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Das Haustierproblem.
Von E r n s t  F e i g e ,  Gießen.

V o rn e h m lic h  se it  d en  A rb e ite n  R ü t i m e y e r s 1 

u n d  D a r w i n s  h a b e n  sich  re in  n a tu rw is s e n s c h a ft
liche M eth o d e n  in  d e r Erforschung d e r Haustier
g e sc h ich te  s tä r k e r  d u rc h g e s e tz t. W a r  d a s H a u s 
tie rp ro b le m  b is  d a h in  in  d e r H a u p ts a c h e  e in e  D o 
m ä n e  d e r k u ltu r g e sc h ic h tlic h e n  D isz ip lin e n , so 
h a tte  a u c h  sp ä te r  n o c h  d a s  g lä n z e n d  g e sch rie b e n e  
W e r k  H e h n s  e in en  a u ß e ro rd e n tlic h  gro ß e n  E in
f lu ß  in  d e rse lb e n  R ic h tu n g , d e r a u c h  h e u te  n o ch  
n ic h t  g a n z  ü b e rw u n d e n  is t. In fo lg e  d es h o h en  
A lte r s  ge ra d e  d e r b ild lic h e n  u n d  sc h rift lich e n  
Ü b e rlie fe ru n g e n  des ö s tlic h e n  K u ltu rk re is e s  ( Ä g y p 
te n , M eso p o ta m ie n , B ib e l)  is t  ja  b is  in  d ie  G e g e n w a rt 
d ie  A n s c h a u u n g  n o ch  w e it  v e r b re ite t ,  d a ß  alle  
A n fä n g e  e in er h ö h e re n  K u ltu r  n a c h  d en  S tä t te n  
d ieser ä lte ste n , u n s v e r s tä n d lic h  g e w o rd en en  
K u ltu rz e u g n is se  w eisen . E r s t  d ie  v o n  R ü t i m e y e r  
b e a rb e ite te n  P fa h lb a u fu n d e  d e r  S c h w e iz  m it  
ih rem  re ich e n  H a u s tie rb e s ta n d  e rö ffn e te n  den  
B lic k  d a fü r, d a ß  a u c h  a n d e rw ä rts  tr o tz  feh le n d e r 
sc h rift lic h e r  o d e r  b ild lic h e r  Z eu g n isse  h in s ic h tlic h  
des H a u s tie rb e s itz e s  k e in  v ö llig e s  V a c u u m  g e 
h e rrsc h t h a b e n  k a n n  u n d  d ie  le tz te n  J a h rze h n te  
h a b e n  in  zu n e h m e n d em  M a ß e  e in e  F ü lle  v o n  
F u n d e n  z u ta g e  g e fö rd ert, ü b e r  d ie  h ie r  n ic h t  im  
e in zeln en  b e r ic h te t  w e rd en  k a n n . J e d e n fa lls  ze igen  

d iese  F u n d e  —  K n o c h e n re ste  so w o h l w ie  b ild lic h e  
D a rste llu n g e n  d e r ä lte s te n  P e rio d e n , z. B . in  d en  
sp a n isch e n  u n d  fra n zö sisch en  H ö h le n , w ie  d ie  

n o rd a fr ik a n isc h e n  F e lsze ic h n u n g e n  — , d a ß  in  re in  
z e it lic h e r  B e z ie h u n g  zw isch e n  d en  v ersc h ie d e n en  
G e b ie te n  d e r  A lte n  W e lt  k e in  g ro ß e r U n te rsc h ie d  
b e sta n d e n  h a b e n  k a n n .

Insoweit diese Verhältnisse eine Frage rein 
kulturgeschichtlicher Beziehungen sind, sollen sie 
an dieser Stelle unerörtert bleiben. Es ist unleugbar, 
daß das Alter der verschiedenen Kulturen und die 
Höhe der zivilisatorischen Entwicklung für die 
Ausbreitung der Kulturgüter eine sehr große B e
deutung besessen hat und noch bis heute besitzt.

Entscheidend für die Frage nach der Herkunft 
aller Kulturgüter, als welche ja  auch die Haustiere 
zu gelten haben, ist aber zweifellos die Priorität der 
geographischen B ezieh u n gen . Infolge des starken 
Durcheinanderlaufens aller Kulturgüter ist es 
äußerst schwierig, gerade bei den Haustieren eine 
Trennung nach den geographischen Zonen vor
zunehmen, die Aufgabe ist aber keineswegs hoff
nungslos. W ohl fehlen uns bis heute noch fast alle 
Möglichkeiten, verm ittels anatomischer oder ph y
siologischer Merkmale den lokalen Anpassungswert 
der für unser Thema bedeutsamen Tierformen 
festzustellen. Trotzdem ergeben sich aber in dieser

1 Jahreszahlen im  L iteraturverzeichn is S. 847.

B e z ie h u n g  a u f  a n d erem  W e g e  M ö g lich k eiten , 
w e lc h e  d e m  V e rs u c h e  e in er K lä r u n g  A n g r if fs 

p u n k te  b ie te n .
Im  a llg e m e in e n  sch en k e n  d ie  tie rg e o g ra p h isc h e n  

D isz ip lin e n  d em  P ro b le m  d e r H a u s tie rv e r b re itu n g  
e in e  g e rin g e  A u fm e rk s a m k e it , d a  n a c h  la n d lä u fig e r  
A n s ic h t  d a s H a u s tie r  in  se in en  v ersc h ie d e n en  F o r 
m en  e in e  G e fo lg se rsch e in u n g  d e r  m en sch lich en  
K u ltu r o r g a n is a t io n  d a r s te llt  u n d  a ls  so lch e  fü r  
d ie  re in  n a tu rw iss e n s c h a ftlic h e n  P ro b le m e  w e n ig  
R e ize  b ie te t .  W o h l h a t  b e isp ie lsw e ise  D a r w i n  d ie  
A b ä n d e ru n g e n  d e r H a u s tie re  g e g e n ü b e r ih ren  
w ild le b e n d e n  V e rw a n d te n  zu m  A u s g a n g s p u n k t 
se in er e in d rin g lic h e n  V e rs u c h e  g e m a c h t u n d  g e ra d e  
d ie  H u ftie r e  b ild e n  e in es d e r P a ra d e s tü c k e  d e r 
P a lä o n to lo g ie  u n d  d e r  A b s ta m m u n g sle h re . D a s  

sin d  a b e r  P ro b le m e , w e lc h e  d em  K e r n p u n k t  
unserer  F r a g e  v e r h ä ltn is m ä ß ig  w e it  a b se its  liegen . 

In sb e so n d e re  w ird  d a d u rc h  n ic h t  g e k lä rt, wo u n d  
w ie  s ich  H a u s tie re  a u s d em  W ild b e s ta n d e  h a b e n  
e n tw ic k e ln  k ö n n e n . H ie rb e i la ssen  sich  tr o tz  a ller  
sch a rfs in n ig e n  V e rs u c h e  d ie  re in  k u ltu rh is to r isc h e n  
E r k lä r u n g e n  a lle in  n ic h t  v e r w e r te n ; es w ird  zu  o ft  
ü b erseh en , d a ß  d ie  T a ts a c h e  e in e r b e w u ß te n  D a r 
s te llu n g  v o n  e ch te n  H a u s tie re n  in  irg en d e in e r  v o r-  
o d er frü h g e sc h ic h tlic h e n  P e rio d e  b e re its  a u f  eine 
langdauernde  K u ltu r e n tw ic k lu n g  m it  ih ren  z a h l
re ich e n  E n tle h n u n g se rsc h e in u n g e n  h in d e u te t  u n d  
n ic h t a ls  B e w e is  e in er p rim ä ren  S tu fe  a n e rk a n n t 
w e rd e n  k a n n . In sb e so n d e re  G rie ch e n la n d  u n d  
M eso p o ta m ie n  h a b e n  d e ra rt  e in e  Ü b e rs c h ä tz u n g  
e rfa h re n  (E . H a h n , C . K e l l e r ), w e lch e  in  k e in e m  
E in k la n g  m it  d e r  n a tu rg e s e tz lic h e n  B e d e u tu n g  

d ie ser L ä n d e r  s te h t.
D ie  seh r za h lre ich e n , in  fa s t  a lle n  e u ro p ä isch en  

