgends 
in Europa begegnen. Es ist der Anbau der E rdnuss  oder E rd -  
p istaz ie  (Arachis hypogaea L.). Die Spanier nennen sie C acahuete. 
oder C acahuate , seltener Avellana americana, d. h. Amerikanische 
Haselnuss. In Peru und Bolivia ist sie unter dem einheimischen 
Namen Mani bekannt; in Brasilien heisst sie M undubi, M andubi, 
M andobi und M anobi, Namen, dereń sich auch die Portugiesen 
neben der Bezeichnung A m endoim  bedienen. Die Franzosen, welche
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ihre Friichte in vielen Schiffsladungen von Senegambien nach Mar- 
seille bringen, bezeichnen diese wie die Pflanze selbst ais A rach ides 
und P istaches de T erre . In der englischen Sprache heissen die 
Friichte P ea-nu ts  (Erbsen-Niisse) und G ro u n d -n u ts  (Erdniisse).

Zu ihrem Gedeihen bedarf diese, in vieler Beziehung merk- 
wiirdige Hiilsenfrucht eines leichten, warmen Bodens und reicher 
Regen oder kunstlicher Bewasserung. In Valencia erfolgt die Aus- 
saat in gut gelockerten Boden im Mai oder Juni, die Ernte gegen 
Ende September. Man pflanzt sie nach Art unserer Bohnen in 
Reihen 1,5—2 Spannen weit von einander, und zwar 3—4 Samen 
in eine nestartige Vertiefung. Es entwickelt sich daraus eine dichte, 
den Boden allmahlich ganz bedeckende Rosette, indem jeder Keim 
von Grund aus 6—8 liegende oder schwachaufsteigende, blattreiche 
Aeste bildet. Dieselben sind vierkantig, 20—30 cm lang und gleich 
den Blattstielen mit langen, zarten, seidenglanzenden Harchen besetzt. 
Bei den zweipaarig gefiederten, langgestielten Blattern ist das aussere 
Paar meist grósser. Die einzelnen Blattchen sind freundlich gelbgriin, 
verkehrt eifórmig, ganzrandig und fast sitzend. Ihre Nebenblatter 
zeichnen sich durch ansehnliche Lange (bis 3 cm), lanzettfórmige 
Gestalt, allmahliche Zuspitzung und sichelfórmige Krummung aus. 
Besonders auffallend ist die Bliiten- und Fruchtbildung. Die Bliiten 
sind namlich zweierlei Art1. Zuerst erscheinen zahlreiche weibliche 
Bliiten ohne Kelch und Krone unmittelbar iiber der Erde und, wie 
es scheint, sogar in derselben. Aus diesen entwickeln sich die in 
der Erde reifenden Hiilsen. Spater kommen einzeln aus den Blatt- 
winkeln ziemlich lange, gebogene, haardiinne Stielchen, dereń jedes 
ein Bliitchen mit Kelch und gelber Schmetterlingskrone tragt. Die- 
seiben sind unfruchtbar und fallen bald ab. Es iiberrascht, wenn 
man sie im August wahrnimmt und dann die Wurzeln des ausge- 
rissenen Biischels mit vielen (60—100) Hiilsen besetzt findet. Die
selben befinden sich an den Enden langer gekriimmter Stiele. Sie 
reifen 2—8 cm unter der Erde, sind eilanglich, beiderseits abgerundet 
und zeigen gegen die Mitte in der Regel eine Einschniirung. Hier- 
durch, sowie nach ihrer sonstigen Gestalt und Grósse erinnern die
selben an mannliche Cocons der gewóhnlichen weissen Seidenspinner 
(Bombyx Mori L.). Die Lange dieser Hiilsen wechselt zwischen 
15—30 cm, die Dicke zwischen 10 und 15 cm. Dieselben sind an

t Meines Wissens hat G. Bentham zuerst hierauf aufmerksam gemacht in : „On 
the Stracture and Affinities of Arachis and Voandzeia.“ Transact. Linn. Soc. Bd. 18 
(1841). S. 155.



