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L'ECONOMIE ALPESTRE DE LA REGION DE DAVOS

Le pays de Davos a subi sa transformation decisive au moment de la colonisation des

«Walser», au 13i'm<! siecle. Ceux-ci etablirent leurs fermes isolees sur un territoire habite, I'ete seulement,

par un petit nombre de Romanches dissemines. Le terrain qu'ils defrichaient leur appartenait
de droit en temps que patrimoine. La foret et les päturages demeurerent biens communs. La population

s'accrüt tres rapidement. Autour des quatorze premieres fermes se formerent des colonies
voisines qui se chargerent de l'organisation du vaste territoire colonise. Au debut du 156mc

siecle dejä, les päturages superieurs a la limite des forets appartenaient ä des particuliers ou ä des
associations de proprietaires privees. Le partage des biens communs eut lieu au 16imc siecle; au 176m''

siecle, les forets passerent finalement ä la propriete privee. Les conditions actuelles des alpages sont
un reflet de cette evolution. La „Dorfweide" demeura propriete commune tandis que la foret
fut divisee; tous les proprietaires de prairies dans les limites des deux anciennes colonies jouissent
encore du droit de päture. Les biens communs divises au 16™"" siecle furent transformes en päturages
prives d'une part et, d'autre part en päturages reserves ä un nombre determine de pieces de betail
appartenant ä certains paysans; cette derniere categorie de päturages existe encore de nos jours. Les
alpages crees eh premier lieu entrainerent plus tard le partage des anciens biens communs. Le 196dii!

siecle vit le passage du regime morcele de la propriete privee ä celui de la centralisation. Le
developpement de la Station climatique de Davos entraina ä sa suite la fondation d'une Federation laitiere
etroitement organisee, destinee ä couvrir les importants besoins en lait. Celle-ci, impuissante a trans-
former une Situation resultant d'une evolution seculaire, tendit plutöt ä l'adaptation et ä I intensifi-
cation de l'economie rurale. On construisit de bonnes voies de communication qui permirent un plus
rapide transport du lait des alpages vers le centre de Davos-Platz. On construisit plus tard, sur
un petit nombre d'alpages eleves : des etables communes en pierres, ce qui permit une meilleure ex-
ploitation des päturages. Les alpages proprement-dits ne comportent que des chalets prives. Dans la
vallee, les etables furent reconstruites selon les donnees modernes de l'hygiene.

L'economie alpestre actuelle est etroitement liee au developpement de la Station de Davos; eile
passa de l'elevage et par consequent du commerce du betail ä une economie laitiere unilaterale; ä

l'exception de quelques alpages etrangers pour jeune betail, les alpages davosiens ne nourrissent que
peu de jeune betail; ce qui ne suffit pas ä l'elevage. Les vaches saines et bonnes laitieres sont ven-
dues aux marches grisons. L'economie alpestre de Davos a pour fondement son evolution historique

et porte dans son Organisation la marque caracteristique des «Walser» ; par suite du developpe-
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ment de la Station de Davos eile a du subir une adaptation et une transformation partielle, imposees

par l'economie laitiere ä l'economie rurale toute entiere.