M u seen  v o rh a n d e n e n  B o d e n fu n d e  v o rg e s c h ic h t
lic h e r  H a u s tie r fo rm e n  ze igen  b e re its  d e u tlic h  gen u g, 
zu  w e lch e n  F e h lsch lü sse n  d ie  e in se itig e  A u s w e rtu n g  
lite ra r is c h e r  Q u ellen  in  d ie ser B e z ie h u n g  fü h ren  
k a n n . E in e r  d e r w e se n tlic h ste n  E in  w ä n d e, w e lch e  
gegen  d a s  W e r k  V . H e h n s  v o n  n a tu rw is s e n s c h a ft
lic h  o r ie n tie r te r  S e ite  erh o b en  w erd en  k a n n  u n d  
m u ß , b e s te h t d a rin , d a ß  er —  v e r le ite t  d u rc h  d ie  
W u c h t  se in er sp ra ch lich en  D e d u k tio n e n  —  n un  
s c h le c h th in  a u f  alle  K u ltu re rru n g e n s c h a fte n  d ie 
se lb en  M a ß s tä b e  a n le g t, w e lc h e  sich  a u s seinen 
sp ra c h lich e n  R e ih e n  e rg a b e n . In w ie w e it  d iese 
s e lb st  r ic h t ig  b e g rü n d e t sind , k a n n  v o n  u n s n ic h t 
e n tsch ie d e n  w e rd en . J e d e n fa lls  h a t  d a s HEH Nsche 
W e r k  in  G e m e in sc h a ft m it  d e r o r ie n ta lisch en  
K u ltu r h is to r ik  v e r a n la ß t , d a ß  a u c h  d ie  H a u s tie r 
fra g e  v o rw ie g e n d  u n te r  d em  G e s ic h ts p u n k te  d er 
v o n  O st n a c h  W e s t  g e ric h te te n  K u ltu rw a n d e ru n g e n  

b e tr a c h te t  w u rd e .
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L e id e r  b lie b  d ie  H austiergeographie  se lb st, 
s o w e it  sie  s ich  ü b e rh a u p t  se lb s tä n d ig  e n tw ic k e lt  
h a t , u n te r  d e m  E in f lu ß  d ie ser k u ltu r h is to r isc h e n  
S ch u le . E in e n  V e rs u c h , zu  e in e r e igen en  D a r s te llu n g  
zu  g e la n g en , h a t  R . M ü l l e r  u n tern o m m e n , dessen  
W e r k  je d o c h  e in  T o rs o  g e b lie b e n  is t  u n d  sich  m it  
e in e r re in  sc h e m a tisc h e n  D a r s te llu n g  d e r  V e r h ä lt 
n isse  b e g n ü g te . Z u r  A u fw e r fu n g  allgem einer  
P ro b le m e  u n te r  m o rp h o g e n e tisc h e n  u n d  p h y s io 
lo g isc h e n  G e s ic h ts p u n k te n  is t  es n ic h t  g e k o m m e n  
u n d  d ie  a llg e m e in e  T ie r g e o g r a p h ie  h a t  sich , w ie  
sch o n  e rw ä h n t, d ie ser F ra g e n  ü b e rh a u p t n ic h t  b e 
m ä c h tig t .

V o r a u s s e tz u n g  fü r  e in e  p h y s io lo g is ch e  H a u s tie r 
g e o g ra p h ie , w e lc h e  a u c h  d ie  G ru n d la g e n  fü r  d ie  
h is to r is c h e  lie fe rn  k a n n , b ild e t  se lb s tv e rs tä n d lic h  
e in e  h in re ic h e n d e  S y s te m a tik  d er H a u s tie rfo rm e n . 
B ild e t  d ie  R ü T iM E Y E R S ch e K la s s ifik a t io n  in  w e s e n t
lic h e n  Z ü g e n  a u c h  h e u te  n o ch  d ie  G ru n d la g e  u n se 
re r  H a u s tie r s y s te m a tik , so w u rd e  sie, d ie  in  d er 
H a u p ts a c h e  a u f  d en  F u n d e n  d e r  S c h w e iz e r  P f a h l
b a u te n  a u fg e b a u t  w a r, m it  d e r E r w e ite r u n g  d e r 
L ä n d e rd u rc h fo rsc h u n g  d o ch  zu  en g . In sb e so n d e re  
d ie  D u r c h fo rs c h u n g  d e r  e u ro p ä isc h e n  H a u s tie r 
fo rm en  d e r  V e rg a n g e n h e it  u n d  G e g e n w a rt d u rc h  
A d a m e t z  u n d  sein e  S ch ü le r  in  za h lre ic h e n  V e r 
ö ffe n tlic h u n g e n  u. a. h a t  zu  e in er R e v is io n  ä lte re r  
A n sc h a u u n g e n  g e fü h rt, w e lc h e  d e r  sch o n  1890 
v e r ö ffe n t lic h te n  K r i t ik  O t t o s  in  v ie le n  P u n k te n  
r e c h t  g e g e b e n  h a t . O h n e  h ie r  a u f  a lle  E in z e lh e ite n  
d ieser n eu eren  A r b e it  e in zu g e h en , sei fe s tg e s te llt , 
d a ß  sich  ge ra d e  fü r  m a n ch e  H a u s tie r fo rm e n , d en en  
n o ch  R ü t i m e y e r  se lb st, d a n n  a b e r  a u c h  H . v . 
N a t h u s i u s ,  D a r w i n  u . a . e in e  o r ie n ta lis ch e  H e r 
k u n ft  zu sc h rieb en , d ie  europäische  H e r k u n ft  d u rc h  
V e rg le ic h  v o n  v o rg e s c h ic h tlic h e n  F u n d s tü c k e n  m it  
re ze n te n  R a sse n  e rg e b e n  h a t . E s  se i n u r  a n  d ie  
C a p r a  p risca  o d e r  d ie  G ru p p e  d e r  „ r o m a n is c h e n “  
S ch w e in e  S ü d e u ro p a s , fe rn e r  a n  d ie  a lte n  N a c h 
w e ise  N e h r i n g s  ü b e r d a s  e u ro p ä isc h e  P fe rd  o d er 
P i  r a s  A r b e it  ü b e r  d ie  A b s ta m m u n g  d e r  S ch w e in e  
S k a n d in a v ie n s  e rin n e rt.

M ög en  E in z e lh e ite n  a u c h  n o c h  s t r it t ig  sein , 
so g e h t  d a ra u s  d o ch  je d e n fa lls  d ie  U n h a ltb a r k e it  
e in e r generellen  W a n d e ru n g sth e o r ie  fü r  alle  H a u s 
tie r fo rm e n  h e r v o r . D a m it  e n ts te h t  a b e r  d ie  F ra g e  

n a c h  d e r  B e d e u tu n g  d e r  h e u tig e n  H a u s tie rv e r b re i
tu n g  ü b e rh a u p t. S ch o n  e in e  o b e rflä c h lic h e  S ic h tu n g  
d e r H a u s tie rb e s tä n d e  in  d e r A lte n  W e lt  lä ß t  eine 
b e m e rk e n sw e rte  U n g le ic h h e it  d e r  v ersc h ie d e n en  
Z o n e n  e rk e n n e n ; d ie  N e u e  W e lt  k a n n  in  d iesem  
Z u sa m m e n h a n g  u n b e r ü c k s ic h t ig t  b le ib en , w e il ih re  
H a u s tie rb e s tä n d e  in  ü b e rw ie g e n d e r M e h rza h l eine 
E in fu h r  a u s  d e r A lte n  W e lt  d a rs te lle n , o b w o h l 
s ich  g e ra d e  h ie ra u s  a u c h  w ic h t ig e  P ro b le m e  e r
ö ffn e n .