der Oberflache netzaderig gerieft. von erdfahler oder hellgrauer Farbę. 
Sie enthalten meist zwei Samen, namlich einen auf jeder Seite der 
Einschniirung; wo letztere fehlt und die Hiilse entsprechend kiirzer 
ist, weist sie nur einen Samen auf. Man kann diese Samen mit den 
Kernen mittelgrosser Haselniisse vergleichen. Geróstet haben sie 
auch einen ahnlichen, an Mandeln und Pistazien erinnernden Ge- 
schmack, worauf mehrere der erwahnten Volksnamen hinweisen. Roh 
sind sie ebenso wenig geniessbar, wie die reifen Samen anderer 
Hiilsenfriichte, indem dann der eigentiimliche unangenehme Geschmack 
des Legumins sich geltend macht. Die Oberflache dieser Erdnuss- 
kerne ist braunrot, das Innere weiss. Sie liefern 40—50 % eines 
fetten Oels, das fast allen Zwecken des Olivenóls dient und in vielen 
Landem, wo letzteres fehlt, hoch geschatzt wird.

In der Huerta de Valencia und mehr noch im Gebiete der Ribera 
des Jucar und seines Nebenflusses Albeida, wo die Cacahuete viel 
gebaut wird, z. B. bei Benifayo und Algemesi, sowie bei Barcheta, 
werden die Pflanzen von der Bliitezeit an wóchentlich einmal gut 
bewassert. Geschieht dies nicht, so nehmen sie, gleich dem Reis- 
felde, welchem es an Wasser fehlt, eine gelbliche Farbę an.

Wenn gegen Ende September das Kraut der Arachis abstirbt 
und die Blatter abfallen, sind die Erdniisse reif. Man fasst den 
Biischel Stengel mit der Hand und zieht mit schwachem Ruck die 
Wurzeln mit den zahlreichen, sie bedeckenden Hiilsen aus der Erde 
und legt letztere zunachst zum Trocknen auf das Feld.

Die Ausfuhr der Erdnuss hat seit 1884, wo sie noch 523000 
Pesetas betrug, abgenommen.

Ueber den Ertrag der spanischen Ernte und die Grósse des 
Areals, welches dieser Kultur dient, konnte ich keine sicheren An- 
gaben finden; dagegen unterliegt es keinem Zweifel, dass die Erd
nuss ais Kulturpflanze der Huerta erst vor wenigen Jahrzehnten 
eingefiihrt wurde. Wir finden sie bei Cavanillas, der die Landwirt- 
schaft Valencias und ihre Produkte am Ende des vorigen Jahrhunderts 
sorgfaltig schildert, nicht erwahnt, ja noch nicht einmal in dem funfzig 
Jahre spater erschienenen grossen Werke von Madoz.

Die Erdnuss ist ais Kulturpflanze iiber das warmere Amerika, 
Afrika und Asien weit verbreitet; aber bei der Frage nach ihrem 
Ursprung gehen die Ansichten immer noch auseinander. In Asien 
spielt sie fast nirgends eine grosse Rolle; auch wird kaum mehr 
bestritten, dass wenigstens im óstlichen Monsungebiet ihre Einfuhrung 
erst nach Entdeckung Amerikas stattfand. Es handelt sich also nur 
noch um Afrika und Amerika. Nirgends hat sie eine solche Wichtigkeit
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erlangt, ais in Afrika. Erdniisse gehóren zu den wichtigsten Aus- 
fuhrartikeln seiner Westkiiste und finden sich ebenso im Innern und 
an der Ostkiiste. Nach C a s a ti1 ist das verbreitetste Oel im agypti- 
schen Sudan das Sesamól, das beste das Erdnussól. Auch an vielen 
andern Stellen erwahnt er die weite Verbreitung der Erdnuss, so 
namentlich auf sandigem Boden im Land der D inka. Bei M. Jeph
son1 2 lesen wir unter anderm auf S. 20: „Die Dórfer (namlich auf 
der Nordwestseite des Albert Nyansa) sind von ausgedehnten Feldern 
mit Mtama, Mais, siissen Kartoffeln und Erdniissen umgeben"; ferner 
auf S. 80 bei Erwahnung eines Festessens, wo er sagt: „Das Haupt- 
gericht war eine Ziege, die ganz gebraten und mit Zwiebeln, Erd- 
niissen und Bohnen gefiillt war.“