L'ECONOMIA ALPESTRE DELLA REGIONE DI DAVOS

La regione di Davos conobbe la sua trasformazione decisiva nel sec. XII con la colonizzazione
dei Walser. Essi fondarono le loro masserie in una contrada scarsamente popolata da stirpi romane,
che probabilmente vi abitavano soltanto d'estate. Tutto il terreno dissodato appartenne ai Walser
quäle fondo ereditario libero; le foreste e i pascoli rimasero beni comunali. La popolazione si molti-
plicö presto, di modo che attorno alle 14 masserie originarie, se ne formarono altre che costituirono
poi 14 vicinie (Nachbarschaften). Ad esse venne affidata l'Organizzazione particolare di tutta la grande
regione. Perö, giä all'inizio del sec. XV, i pascoli situati sopra il limite della vegetazione arborea,
i cosiddetti pascoli aperti (offene Alpweiden), erano nelle mani di persone o corporazioni private.
La ripartizione dei pascoli comunali (Allmenden) — cioe dei pascoli situati nella foresta — avvenne.
nel sec. XVI. Nel sec. XVII anch'essi diventarono possesso di privati. Le condizioni attuali sono una
conseguenza di questa evoluzione. II pascolo del villagio (Dorfweide) ritnase allo stato di pascolo
comunale e soltanto la foresta venne ripartita. Diritto al pascolo comunale hanno i possessori di
pasture che abitano entro il confine delle 14 vicinie originarie. Nel sec. XVI i pascoli comunali
vennero ripartiti e diventarono pasture private (Sonderweiden) o pasture nelle quali ceni contadini hanno
determinati diritti (Gemeine Weide: i contadini che vi hanno diritto vi possono pascere un deter-
minato numero di capi di bestiame). Piü tardi molti alpi incorporarono parzialmente, prendendone
possesso, antichi pascoli comunali.

Nel sec. XIX si procedette alla fusione dei singoli alpi in diverse cooperative alpestri. Lo
sviluppo di Davos come luogo di cura condusse alla fondazione d'una latteria cooperativa centrale con
una severa organizzazione per poter rispondere alle nuove esigenze. Questa evoluzione perö non pote
trasformare la struttura fissata ormai da secoli; essa condusse soltanto a un adattamento e a un'in-
tensificazione dell'agricoltura. Per facilitare e accelerare il trasporto del latte alla latteria centrale di
Davos-Platz si dovettero costruire buone strade o anche teleferiche. Poiche gli antichi villaggi
alpestri dei Walser si trovano appena sopra il limite della vegetazione arborea, su alcuni alpi sor-
sero grandi stalle di pietra per il bestiame (Schermen) allo scopo di poter sfruttare meglio i pascoli
superiori. Nella valle, le stalle furono trasformate in modo da poter rispondere alle esigenze igieniche
moderne.

Oggidi l'economia alpestre e strettamente legata a Davos quäle luogo di cura e di turismo. Cosi
si spiega il passaggio da un'economia con allevamento e commercio di bestiame a un'economia
alpestre limitata all'industna del latte. Poiche i contadini di Davos tengono in alpe un numero in-
sufficiente di bestiame giovane da allevamento,. essi sono costretti a comperare mucche sane e pro-
duttive alle diverse fiere di bestiame del cantone. L'economia alpestre della regione di Davos e fon-
data su un'evoluzione storica tutta particolare che porta nella sua organizzazione e nella sua forma
l'impronta dei Walser, modificata per l'influsso della trasformazione di Davos in uh luogo di cura
e di turismo, che rese necessario un adattamento dell'agricultura alle esigenze di un'industria moderna
del latte.

DIE GOLDENE HORDE
Ein Beitrag zur historischen Geographie

Martin Schwind

Mit einer Karte

Die ostvvestliche Spannung, die das Geschehen in Europa heute beherrscht,
erklärt sich nicht allein aus der Geschichte seit 1918. Bertold Spuler zeigte auf,
wie die gegenwärtige Mächtegruppierung bereits durch die «Goldene Horde»
(tatarisch «Blaue Horde») seit dem beginnenden 13. Jahrhundert vorbereitet
wurde 1.

1 Die Goldene Horde. Die Mongolen in Rußland, 1223—1502. Leipzig 1943. Mit 2 Karten
skizzen, 556 S. Zum Vergleich siehe die sowjetrussischen Darstellungen: A. Jakubowskij und B. D.
Grekovv, Die Goldene Horde. Leningrad 1937; Enzyklopädie der Union der Russischen
Sowjetrepubliken. Berlin 1950 (deutsch), Bd. I, 324—51; S. W. Bachruschin und B. D. Grekovv, Die
Goldene Horde. In: Geschichte der Völker der Sowjetunion, Basel 1945 ff. (deutsch), Bd. I, 277—90.
In dieser Darstellung wird besonders der Gesichtspunkt der Unterdrückung der „Werktätigen" durch
das Tatarenjoch herausgearbeitet.
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