V o n  d en  e in zeln e n  F a u n e n g e b ie te n  d e r A lte n  
W e it  is t  d a s  sü d lic h  d e r  S a h a ra  ge le g e n e  ä th io p isc h e  
A fr ik a  u rsp rü n g lic h  fü r  d ie  H a u s tie rh a ltu n g  u n d  
d en  H a u s tie re rw e rb  z ie m lic h  ste ril g e b lie b e n ; a u s 
e ig e n e m  B e s tä n d e  sin d  d o rt  w e d e r V e r tr e te r  d e r 
E q u id e n  (die Z e b ra a rte n )  n o ch  d e r B o v id e n  in

d e n  H a u s tie rb e s ta n d  ü b e r fü h rt  w o rd en . D a s  is t  
u m  so a u ffä llig e r , a ls  g e ra d e  d a s ä th io p isc h e  A fr ik a  
ü b e r  e in e  a u ß e ro r d e n tlic h  g ro ß e  Z a h l v o n  z ä h 
m u n g sfä h ig e n  W ie d e r k ä u e r n  v e r fü g t , w ie  es in 
d e r  frü h e ste n  ä g v t is c h e n  K u ltu r z e it  (nach  E . H a h n )  
a u c h  zu r  Z ä h m u n g  e in z e ln e r  a fr ik a n isc h e r  G a z e lle n 
fo rm en  g e k o m m e n  is t. E r s t  im  m editerranen  
A fr ik a  fin d en  w ir  H a u s tie r fo rm e n  seh r h o h en  A lte rs , 
w e lc h e  eb en so  w ie  d ie  M en sch en  d ieses G e b ie te s  
seh r s ta r k e  Ü b e re in st im m u n g  m it  d em  e u ro p ä isch e n  
M e d ite rra n g e b ie t  ze ig e n . F r e ilic h  sin d  h ie r  z w i
sch en  d e m  ö s tlic h e n  u n d  d em  w e stlich e n  T e ile  
d ie ser F a u n e n z o n e  a u c h  h in s ic h tlic h  d e r H a u s tie re  
b e m e rk e n sw e rte  U n te rsc h ie d e  v o rh a n d e n , w e lc h e  
w ie d e ru m  in e n tsp re c h e n d e r W e is e  a u c h  b e i d e m  
M en sch en  u n d  sein en  K u ltu r e n  a u s g e p rä g t sind . 
U n te r  d en  E q u id e n  is t d a s  ty p is c h e  H a u s tie r  d es 
ganzen  M itte lm e e rg e b ie te s  d e r E s e l ; u n te r  den  
B o v id e n  h a t  sich , se it  H i l z h e i m e r  (19 17) fü r  Ä g y p 
te n  e in e  b e so n d e re  S ta m m fo rm  als B o s  p rim ig e n iu s 
H a h n i b e sch rie b e n  h a t, d ie  g ru n d s ä tz lic h e  V o rh e r r
s c h a ft  d ie se r  F o r m  im  M itte lm e e rg e b ie t  a ls  seh r 
w a h rsc h e in lic h  e rw iesen  u n d  d u rc h  A rb e ite n  d e r 
W ie n e r  S ch u le  ( A d a m e tz  u . a.) h a t  sich  d er W e g  
d ie ser R in d e rfo r m  lä n g s  d e r e u ro p ä isch e n  W e s t 
k ü s te  ü b e r  H o lla n d  b is  in s e n g lisch e  In s e lg e b ie t 
v e r fo lg e n  la ssen . N o c h  n ic h t  g a n z  k la r  is t  d ie  
u rsp rü n g lic h e  g e o g ra p h isch e  L o k a lis a t io n  d e r e u ro 
p ä isch e n  ZiegenioTYS\\ in  R e ste n  h a b e n  sich  W ild -  

zie ge n  (C a p ra  a eg ag ru s) im  m e d iterra n e n  I n s e l
g e b ie t  n o ch  b is  in  d ie  G e g e n w a rt e rh a lte n . Im  
G e g e n sa tz  zu  d ie ser F o rm , w e lc h e  in  d e r F r ü h z e it  
zw e ife llo s  d e r D o m e s tik a tio n  u n te rw o rfe n  w u rd e , 
s ta m m t d e r  ty p is c h e  F u n d  d e r in  d e n  Z ie ge n fo rm e n  
d e r G e g e n w a rt v o rh e rrsch e n d e n  C a p r a  p risca  au s 
d em  g a liz isch e n  K a rp a th e n g e b ie t .  D a  es sich  bei 
d em  v o n  A d a m e t z  b e sch rie b e n e n  R e s t  der W ild 
fo rm  a b e r  n u r  u m  ein  e in zeln es, iso lie rte s  V o r 
k o m m e n  h a n d e lt , k ö n n e n  h ie ra u s  a u f  d ie  V e r 
b r e itu n g  d e r u rsp rü n g lic h e n  W ild fo rm  k ein e  e n t
sch eid en d e n  S ch lü sse  ge zo g e n  w e rd en . K la re r  t r i t t  
d a g e g e n  j e t z t  d ie  S te llu n g  des S ch w ein s  in sein em  

V e rb re itu n g s g e b ie te  h e rv o r . A u f  d en  N a c h w e is  
P i r a s  (1909) ü b e r d ie  e in h e im isch e  A b s ta m m u n g  d e r 
u rsp rü n g lic h  . in  S ch w e d e n  v e r b re ite te n  S c h w e in e 
fo rm en  w u rd e  b e re its  h in g e w ie se n ; e rg ä n z t w ird  
d ieser B e fu n d  d u rc h  d ie  E r k e n n tn is , d a ß  d ie  p r i
m it iv e re n  —  te ilw e ise  d u n k e l p ig m e n tie rte n  —  
S ch w e in e  d es sü d e u ro p ä isc h e n  (A lp en -) G e b ie te s  
e in g eb o ren e m  W ild m a te r ia l  ih re  E n ts te h u n g  v e r 
d a n k e n  ( U lm a n s k y ) .  J e d e n fa lls  sin d  a u f  e u r o 
p ä isc h e m  G e b ie te  verschiedene  W ild fo rm e n  d es 
S ch w e in s  je  n a c h  d e m  v o rh a n d e n e n  W ild m a te r ia l 
in  d en  Z ä h m u n g s z u s ta n d  ü b e r fü h rt  w o rd en , ja  
d a s  u rsp rü n g lic h e  I n v e n t a r  h a t  s ich  im  L a u fe  d e r 
K u ltu r e n tw ic k lu n g  so g a r  v e r r in g e rt, w a s d ie  
F o r m e n z a h l a n la n g t. V e r la ss e n  w ir  d a s  e u ro p ä isch e  
u n d  d a s m e d ite rra n e  F a u n e n g e b ie t, so  sc h lie ß t s ich  
ge ra d e  fü r  d a s S ch w e in  n a c h  O s te n  h in  e in  V a c u u m  
a n . D a s  F e h le n  des S ch w e in e s  in  d em  is la m itisch e n  
M itte lm e e rg e b ie te  is t  zw e ife llo s  e rs t se k u n d ä r v e r 
u rs a c h t w o rd en , d en n  d ie  a lte n  Ä g y p te r  v e r w e n d e -
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te n  es eben so w ie  d ie  ä lte s te n  B e w o h n e r  M eso 
p o ta m ie n s  u n b e d e n k lic h  in  ih re r  W ir ts c h a ft .  D a 
ge g e n  h a t  sich  d a s S ch w e in  im  in n e ra s ia tisc h e n  
G e b ie te  n irg e n d s n a c h h a lt ig  d u rc h s e tze n  k ö n n en  
u n d  t r i t t  e rs t in  den  ö s tlic h s te n  T e ile n  d es a s ia t i
sch en  K o n tin e n ts  m it  F o rm e n , d ie  s ich  v o n  den  
e u ro p ä isch e n  v ö llig  u n tersc h e id e n , in  d en  V o r d e r 
g ru n d . F o lg e n  w ir  d e r  g e o g ra p h isch e n  T e r m in o 
lo g ie , so h a n d e lt  es s ich  h ie rb e i u m  d ie  orientalische  
R e g io n  d e r A r k to g ä a .