Endlich sei noch eine Stelle aus dem Werke von F a id h e rb e 3 
erwahnt, der Seite 104— 106 „Culture et commerce de l’arachide“ 
beschreibt. Es heisst d a : „Die Pflanze wachst im wilden Zustande 
an der Kiiste Afrika’s. Wenn die Regenzeit herannaht, machen die 
Eingeborenen mit Hiilfe eines Stabes Lócher in den Sand und werfen 
die Samen hinein. Unter dem Einfluss des Regens keimt diese 
Leguminose bald und breitet sich gleich Erdbeeren nach allen Rich- 
tungen iiber den Boden aus. Die Bliiten, welche sich an diesen 
kriechenden Aesten entwickeln, senken sich in den Sand und ver- 
wandeln sich in kleine Hiilsen, welche ein bis zwei ólreiche Samen 
einschliessen, die nach dem Rósten einen angenehmen Geschmack 
haben."

Nach W illkom m  stammt Arachis hypogaea aus Afrika. S e l-  
lin , der lange in Brasilien lebte, ist der Ansicht, dass die M undub i- 
B ohne, port. A m endo im  (Arachis hypogaea L.), welche schon 
seit Jahrhunderten in Brasilien und andern siidamerikanischen Lan
dem kultiviert werde, wahrscheinlich ursprtinglich aus Afrika einge- 
fiihrt worden sei4. Diese Meinung, wonach die Erdnuss, wie die 
schwarze Bohne und die Kolanuss, durch afrikanische Sklaven im 
ió .Jhdt. von der afrikanischen Westkiiste nach Amerika gekommen 
sei, teilte ich bisher ebenfalls, finde aber jetzt, dass fur die andere 
Ansicht, welche De Candolle zuerst ausgesprochen hat, namlich fur

1 Casati: „Zehn Jahre in Aequatoria.“
2 M. J e p h s o n :  „Emin Pascha und die Meuterei in Aequatoria.“ Deutsch. 

Leipzig 1890.
3 F a id h e r b e :  „Le Senegal. La France dans l’Afrique occidentale.“ Paris

1889.
< Sei lin : „Das Kaiserreich Brasilien/ S. 176 in „Das Wissen der Gegen- 

wart.“ XXXVI. Band. Leipzig 1885.



den amerikanischen Ursprung der Arachis hypogaea mehrere wich- 
tige Griinde, ausser denen, welche der beruhmte Genfer'Pflanzen- 
geograph anfiihrt, sprechen. De Candolle stiitzt namlich seine Be- 
hauptung vornehmlich darauf, dass die iibrigen fiinf bekannten Arten 
der Gattung Arachis in- Brasilien heimisch sind und auch die Erd- 
nuss einen brasilischen Narnen fiihrt. Mir scheint weiter folgendes 
belangreich fur die Entscheidung der schwebenden Frage zu sein:

1. Dr. Chanca aus Sevilla, welcher die zweite Reise des Co
lumbus (1493—96) ais Arzt und Berichterstatter mitmachte, bemerkt 
gegen das Ende seines Berichtes an die Stadt Sevilla: „Tienen atrosi 
unos granos como avellanas, muy buenos de comer.“ (Sie haben 
ausserdem eine Art Samen wie Haselnusse, welche sehr gut zu essen 
sind.) Dieser Ausspruch passt, wie man sieht, vortrefflich auf die 
enthiilsten Erdniisse.