A u c h  b e im  P ferd e  la ssen  sich  d ie  F o r m e n 
u n te rsc h ie d e  n o ch  je  n a c h  d e r fa u n is tis ch e n  R e g io n  
erk e n n e n , w e n n  d ie  D u rc h m is c h u n g  in fo lg e  d er 
E ig e n a r t  se in er V e rw e n d u n g  a u c h  s tä r k e r  v o r  sich  

ge g a n g e n  is t  a ls  b e i d e n  a n d eren  Z a h m fo rm e n . 
K u ltu r g e s c h ic h tlic h  in te re ss a n t ist, d a ß  d a s P fe rd  
in  d en  w e st lich e n  T e ile n  d e r A lte n  W e lt  u rsp r ü n g 
lic h  n ich t  a ls  W ir ts c h a fts t ie r  v e r w e n d e t w u rd e , 
so n d ern  d en  A rb e its d ie n s t  e rs t se k u n d ä r v o m  R in d e  
ü b e rn o m m en  h a t . D e ssen  R o lle  h a t  es a llerd in g s  
v ö ll ig  ü b e rn o m m en  in  d en  n o rd ö stlic h e n  N o m a d e n 
ge b ie te n  d e r  h o la rk tis c h e n  R e g io n , w o  sich  eine 
d e r  S ta m m fo rm e n  a ls  d a s P rz e w a ls k ip fe rd  (E q u u s  
feru s  P a ll.)  b is  in  d ie  G e g e n w a rt e rh a lte n  h a t. 
E in e  zw e ite  W ild fo rm  is t  w e ite r  w e stlich , a n  d er 
G re n ze  d es e u ro p ä isch e n  T e ile s  d e r H o la r k tis  in  
d em  E q u u s  G m e lin i v o n  A n t o n i u s  w a h rsc h e in lich  
g e m a c h t w o rd e n , u n d  d ieser S ta m m fo rm  d ü rfte n  
w e se n tlic h  d ie  za h m e n  F o rm e n  d es ö s tlic h e n  
M e d ite rra n g e b ie te s  an  g e h ö rt  h a b e n . Im  e u ro 
p ä isch e n  T e ile  d e r  H o la r k tis  u n d  im  w e stlich e n  
M e d ite rra n g e b ie t is t  d u rc h  za h lre ic h e  F u n d e  sch on  
se it  la n g e r  Z e it  e ine b e so n d e re  F o rm e n g ru p p e  a ls 
E q u u s  ro b u stu s , E q u u s  g e rm a n ic u s u s w . b e sch rie b e n  
w o rd e n , w e lc h e r  d ie  sch w eren  „ a b e n d lä n d is c h e n “  
P fe rd e  an  geh ö ren . In sb e so n d e re  sc h e in t h ie r  d e r 
w e st lic h e  T e il  d es M itte lm e e rg e b ie te s , a lso  d ie  

P y r e n ä e n h a lb in s e l m it  ih ren  n ö rd lich e n  u n d  sü d 
lic h e n  G re n zg e b ie te n  fü h re n d  gew esen  zu  sein . 
A u f  w e ite re  k le in e , d u rc h  E w a r t  w a h rsc h e in lich  

a ls  a u to c h th o n  n a c h g ew iesen e  F o rm e n  N o rd w e st-  
e u ro p a s, so ll h ie r  n ic h t  e in g eg a n g e n  w e rd en . 
S ch w e r ü b e rs ic h tlic h  sin d  d ie  V e rh ä ltn is se  b e im  
S ch a f,  dessen  e in zeln e  P orm en  sich  h a u p ts ä c h lic h  
n u r d u rc h  ä u ß e re  M erk m a le  tren n en  lassen . W ild 
sch a fe  fin d en  sich  in  e in er g e o g ra p h isch en  R e ih e  
in  a llen  G eb irg s lä n d e rn  d e r h o la rk tis c h e n  R e g io n  
v o m  M e d ite rra n g e b ie t b is  zu m  O s tra n d  d es eu r- 
a sisch en  K o n tin e n ts  h in  u n d  sie h a b e n  v e r s c h ie d e n t
lic h  d e r  D o m e s tik a tio n  A n g r if fs p u n k te  g e g e b e n : 
so w o h l V e r tr e te r  d e r G a tt u n g  O v is  m u sim o n  
(M ufflons) w ie  w e ite r  ö s tlic h  V e r tr e te r  d e r  K r e is 
h o rn sch a fe  (O vis V ig n e i) . D a  u n s h ie r  n u r d ie  
a llg e m e in e n  g e o g ra p h isch en  G ru n d zü g e  in te r 
essieren , m u ß  w e g e n  d e r E in z e lh e ite n  a u f  d ie  u m 
fasse n d e re n  S ch rifte n  ü b e r  d ie  S ta m m e sg e s ch ich te  
d e r H a u s tie re  v o n  A n t o n i u s  o d er H i l z h e i m e r  

v e rw ie se n  w e rd en .

S ch o n  d ie  v o rs te h e n d e  k u rz e  A u fz ä h lu n g  z e ig t  
u n s a b e r  d ie  g r u n d s ä tz lic h  v ersc h ie d e n e  E in s te llu n g  
d er H a u s tie rh a ltu n g  in  den  e in zeln en  F a u n e n 

ge b ie te n . V e r s tä r k t  w ird  d ie ser E in d ru c k  n och ,
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w e n n  w ir  d ie  n ic h t in  W e s te u r o p a  h eim isch en  
F o rm e n  zu m  V e rg le ic h  h e ra n zie h e n . N e b e n  d er 
D o m ä n e  d e r  A b k ö m m lin g e  des B o s  p rim ig e n iu s 
H a h n i im  M e d ite rra n g e b ie t fä l l t  im  N o rd  w e sten  
d e r A lte n  W e lt  d ie  V e rb re itu n g  d e r A b k ö m m lin g e  
d es B o s  p rim ig e n iu s B o j . a u f ; S c h w ie r ig k e ite n  e r
g eb en  s ich  fü r  d ie  G ru p p e  d e r in  M itte l-  u n d  O s t
e u ro p a  w e it  v e r b re ite te n  H a u srin d e r v o m  T y p  
d es B o s  ta u r u s  b ra c h y c e ro s , fü r  d ie  tr o tz  ih re r  
p r im itiv e n  K u ltu r fo rm e n  d er e in w a n d fre ie  N a c h w e is  
e in e r W ild fo rm  n o c h  n ic h t g e lu n g en  is t. E s  is t 
a b e r  b e m e rk e n sw e rt, d a ß  ge ra d e  d ie  zu  d ie se r  
G ru p p e  g e h ö rig en  H a u srin d e r in  a llen  F u n d e n  d e s  
n o rd a lp in e n  E u ro p a  v o r  a llen  a n d eren  F o rm e n  
a u ftre te n  u n d  o ffe n b a r  v o n  d en  ä lte s te n  F o rm e n  
d es M e d ite rra n g e b ie te s  g e o g ra p h isch  zu n ä c h st 
sc h a r f  g e tr e n n t w a re n . Ö s tlic h  u n d  n o rd ö s tlic h  
v o m  M e d ite rr a n g e b ie t  t r i t t  n u n  a b e r  e in e  a b w e i
c h e n d e  R in d e rfo rm  a u f, w e lc h e  v o n  S t e g m a n n  u . a. 
a ls  „ B o s  o r th o c e ro s“  b e sch rie b e n  w o rd e n  is t  u n d  
s ich  in  n o rd ö s tlic h e r  R ic h tu n g  —  so w e it  n ic h t, 
w ie  in  S ib irie n , n eu ere  E in fu h re n  v o r lie g e n  —  b is  
an  d ie  G re n ze  d e r  K o n tin e n ta lm a s s e  b e i d en  m on - 
g o lo id en  V ö lk e rn  v o r f in d e t. Im  S ü d e n  d es o s t
a s ia tisc h e n  F a u n e n g e b ie te s , a lso  in  d e r  in d o m a la y -  

isch en  P r o v in z , sin d  d ie  e u ro p ä isc h e n  F o rm e n  
d u rc h  d ie  ih re r A b s ta m m u n g  n a c h  n o ch  n ic h t  ge n au  
g e k lä rte n  H ö c k e rr in d e r  (Z eb us), B a n te n g , G a y a l  
u n d  d u rc h  d ie  w e ite r  a b w e ich e n d e  F o r m  des 
B ü ffe ls  v e r tre te n . E in e  g a n z  is o lie rte  S te llu n g  
n im m t en d lich , w a s  d ie  R in d e r  a n la n g t, T ib e t  m it  
se in em  Y a k  (B o s gru n n ien s) in  se in er za h m e n  
u n d  w ild e n  F o r m  ein . W ic h t ig  is t  in  u n serem  
Z u sa m m e n h a n g e  d ie  a b w e ich e n d e  S te llu n g  d e r 
in d o m a la y isc h e n  P r o v in z  h in s ic h tlic h  ih re r  R in d e r
h a ltu n g , u n d  sie a lle in  v e r fü g t  in  d e r  G e g e n w a rt 
n o ch  ü b e r g rö ß e re  B e s tä n d e  v o n  e n tsp rech e n d e n  
W ild r in d e rn .