2. In „The Natural and Morał History of the Indies, by Father 
Joseph de Acosta", iibersetzt aus dem Spanischen von Cl. Markham. 
Haki. Soc. London 1880. Vol 1 wird S. 235 unter den Kultur- 
pflanzen Peru’s der M ani oder Erdnuss gedacht. Acosta, ein 
spanischer Jesuit, der 1540 zu Medina del Campo geboren war, lebte 
im tropischen Amerika, vornehmlich in Peru von 1570— 1587. Es 
ist aber nicht wahrscheinlich, dass sich vor dieser Zeit die Erdnuss 
durch Negersklaven bis nach diesem Lande verbreitet haben sollte.

3. In dem Werke von George Sąuier1 heisst es S. 81 von den 
irdenen Gefassen bei den Mumienfunden von P achacam ac  an der 
Kiiste von Peru: „Every one contained something. One was filled 
with ground-nuts, familiar to us as pea-nuts; another with maize etc. “ 
(Ein jedes enthielt etwas. Eins war mit Erdnussen gefiillt, welche 
ais Erbsenniisse uns wohlbekannt sind, ein anderes mit Mais etc.)

Aus Vorstehendem geht zur Geniige hervor, dass die Erdnuss 
in Peru schon lange vor der Entdeckung Amerika’s gebaut und ge- 
schatzt wurde. Eine andere Frage ist, ob sie aus Amerika nach 
Afrika verpflanzt worden ist oder nicht auch hier bereits lange, hevor 
Europaer ihr in der Neuen Welt begegneten, angebaut wurde.

3. Die Erdmandel (Cyperus esculentus L.).

Auf dem Markt von Valencia sieht man neben den grossen und 
durch ihre schónen Farben auffallenden Produkten der Huerta auch

1 „Incidents of travel and exploration in the land of the incas, by E. George 
Squier.“ London 1877.
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ein ganz unscheinbares, das man nach seiner morchelartigen Faltung 
auf den ćrsten Blick fur einen kleinen, zusammengeschrumpften Pilz 
halten kónnte. Man wird aber bald belehrt, dass es C hufas oder 
E rd m a n d e ln , die Knollen des essbaren Cypergrases (Cyperus escu- 
lentus, L.) seien. Sie haben eine braunliche Farbę, ellipsoidische 
Gestalt und sind dabei nur 1— 1,5 cm lang, 1,5—3 cm dick und 
durchschnittlich 0,5 g schwer. Die runzelige Oberflache zeigt deut- 
lich 3—6 parallele Querleisten, verbunden durch zahlreiche Langs- 
falten, die am einen Ende zu einem faserigen Schopf zusammen- 
laufen. Auf der andern Seite ist haufig eine kleine Pfanne bemerkbar 
mit der Stelle, wo das Knóllchen mit der Wurzel verbunden war. 
Ausserdem zeigen sich auf .der Oberflache auch haardiinne und leicht 
ablósbare Wurzelfaserchen. Der Durchschnitt dieses kleinen Handels- 
artikels ist gelblich, ahnlich wie das Innere mancher Kartoffel, aber 
von susslichem, etwas an Mandeln und Haselniisse erinnerndem Ge- 
schmack, daher der deutsche Name E rd m an d e l und der castillische 
Ju n c ia  a v e llan a  (Haselnuss-Cypergras). Diese Wurzelknóllchen, 
von denen eine einzige Pflanze oft iiber 100 erzeugt, wurden friiher 
bei uns in den Apotheken unter dem Namen „arabische Zucker- 
wurzel“ (Radix Sacchari arabici) und „Erdmandeln14 (Amygdalae 
terrae) verkauft. In Spanien dienen sie zur Darstellung der O r- 
ch a ta  (Horchata), eines erfrischenden Getrankes, das an Mandelmilch 
erinnert und im Sommer auf bffentlichen Platzen der grossen Stadte 
viel feilgeboten wird.

Das essbare Cypergras ist ein naher Verwandter der Papyrus- 
staude (Cyperus papyrus L.). Es hat dreikantige Stengel und wachst 
im Wasser wie diese. In Aegypten findet man es haufig in Ge- 
sellschaft mit unserer bekannten Wasserviole (Butomus umbellatus L.). 
Im Alten Testament wird sein agyptischer Name Ach u wiederholt 
mit „ G r a s “ tibersetzt, so 1. Mos. 41, 2 und Hiob 8, u .  — Man 
baut die Chufa oder Juncia avellana schon seit der Maurenzeit vor- 
nehmlich bei den Orten A lb o ray a  und A lm ac e ra , 4 und 6 km 
nórdlich von Valencia.

4. Die bekannten spanischen Zwiebeln oder Cebollas (Allium 
Cepa L., Cepa hispanica Park.)

zeichnen sich durch Grosse (Cepa maxima Grisb.), durch gelblich 
weisse oder blassrote Farbę und siissen Geschmack aus. Indess 
finden wir letzteren bei allen Zwiebeln warmerer Lander. Der Zwiebel- 
bau wird in Spanien nirgends in solchem Umfang betrieben und ist



auch nirgends so viel auf fremde Abnehmer berechnet, ais in der 
Huerta von Valencia, wo ihm viel fruchtbares Land auf bełden Seiten 
des Turia gewidmet ist, ganz besonders aber um das Stadtchen 
B enaguacil.

Die Ernte findet gegen Ende August statt: Betreten wir zur 
Zeit derselben ein solches Zwiebelfeld, so finden wir Frauen damit 
beschaftigt, die Cebollas auszurupfen und denselben die verwelkten 
Blattschópfe abzuschneiden. Streifenweise bedecken sie dann den 
Boden zum Abtrocknen, wie bei uns die ausgemachten Kartoffeln. 
Bald findet sich der Kaufmann mit seinen Leuten und mit Kisten 
ein, um die fur den Export taugliche Waare auszuwahlen und sofort 
zu verpacken. Alle kleineren Zwiebeln, sowie alle beschadigten 
oder an der Schopfstelle weichen und ungesunden werden ausge- 
scliieden und verbleiben dem Pflanzer. Die auserlesene Waare, Stiick 
fur Stiick 0,25—1 kg schwer, wird in langliche Kisten mit je einer 
ąuerdurchgehenden Scheidewand verpackt. In der Regel fasst eine 
solche Kiste 5 Arrobas oder 57,5 kg, und da die Arroba-Zwiebeln 
an Ort und Stelle oft nur 50 Centimos (40 Pf.) kostet, so ist die 
Kiste mitsammt dem Arbeitslohn fur die Verpackung teuerer ais 
ihr Inhalt.

Frauen ftillen die Kisten, Manner nageln sie zu und umbinden 
sie mit starken Seilen aus Espartogras. Die ganze Arbeit wird aber 
von einem zuverlassigen Mannę des Grosshandlers beaufsichtigt. Vom 
Felde werden die Kisten direkt nach Grao, dem Hafen von Valencia, 
gebracht. Schon aus ihrer Aufschrift: „Superior Onions, Valencia“, 
erkennen wir, dass England Hauptabnehmer dieser Valencia-Zwiebeln 
ist; doch gehen auch viele nach andern Landem.

Nach dem Konsulatsbericht aus Valencia, wie wir ihn im „Deut- 
schen Handelsarchiv“ vom Jahre 1891 finden, kamen 1890 folgende 
Mengen Zwiebeln von dort zur Ausfuhr:
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Nach Grossbritannien . . . . 20 200 180 kg
Nordamerika . . . • • 552 595 95

Argentinien . . . . ■ • 139635 55

Frankreich . . . . . . 67 129 55

Deutschland . . . . ■ ■ 38 360
A lg ie r .................... . . 10 200 55

Belgien................ 7 75° 55

Zusammen 21 015 849 kg
im Werte von 1 501 000 Pesetas oder 1 200 800 M. Rechnet man 
5 Arrobas oder 57,5 kg auf die Kiste, so wtirde diese enorme 
Zwiebelausfuhr in 365 500 Kisten erfolgt sein.