S tä r k e r  w ird  d ie  Z o n e n b ild u n g  b e i d e r H a u s tie r 
v e r b re itu n g  k e n n tlich , w e n n  w ir  d ie  a u ß e re u ro 

p ä isch e n  G e b ie te  m it  a b w e ich e n d e n  F o rm e n  b e 

tr a c h te n . In  d en  b e id e n  K am ela rten  in sb eso n d e re  
t r i t t  v o m  ö s tlic h e n  M itte lm e e rg e b ie t  b is  a n  d ie  
G re n ze  d e r o r ie n ta lisch e n  F a u n e n re g io n  e in e  F o rm  
a u f, w e lc h e  eb en so  w ie  d e r  E s e l im  n o rd w e stlich en  
T e ile  d e r A lte n  W e lt  fa s t  v ö llig  fe h lt. M a g  es sich  
b e i d e r  Ü b e rfü h ru n g  d er e in en  o d e r a n d eren  W ild 
fo rm  in  d en  Z ä h m u n g s zu s ta n d  a u c h  u m  K u lt u r 
e n tle h n u n g e n  h a n d e ln , so z e ig t  d ie  V e rs ch ie d e n h e it 
d e r p rim ä ren  H a u s tie rb e s tä n d e  in  d en  v e r sc h ie d e 
n en  R e g io n e n  d o ch  h in re ic h e n d  d e u tlic h , d a ß  n u r 
d e r V o rg a n g , n ic h t im m e r a b e r  d e r G eg e n sta n d  
se lb st e n tle h n t w o rd e n  is t. D ie  g ru n d s ä tz lic h e  
V e r le g u n g  d e r H a u s tie re rw e rb u n g  in  e in  e in h e it
lic h e s  K u ltu r -  u n d  d a m it a u c h  F a u n e n z e n tru m  
w ü rd e  b e d e u te n , d a ß  sich  d ie  H a u s tie r k u ltu r  d e r 
g a n ze n  W e lt  e b e n fa lls  e in h e itlic h  g e s ta lte t  h ä tte . 
B e is p ie le  fü r  so lch e  V o rg ä n g e  sin d  im m erh in  v o r 
h a n d e n ; w ir  b ra u ch e n  n u r  a n  d ie  A b h ä n g ig k e it  
d e r a m e rik a n isch e n  H a u stie rfo rm e n  v o n  d en  e u ro 
p ä isc h e n  o d e r  fü r  d ie  F r ü h z e it  a n  den  E r s a tz  d e r 
ä lte s te n  ä g y p tis c h e n  F o rm e n  d u rc h  d ie  a llgem ein en ,
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n o c h  b is  h e u te  im  M itte lm e e rg e b ie t  v e r b re ite te n  
zu  d e n k en . S o lch e  n o ch  g e n a u e r n a c h w e is b a re n  
E n tle h n u n g e n  e rle ich te rn  in  h o h e m  G ra d e  d ie  
ge o g ra p h isch e  L o k a lis a t io n  d e r ä lte s te n  H a u s tie r 
fo rm en , in d e m  m a n ch e  G e b ie te  fü r  d ie  H e r k u n ft  
d es g e g e n w ä r tig e n  H a u s tie rb e s ta n d e s  v o n  v o r n 
h e rein  a u sg e sch lo ssen  w e rd e n  k ö n n en .

U m  in  d ie ser H in s ic h t  e tw a s  m e h r K la r h e it  zu  
g e w in n en , is t  es zw e c k m ä ß ig , d ie je n ig e n  G e b ie te  
a u szu sch e id e n , w e lc h e  v o n  v o rn h e re in  a u s  t ie r 
g e o g ra p h isch e n  G rü n d e n  fü r  d ie  G e w in n u n g  e in 
z e ln e r  F o r m e n  n ic h t  in  B e t r a c h t  k o m m e n . S e lb s t
v e r s tä n d lic h  is t  es n o tw e n d ig , w e n ig ste n s  a n n ä h e rn d  
d ie  Z e it  zu  b e stim m e n , in  w e lc h e r  d e r E r w e rb  d er 
H a u s tie re  u n d  d e r  se k u n d ä re  A u s g le ic h  d e r  B e 
s tä n d e  d u rc h K u ltu re n tle h n u n g e n  u n d  -V erm isch u n 
g en  v o r  s ich  g in g . In  d ieser B e z ie h u n g  f ä l lt  z u 
n ä c h s t e in  sc h a rfe r  E in s c h n it t  zw isch e n  P a lä o -  
u n d  N e o lith ic u m  a u f;  b e re its  d ie  ä lte s te n  F u n d e  
u n z w e ife lh a fte r  H a u s tie re  im  N e o lith ic u m  la ssen  
ja  e in e  V e rm is c h u n g  d e u tlic h  e rk e n n e n . W e r tv o ll  
sin d  a b e r  in  d ie ser B e z ie h u n g  d ie  Z e u g n isse  a u s 
d en  ä lte s te n  b e k a n n te n  K u ltu r g e b ie te n  m it  s c h r ift 
lic h e n  o d e r b ild lic h e n  Ü b e rlie fe ru n g e n , n ä m lich  
Ä g y p te n  u n d  M e so p o ta m ie n . W u r d e  Ä g y p te n  
b e re its  a ls  B e is p ie l e in er U m w a n d lu n g  d e r  H a u s tie r 
k u ltu r  in  d e n  ä lte s te n  Z e ite n  e rw ä h n t, so  s p r ic h t 
b e isp ie lsw e ise  d a s  F e h le n  a lle r  Z e u g n isse  fü r  d a s 
H a u s p fe rd  b is  e tw a  zu r H y k s o s z e it  fü r  d a s  h ie rd u rch  
g e n a u e r d a tie rb a r e  E in d rin g e n  d ieses W ir ts c h a f ts 
tie re s , eb e n so  w ie  d ie  fre m d a rtig e  B e z e ic h n u n g  
„ E s e l  d es ö s tlic h e n  B e r g la n d e s “  im  M eso p o ta m ie n  

d es a u sg e h e n d en  3. J a h r ta u s e n d s  v . C h r. e in en  d e u t
lic h e n  H in w e is  e rg ib t. Ä h n lic h  h a t  d a s  P fe rd  im  
n o rd w e stlich e n  E u ro p a , n o c h  b is  in s M itte la lte r  
in  N o rd w e ste u ro p a , w ie  d ie  g e sc h ich tlic h e n  B e 
r ic h te  ze igen , a ls  W ir ts c h a fts t ie r  k e in e  R o lle  g e 
s p ie lt ;  d ie  za h lre ic h  v o rh a n d e n e n  W ild b e s tä n d e  
d ie n te n  n o c h  b is  a n  d ie  G re n ze  d e r  N e u z e it  a ls 
J a g d tie re . E in  Z u sa m m e n h a n g  u n seres g e g e n 
w ä rtig e n  u n d  d es n e o lith isc h e n  H a u s tie r in v e n ta rs  
m it  d em  P a lä o lith ik u m  b e s te h t  im m erh in  in so fern , 
a ls  u n ser g a n z e r  H a u s tie rb e s ta n d  d e n  F o rm e n  n a c h  
—  so w e it  es s ich  n ic h t  u m  a u s g e sto rb e n e  A r te n  
h a n d e lt  —  m it  d en  ja g d lic h e n  B e u te tie re n , a lso  
d e r  E r n ä h ru n g s g r u p p e , d e r p a lä o lith isc h e n  M en 

sch en  ü b e re in s tim m t.
G eh en  w ir  v o n  d en  e rw ä h n te n  G ru n d sä tz e n  aus, 