5. Den Zwiebeln reihen wir einige der zahlreichen

Ktichengewachse (Hortalezas)

an, alles Sommerkulturen, welche durch die Schónheit ihres Krautes 
oder ihrer Friichte den Huertas zur besonderen Zierde gereichen, 
im spanischen Haushalte von grossem Werte sind und neuerdings 
teilweise auch in Menge zur Ausfuhr kommen. Abgesehen von den 
Buschbohnen, den J u d ia s  oder H a b ic h u e la s  der Spanier (Pha- 
seolus vulgaris L.), welche man in grosser Menge baut, sind be- 
sonders erwahnenswert: die Fracht der Eierpflanze (Solanum Melon- 
gena L.), span. B e re n g e n a , der Liebesapfel, span. T o m a te  
(Lycopersicum esculentum Mili.), der spanische Pfeffer oder P im ien to  
(Capsicum annuum L.). Unter diesen drei Solaneen mit ihren ver- 
schieden gestalteten, glanzend violetten, orangegelben und roten 
Friichten, wird die letztgenannte weitaus am meisten angebaut und 
benutzt. Die Pflanze bildet mit ihrem blattreichen, steifen Stengel 
und ihren zahlreichen hangenden Friichten einen besonderen Schmuck 
der bewasserten Felder. Es ist nicht die Sorte, welche den scharfen 
spanischen oder Cayenne-Pfeffer liefert (Capsicum annuum L. var. 
amara), den P im ien to  p ic a n te ,  sondern der gemeine Piment 
(Pimiento comun dulce), welcher ais Gemiise, Sałat, mit Reis ver- 
mischt und in andern Formen der Zubereitung sehr viel gegessen 
wird. Einen besonderen Ruf haben die Pimientos von A lm azo ra  
in Castellon de la Piana. Die Huerta dieser Stadt wird vom Mijares 
durchfłossen und erzeugt Pimientos, die sich durch ihre Grósse (30— 
40 g schwer), ihre Schónheit und ihren Wohlgeschmack besonders 
auszeichnen; doch stehen ihnen diejenigen der Huerta de Valencia 
nicht viel nach.

Die formen- und artenreichen Friichte der Kiirbisfamilie (Cucur- 
bitaceen) werden teils auf trocknem, teils auf bewassertem Lande 
erzielt. Es kommen davon neuerdings M elonen  oder M elónes 
(Cucumis Melo L.) und Wassermelonen, span. S an d ias  (Citrullus 
vulgaris Schrad.) zum Versandt, meist aus den Huertas. Im Sommer 
1890 schickte Valencia 93556 Kisten mit je 24 Stiick nach England 
und 134 Kisten nach Belgien, im Gesammtwert von 467400 Pts. 
In demselben Jahre gelangten 8516600 kg Tomaten im Werte von 
1700500 Pts. zur Ausfuhr, davon die meisten ebenfalls nach England.
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6. Orangen (Citrus aurantium Risso) und Citronen (Citrus 
limonum Risso).