so la ssen  sich  sch o n  d en  K u ltu rb e z ie h u n g e n  n a ch  
\primäre v o n  seku nd ären  H a u s tie rz o n e n  tre n n e n ; 
a ls  e rs te re  w ü rd e n  so lch e  zu  g e lte n  h a b e n , w e lch e  
se lb s tä n d ig  zu r  G e w in n u n g  e in h e im isch e r W ild 
b e s tä n d e  fü r  ih re  W ir ts c h a f ts k u lt u r  g e la n g t  sind , 
w ä h re n d  d ie  le tz te r e n  in fo lg e  M an g e ls  a n  M a te r ia l 
o d e r  d es u rsp rü n g lic h e n  w ir ts c h a ft lic h e n  B e d ü r f
n isses zu  E n tle h n u n g sg e b ie te n  g e w o rd e n  sind , 
m a g  d ie  E n tw ic k lu n g  in  ih n e n  sp ä te r  a u c h  ü b e r 
d ie je n ig e  d e r  p rim ä ren  G e b ie te  h in a u s g e g a n g e n  
sein . E s  is t  le ic h t  zu  erm essen , d a ß  e in  fü r  irg e n d 
e in e  F o r m  a ls  p r im ä re s  H a u s tie r g e b ie t  a n z u 
sp re ch en d e s  L a n d  fü r  e in e  a n d ere  F o r m  ein  se 
k u n d ä re s  v o r s te llt .

D ie se  v ie lfa c h  n u r m it  H ilfe  d e r  K u ltu rg e s c h ic h te  
im  w e ite s te n  S in n e  zu  k lä re n d e n  V o rg ä n g e  lassen  
sich  n u n  m it re in  g e o g ra p h isch e n  M eth o d e n  in  seh r 
w ü n s c h e n s w e rte r  W e is e  e rg ä n zen . E s  is t  b e re its  
a u f  g e w isse  Z u sa m m e n h ä n g e  d e r  H a u s tie r v e r b r e i
tu n g  m it  d e r  E ig e n a r t  in  d e r  E n tw ic k lu n g  d e r 
t ie rg e o g ra p h is c h e n  Z o n e n  h in g e w ie se n  w o rd e n . 
G eh en  w ir  v o n  d em  R in d e  a u s, so f ä l l t  so fo rt a u f, 
d a ß  d ie  b e k a n n tg e w o rd e n e n  W ild fo rm e n  des 
eu ro p ä isc h e n  T y p s  (B o s p rim ig e n iu s  B o j . u n d  H a h n i) 
sich  a u f  d ie  w e st lic h e  H o la r k tis  e in sch lie ß lich  d e r 
m e d ite rra n e n  P r o v in z  b e sch rä n k e n , so w e it d ie  
g e o lo g isch e  G e g e n w a rt in  F r a g e  k o m m t. G a n z  
a b w e ich e n d e  F o rm e n  w e is t  ja  d ie  o rie n ta lisch e  
R e g io n  a u f. N u r  in  d iesen  G eb ie te n , d ie  a llerd in g s  
u m fa n g re ic h  g e n u g  sind , k a n n  a lso  d ie  u rsp rü n g 
lic h e  H e im a t d e r  fü r  d ie  D o m e s tik a tio n  b e n u tz te n  
F o rm e n  g e s u c h t w e rd en . E n g e r  w ird  d ie  B e 
st im m u n g  sch o n , w e n n  w ir  d ie  h e u tig e  V e rte ilu n g  
d e r  p r im it iv s te n  H a u s r in d fo rm e n  b e rü c k s ic h tig e n . 
Ü b e ra ll im  o s te u ro p ä isc h e n  W a ld g ü r te l  b is w e it  
in  d ie  w e ste u ro p ä is c h e G e b irg szo n e  h in e in  ers tre ck e n  
s ich  d ie  — v o rw ie g e n d  r o t  g e fä rb te n  —  b ra c h y c e re n  
S c h lä g e  des H a u srin d e s , w ä h re n d  d e r  w a ld ä rm e re  
S ü d e n  m it  d en  S te p p e n g e b ie te n  z u m  T e il seh r 
g ro ß h ö rn ig e  u n d  h e ll p ig m e n tie rte  F o rm e n  a u fw e ist, 
d ie  m it  A u s n a h m e  e in ig e r  w o h l se k u n d ä r  zu r  
B r a c h y c e p h a lie  n e ig e n d e r  H o c h g e b irg ss c h lä g e  a ls  
A b k ö m m lin g e  d e s B o s  p rim ig e n iu s  H a h n i a n 
geseh en  w e rd e n . E in e  w e ite re  A b w e ic h u n g  v e r 
u r s a c h t d a s e ig e n tlic h e  a rk tis c h e  G e b ie t  m it  se in en  
m e is t w e iß e n  u n d  h o rn lo se n  F o rm e n  (B o s ta u r u s  
a ce ra to s), d ie  u rsp rü n g lic h  f a s t  d u rc h w e g  a ls 
K ü m m e rfo r m e n  a u ftr a te n  u n d  P a ra lle le n  zu  d er 
fa u n is tis c h e n  E n tw ic k lu n g  d e r P o la rz o n e  ü b e rh a u p t 
a u fw e ise n . D ie se  a rk tis c h e  Z o n e  sc h e id e t m ith in  
fü r  d en  H a u s tie rb e s ta n d  d e r  e ig e n tlich e n  K u lt u r 
g e b ie te  d e r  A lte n  W e lt  eb e n so  a u s  w ie  d ie  ä th io 
p isch e  Z o n e  A fr ik a s . V e rg le ic h e n  w ir  m it  d iesem  
V e rb re itu n g s g e b ie t  d e r  in  F r a g e  k o m m e n d e n  W ild 
fo rm en  a n d ere  V e r tr e te r  d e r W ild fa u n a , so lä ß t  
s ich  zu n ä c h s t a u ssa g e n , d a ß  d a s  V e rb re itu n g s 
g e b ie t  d e r b e id e n  B o s a rte n  d ie  V e rb re itu n g  d e r 

gro ß e n  G ru p p e  d e r G a z e lle n  u n d  A n tilo p e n  v e r 
t r i t t .  O h n e  a u f  n ä h e re  E in z e lh e ite n  e in zu geh en , 
lä ß t  s ich  k u r z  a u ssp re ch e n , d a ß  a lle  d ie je n ig en  
G e b ie te  fü r  d ie  H e r k u n ft  u n serer  H a u srin d e r u n d  
ih re r w ild le b e n d e n  V o rfa h re n  a u ssch eid en , w e lc h e  
V e r tr e te r  d e r A n tilo p e n g r u p p e  a u fw e ise n . D a s  
Z u sa m m e n tre ffe n  d ie ser F o rm e n  m it  v o n  d en  
w e ste u ro p ä is ch e n  a b w e ich e n d e n  F o rm e n  (B ü ffe l, 
B a n te n g  u sw .) in  d e r  o r ie n ta lis ch e n  R e g io n  z e ig t  
g e ra d e  d ie  U n te rsc h ie d e  a u f, w e lc h e  d o rt  d ie  a b 
w e ich e n d e  U m w e lt  a u f  d ie  R in d e rg ru p p e  im  
en g eren  S in n e  in  m o rp h o g e n e tisc h e r  H in s ic h t h e r
v o rg e r u fe n  h a t. E s  is t  in  d ie sem  Z u sa m m e n h a n g e  
a u c h  b e m e rk e n sw e rt, d a ß  d ie  d em  g e g e n w ä rtig e n  
ä th io p isc h e n  A fr ik a  u n d  te ilw e ise  In d ie n  ä h n lich e n  
F o r m a tio n e n  d es T e r t iä r  (F u n d e  v o n  S am o s, 
P ik e rm i u sw .) b ish e r  k e in e  m it  u n seren  h e u tig e n  
R in d e rn  u n d  d en  a u s g e sto rb e n e n  W ild r in d e rn  des 
Q u a r tä r  in  V e rb in d u n g  zu  b r in g e n d e  Wrild fo rm e n
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erg e b e n  h a b e n . N a tü r lic h  la ssen  sich  d ie  a n g e d e u 
te te n  B e z ie h u n g e n  zw isch e n  d en  e rw ä h n te n  H u f
tie rg ru p p e n  d u rc h  e in en  e n tsp re c h e n d e n  V e rg le ic h  
m it  a n d eren  W ild fo rm e n  e rs e tze n ; so e rgeb en  
b e isp ie lsw e ise  d ie  g ro ß e n  F e lid e n  (T ige r, L ö w e) 
V e rb re itu n g sg e b ie te , w e lc h e  im  b e so n d e re n  F a lle  

d a s A u ftr e te n  v o n  B o s  p rim ig e n iu s  B o j.  a u s 
sch ließ en .

Ä h n lic h e  V e r h ä ltn is s e , tr e ffe n  w ir  b e i d en  
E q u id e n  an . Im  ä th io p isc h e n  A fr ik a  b ild e n  d ie  
Z e b ra a rte n  d a s  A n fa n g sg lie d  e in er R e ih e , w e lch e  
s ich  n a c h  O ste n  u n d  N o rd en  ü b e r d ie  E se l, sog. 
H a lb e se l b is  zu  d em  e ch te n  P fe rd e  fo r ts e tz t .  G e 
ra d e  d ie  a lte n  K u ltu r g e b ie te , w ie  Ä g y p te n  u n d  
M eso p o ta m ie n , sin d  V e rb re itu n g sg e b ie te  v o n  
E q u id e n , d ie  v o m  P fe r d e  im  en g eren  S in n e  a b 
w e ich e n . E b e n s o  k a n n  in  d iesem  S in n e  d a s  A u f 
tr e te n  des le tz te n  e ch te n  W ild p fe rd e s , d a s  n a c h  
se in em  E n td e c k e r  P r z e w a l s k i  b e n a n n t is t, in  
d e m  V e rb re itu n g s g e b ie t  v o n  w ild e n  E s e ln  u n d  H a lb 
eseln  n u r  n o ch  a ls  e in  le tz te s , a b e r  n ic h t u rsp rü n g 
lic h  ty p is c h e s  R ü c k z u g s g e b ie t  d ieser F o r m  g e 
d e u te t  w e rd en . D ie  p a lä o lith isc h e n  F u n d ste lle n  
in  E u ro p a  ze ig e n  d e u tlic h , d a ß  d ie  W ild p fe r d e  d a 
m a ls  m it  d e m  W ild r in d e  (B o s p rim ig e n iu s  usw .) 
v e r g e s e lls c h a fte t  o d e r  d o ch  in  d e m se lb e n  W o h n 
g e b ie t v o rk a m e n . W ü s te n g e b ie te , w ie  sie d a s  g e g e n 
w ä rtig e  Z u flu c h ts g e b ie t  des P rz e w a ls k ip fe rd e s  
v o rs te lle n , lie ß e n  sich  b ish e r  n ic h t  a ls  u rsp r ü n g 
lich e  V e rb re itu n g sg e b ie te  u n serer  e u ro p ä isc h e n  
W ild r in d fo rm e n  n a c h w e is e n ; d a s e in z ig e  H a u srin d , 
w e lc h e s w ir  m it  H i l z h e i m e r  (1926) v ie lle ic h t  a ls  
e in e  W ü s te n fo r m  a n sp re ch e n  d ü rfen , d e r Z e b u , 
k e n n z e ic h n e t s ich  seh r s ta r k  d u rc h  sein e  a b 

w e ich e n d e  G e s ta ltu n g .
E t w a s  u n ü b e rs ic h tlic h e r  lie g e n  d ie  V e rh ä ltn is se  

n o c h  b e i S c h a f  u n d  Z iege , b e id e s in  ih re n  W ild 
fo rm en  e ch te n  G e b irg stie re n . Ih re  g e g e n w ä rtig e  
V e r b r e itu n g  in  d en  v ersc h ie d e n e n  G eb irg szo n e n  
d e r  A lte n  W e lt ,  w ie d e r  m it  A u sn a h m e  des ä th io 
p isch en  A fr ik a , d e u te t  d a ra u f  h in , d a ß  d iese  b e id e n  
G ru p p e n  a ls  B ild u n g e n  d es Q u a r tä r s  a n zu se h en  
sin d  u n d  d a ß  ih re  sp o ra d isch e  V e r b r e itu n g  a ls  R e s t  
e in er eh e m a ls  grö ß e re n  V e r b r e itu n g  a u c h  in  den  
E b e n e n  d e r  E is z e it  zu  w e rte n  is t. Im m e rh in  
sch ein en  b e id e  F o rm e n , d ie  Z ie g e  m e h r n o ch  a ls  d a s 
S ch a f, d en  h ö h eren  N o rd en  ge m ie d e n  zu  h a b e n , 
so w e it E u ra s ie n  in  F ra g e  k o m m t. D ie  H a u s z ie g e  
h a t  n o c h  in  d e r G e g e n w a rt ih ren  s tä r k s te n  S ta n d 
o r t  im  M e d ite rra n g e b ie t b is  zu  se in en  ö stlic h e n  
G re n ze n  h in ; d a s H a u s sc h a f f in d e t  s ich  in  d en  
ä lte re n  P e rio d e n  b e so n d e rs  z a h lre ic h  u n d  in  g u te n  

F o rm e n  n ic h t  n u r  im  w e stlich e n  M itte lm e e rg e b ie t, 
so n d ern  a u c h  a n  d e r G re n ze  d e r o r ie n ta lisch e n  
R e g io n , w o  h e u te  n o ch  d ie  b e d e u ts a m s te n  W ild 
fo rm en  v e r b r e ite t  sin d  u n d  d a s  H a u s s c h a f  e in e  
w e it  g rö ß e re  R o lle  in  d e r  G e s a m tw ir ts c h a ft  sp ie lt  
a ls  im  n o rd w e ste u ro p ä isch e n  G e b ie t. D ie  h is to 
risch e n  Ü b e rlie fe ru n g e n  d e u te n  d a ra u f  h in , d a ß  
ä h n lich  w ie  b e i d en  a n d eren  H a u s tie rfo rm e n  e tw a  
im  B e g in n  d es 2. od er E n d e  des 3. v o rc h r is t lic h e n  
J a h rta u s e n d s  eine la n g sa m e  U m w a n d lu n g  d e r
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S c h a fh a ltu n g  d u rc h  d ie  a llg e m e in e  E in fü h ru n g  

d es W o lls c h a fe s  e in se tzte .
S eh en  w ir  v o n  d en  se k u n d ä ren  K u ltu r v e r m i

sch u n g e n  a b , so lä ß t  s ich  je d e n fa lls  e rk e n n e n , d a ß  
d ie  V e r b r e itu n g  u n serer w ic h t ig s te n  H a u s tie r 
fo rm en  n o ch  h e u te  w e se n tlic h  d en  tie rg e o g ra p h i
sch en  G e se tze n  fo lg t  u n d  d a ß  d e r F o r m e n r e ic h tu m  
u n seres h e u tig e n  H a u s tie r in v e n ta rs  zw e ife llo s  zu  
e in e m  g ro ß e n  T eile , w en n  n ic h t ü b e rh a u p t, den  
m o rp h o g e n e tisc h e n  E ig e n tü m lic h k e ite n  d e r V e r 
b r e itu n g s g e b ie te  zu zu sch re ib e n  is t. E s  is t  fre ilich  
sc h w ier ig , d en  E in flu ß  d er U m w e lt  a n  a n a to m isc h e n  
M erk m a len  o h n e  w e ite re s  a b z u sc h ä tz e n . E in e  
H ilfe  fü r  d ie  E r m itt lu n g  des A n p a s su n g sw e rte s  
d e r e in z e ln e n  H a u s tie r fo rm e n  u n d  d a m it eine 
M ö g lic h k e it  zu r  en g eren  U m s ch re ib u n g  ih re r  u r
sp rü n g lic h en  H e im a tsg e b ie te  b ild e n  d ie  P igm en te. 
D a  E in z e lh e ite n  in  e in e r g rö ß e re n  A r b e it  des V e r 
fa sse rs  ü b e r d ie  n a tü r lic h e n  u n d  k u ltu r g e s c h ic h t
lic h e n  H a u s tie rz o n e n  d e r A lte n  W e lt  v e r ö ffe n t lic h t  
w e rd en  so llen , b e g n ü g e n  w ir  u n s h ie r  m it  den  
w e se n tlic h s te n  G ru n d zü g e n .