Diese beiden wichtigsten Glieder der aus dem Monsungebiete 
stammenden Familie der Aurantiaceen wurden zwar schon durch die 
Araber in Spanien eingefiihrt; doch gehórt die gróssere Ausdehnung 
ihrer Kultur und ihrer Ausfuhr nach andern Landem der Neuzeit 
und den Huertas der spanischen Mittelmeerprovinzen siidlich des 
Ebro an. Die Orange oder Apfelsine (der chinesische Apfel), span. 
N a ra n ja , iiberwiegt naturlich die Citrone, span. L im o n ero , an 
Bedeutung bei weitem. Wir finden die ausgedehntesten Orangen- 
garten in der H u e rta  de C a s te llo n ; in der R ib e ra  A lta  bei 
A lc ira , C a rc a g e n te ,  P u e b la  L a rg a , in der H u e r ta  de 
G and ia , de M urcia  und in der V eg a  de M alaga . Der Anblick 
der schon gezogenen Baume, welche in Reihen auf unkrautfreiem 
Lande stehen, ist zu jeder Jahreszeit ein wohlthuender, ob man nun 
die Baume im Mai und im Duft ihrer weissen Bltiten oder spater 
mit griinen oder goldenen Friichten beladen schaut. Man zieht sie 
aus Samen oder Wurzelschósslingen. Sie werden bis 80 Jahre alt 
und 8 m hoch, gewohnlich aber viel niedriger gehalten. Bei der 
Anlage einer neuen Pflanzung setzt man sie in Abstanden von 
3—4 m.

Die Erntezeit der Apfelsinen ist bekanntlich der Winter, vor- 
nehmlich seine zweite Halfte. Man kauft dann an den Bahnhófen 
in Castellon und Valencia 3 Stiick fur 3—5 Centimos, oder sagen 
wir, das Stiick zu einem Pfennig. Aber selbst noch im Hochsommer 
und Herbst, wenn bereits eine neue Ernte in Aussicht steht, kann 
man hier und da noch Friichte des vorigen Jahres an den Baumen 
erblicken.

Nach einem englischen Konsulatsberichte gelangten in der Saison 
1888/89 von Valencia, Burriana, Moncofar Alcazora und Castellon 
1 841232 Kisten a 400 Stiick zur Ausfuhr, davon nach

England Kontinent Vereinigte Staaten Canada Zusammen 

1567640 190107 81285 2200 1841232

Cullera exportierte 1400, Gandia 57 150 Kisten. Eine uberaus reiche 
Apfelsinenernte hatte Spanien im Winter 1889/90 aufzuweisen. Die- 
selbe war nach Menge und Qualitat gleich ausgezeichnet. Damals 
stellte sich die Ausfuhr von Yalencia allein, wie folgt:



Kulturen der Proyinz Yalencia. 2 3 9

Nach E n g la n d .................... .... i44 345 9°o kg
F ran k re ich ................ 35 975 47i 55

55 Deutschland . . . 14 289 360 55

A m erik a ........................ 10 496 880 55

- 1 w Belgien ........................ 2 606 480 55

55 H o l la n d ........................ 208 000
55 ’ A lg ie r ............................ 3 000 55

Zusammen 207 945 091 kg
im Werte von 27 726000 Pesetas.

Man sieht hieraus, welche Bedeutung der Artikel fur Yalencia
gewonnen hat.

Im Jahre nach diesem aussergewóhnlichen Ertrag wurde die 
halbe Ernte durch Frost im December vernichtet und den Produ- 
centen dadurch ein Schaden von annahernd 10 Mili. Pts. zugefugt. —

Im Citronenbau steht die Provinz Malaga mit ihrer vom Guadal- 
horce bewasserten Vega oben an. Die Stadt Malaga versandte von 
diesem Artikel 22085 Tonnen im Jahre 1889 und 21650 Tonnen 
im Jahre 1890.

7. Seidenzucht (Cria de la seda) und Seidenindustrie 
(Industria sedera).

Insofern der weisse Maulbeerbaum (Morus alba L.), die Nahr- 
pflanze der Seidenraupe, der Huerta angehórt, ist die spanische 
Seidenzucht abhangig von letzterer und ihren sonstigen Kulturen. 
Wir finden den „ M o re ra “ vornehmlich an den Grenzen (Lindes) 
der Huertas und einzelnen Grundstiicke, auch vielfach langs der 
Kanale, und zwar in Reihen, die aber an vielen Orten stark gelichtet 
sind und den aufmerksamen Beobachter schon den Niedergang des 
auf ihm beruhenden Industriezweiges ahnen lassen. Man behandelt 
diese Maulbeerbaume wie in Oberitalien, findet sie aber nur noch 
selten auf den Feldern selbst, wo andere Kulturen mehr versprechen. 
Der Niedergang der Preise fur Rohseide wahrend der letzten Jahr- 
zehnte und die grósseren Vorteile, welche der Orangenbau bot, 
haben dies bewirkt.

Wir lesen bei Cavanillas, dass das Kónigreich Valencia (die 
heutigen Provinzen Castellon, Valencia und Alicante) im Jahre 1784 
nicht weniger ais H/j Mili. Pfund (libras a 12 Unzen) Rohseide er- 
zeugte, das macht, die Unze zu 28,76 g gerechnet, 517 680 k g D a -

1 Die Angaben bei Willkomm: „Die Halbinsel der Pyrenaen“, S. 550, iiber die 
Seidenzucht beziehen sich auf CavaniIIas und passen nicht auf die Mitte dieses Jahr- 
hunderts: diejenigen iiber die Cochenillezucht sind ganz unzutreffend.



240 Ueber den Reisbau etc.

mals kamen auf die ubrigen Provinzen Spaniens nur 384130 oder 
132 571 kg, demnach aufs ganze Land 650251 kg oder 6’/2 Doppel- 
zentner. Nach Madoz lieferte vor ca. 50 Jahren die Huerta von 
Murcia jahrlich 150000 Pfund und die von Gandia 58800 Pfund Roh- 
seide. Dagegen war vor 10 Jahren die mittlere Produktion 960000 kg 
Cocons (davon 490000 auf die Huertas von Murcia und Orihuela, 
400000 auf Valencia, 20000 auf die Sierra Segura, 35000 auf Almeria 
und Granada) oder 83000 kg Rohseide. Seitdem ist die Seidenzucht 
noch weiter in auffallender Weise zuriickgegangen. Sie lieferte 1889 
in Valencia 30000 kg Cocons und 1890 sogar nur 23000 kg. Da
gegen war die Qualitat eine sehr gute. Man bezahlte das Kilo mit 
4,15—4,65 Pesetas. Bezeichnend fur diesen Riickgang ist auch die 
Thatsache, dass im Jahre 1890 die spanische Seidenindustrie fiir 
4 Mili. Pesetas Rohseide aus Frankreich beziehen musste. Daraus aber 
auf einen Aufschwung derselben zu schliessen, ware verfehlt.

Auch die Seidenindustrie Spaniens hat langst ihre ehemalige 
Bedeutung verloren. Ihr Hauptsitz war immer die Stadt Valencia. 
Zur Zeit der Entdeckung Amerikas konnte sich nur Mailand’s Seiden
industrie mit der ihrigen messen. Im Jahre 1784 verarbeitete sie 
872 121 span. Pfund Rohseide, d. h. mehr ais die Halfte des Ertrags 
der damaligen Seidenzucht im Kónigreich Valencia, und beschaftigte 
25000 Arbeiter. 649400 Pfund wurden auf 3247 Webstiihlen zu 
Sammet verarbeitet. Jacken aus diesem Stoff bildeten viele Jahr- 
hunderte hindurch den Hauptbestandteil des Sonntagsstaates der 
spanischen Bauern. Eine seidene Jacke (Jubon de seda) versprach 
Columbus demjenigen Matrosen auf seiner beriihmten Entdeckungs- 
reise, welcher das erste Land erspahe (Seite 54). Der Besucher 
einer spanischen Feria kann sich auch heute noch uberzeugen, dass 
Sammetjacken nicht ausser Modę sind, zumal bei den Zigeunern; 
doch liefern Crefeld und England mit seinem billigen Baumwoll- 
sammet den Stoff dazu. Die Seidenindustrie Valencias hat mit der- 
jenigen des Auslandes nicht gleichen Schritt gehalten, ist langst 
iiberfliigelt worden und hat bald aufgehórt, in Spanien eine Rolle zu 
spielen. —

*
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