V e rg le ic h e n  w ir  d ie  F ä r b u n g  u n serer e u ro 
p ä isch e n  H a u s tie re  m it  den  w ild le b e n d e n  H u f
tie re n , so fa lle n  so fo rt c h a ra k te r is t isc h e  P a ra lle le n  

a u f, d ie  ü b rig en s a u c h  b e i a n d eren  G ru p p e n  d e r 
W ild fa u n a  v e r fo lg t  w e rd en  k ö n n e n . E s  is t  sch on  
d a ra u f  h in g ew ie sen  w o rd en , d a ß  d ie  H a u srin d e r 
d e r  a rk tis c h e n  Z o n e  n eb en  d e r  H o rn lo s ig k e it  zu  
e in er D e p ig m e n tie ru n g  n eig en , w ie  sie  ja  a u c h  b e i 
a n d eren  P o la r fo rm e n  a u f tr it t .  N e h m e n  w ir  d a s 
H a u s r in d  w e ite rh in  a ls  B e isp ie l, so lä ß t  s ich  in  
se in en  p r im itiv s te n  —  d. h . u n g e k re u z te n  —  V e r 
tr e te r n  in  d en  n ö rd lic h e re n  T e ile n  d e r  p a lä -  
a rk tis c h e n  R e g io n  e in e  e in h e itlic h e  ro te , s tu fe n 
w e ise  b is  f a s t  sc h w a rz  ge h e n d e  P ig m e n tie r u n g  
b e m e rk e n : es h a n d e lt  s ich  u m  d ie  F o rm e n , w e lc h e  
s y s te m a tis c h  a ls  ,,B o s  ta u r u s  b r a c h y c e ro s “  u n d  
ö s tlic h  d a ra n  a n sch lie ß e n d  B o s  ta u r u s  o rth o c e ro s  
b e ze ich n e t w e rd en . A b w e ic h e n d  h ie rv o n  fin d en  

w ir  im  M e d ite rra n g e b ie t p rim ig e n e  F o rm e n  m it 
e rh e b lich  lic h te re r  P ig m e n tie ru n g , d ie  in  m a n ch en  

S te p p e n fo rm e n  b is  zu  w e iß  ü b e rg e h t (o ft m it  einer 
a b n o rm en  V e rg rö ß e ru n g  d es G eh ö rn s v e rb u n d e n ). 
D ie  e n tsp rec h e n d e n  V e g e ta tio n s fo rm e n  sind , w ie  
sch o n  e rw ä h n t, W a ld  g e b ie t  b z w . S te p p e . D a ß  d ie  
R o tp ig m e n tie ru n g  s ta r k  v o n  d e r W a ld  Vegetation 
a b h ä n g t, lä ß t  sich  n ic h t n u r an  d en  a fr ik a n isc h e n  
B o v id e n  b e o b a ch te n , so n d ern  b e re its  a n  d en  W a ld 
sä u g e tie re n  u n serer en g eren  H e im a t. Im  G e g e n sa tz  
h ierzu  w eisen  S c h a f  u n d  Z ie g e  im  g e zä h m te n  Z u 
sta n d e  m e is t lic h te re  P ig m e n te  a u f, o b w o h l im  
E in k lä n g e  m it  m a n ch en  W ild fo rm e n  a u c h  b e i ih n en  
d u n k le re  P ig m e n te  v o rh a n d e n  sein  k ö n n e n . W ie  
ü b rig e n s  A b e l  (1922) a n g ib t  u n d  H i l z h e i m e r  

(19 1  o) n a ch g ew iesen  h a t, sin d  sch o n  d ie  gro ß e n  
e isze itlic h e n  W ild fo rm e n  —  B o s , E le p h a s  u sw . —  
d u n k e lr o t  b is  s c h w ä rz lich  p ig m e n tie r t  g e w esen . 
A u s  a llen  B e o b a c h tu n g e n  ü b e r d ie  P ig m e n tie ru n g  
d e r W ild fa u n a  w ird  ja  b e k a n n tlic h  g e fo lg e rt, d a ß  
d ie  S te p p e n g e b ie te  d e r E b e n e  b is zu  den  W ü s te n  
e in e  a u fh e lle n d e  W ir k u n g  h a b e n . A n d e rs  v e r h a lte n
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s ich  d ie  G eb irg e  b eso n d ers d e r sü d lich eren  Z o n en  
a u c h  d a , w o  k e in  W a ld w u c h s  v o rh a n d e n  is t. 
S ch o n  d e r  M u fflo n  (O v is  m u sim on ) des M e d ite rra n 
g e b ie te s  u n te r sc h e id e t s ich  d u rc h  sein e  d u n k le re  
P ig m e n tie r u n g  w e n ig ste n s  im  W in t e r  k le id e  v o n  
d en  m e is te n  H a u s s c h a fe n ; e in  w e ite re s  B e is p ie l 
b ie te t  d e r  t ib e t is c h e  Y a k  m it  se in er d u n k le n  F ä r 
b u n g . E n d lic h  sei n o c h  a n  d ie  fa h le  F ä r b u n g  d e r 
S u m p fb e w o h n e r  e rin n e rt, zu  d e n en  a u c h  d a s  
u n iv e r sa l v e r b r e ite te  W ild s c h w e in  (Sus scro fa ) 
g e h ö rt, w ä h re n d  d ie  ä th io p isc h e n  W a ld sc h w e in e  
w ie d e ru m  e in e  c h a ra k te r is t is c h e  R o tfä r b u n g  in  
ih re r  Z e ic h n u n g  a u fw e ise n .

E s  d a r f  fre ilic h  n ic h t  ü b e rse h en  w e rd en , d a ß  
d ie  Z e ic h n u n g  u n d  P ig m e n tie r u n g  m a n c h e r  T ie r 
fo rm e n  a lte r tü m lic h e  Z ü g e  b e w a h r t  h a t , d ie  w ir  
v ie lle ic h t  a ls  e in  E r b te i l  d e r T e r t iä r z e it  o d e r n o c h  
ä lte re r  E r d p e rio d e n  b e ze ich n en  k ö n n e n . M it m e rk 
w ü rd ig e r  K o n s ta n z  h a b e n  sich  b e i v ie le n  F e lid e n  
S tre ife n ze ic h n u n g e n  e rh a lte n , d ie  w ir  b e i p r im i
tiv e n  F o rm e n , so d en  V iv e rr id e n , a b e r  a u c h  n o ch  
b e i d en  J u g e n d fo rm e n  u n seres H a u s - u n d  W ild 
sc h w ein e s w ie d e rfin d e n . H ie r  m ü ssen  w e ite re  
U n te rsu c h u n g e n  leh ren , in w ie w e it  es s ich  d a b e i u m  
R e a k t io n e n  a u f  d ie  h e u tig e n  U m w e lte in flü s se  o d er 
u m  d a s  B e h a r re n  a u f  a lte n  E n tw ic k lu n g s s tu fe n  
h a n d e lt . S ch o n  S t r o h l  h a t  (19 2 1) a u f  d ie  N o t
w e n d ig k e it  h in g ew ie sen , b e i a lle r  B e r ü c k s ic h t ig u n g  
d e r  h is to r is ch e n  E le m e n te  in  d e r  T ie r v e r b r e itu n g  
d o c h  a u c h  d ie  p h y s io lo g is c h e n  G e s ic h ts p u n k te  
n ic h t  a u ß e r  a c h t  zu  la ssen . W e n n  b e i den  h ö h eren  
T ie re n  a u c h  k e in e  so e in d rin g lic h e n  U n te rsu c h u n g e n  
ü b e r  d ie  W ir k u n g  v o n  U m w e ltfa k to r e n  —  z. B . 
F e u c h t ig k e it  u n d  T e m p e r a tu r  so w ie  L ic h t  —  a u f  
d ie  P ig m e n tb ild u n g  v o r lie g e n  w ie  b e i d e n  b e k a n n 
te n  V e rs u c h e n  v o n  F i s c h e r , S t a n d f u s s  u. a. 
(vg l. D ü r k e n  1 9 19 ), so is t  es d o ch  k a u m  z w e ife lh a ft , 
d a ß  d en  H a u p tp ig m e n te n  e in  b e s tim m te r  O r g a n 
w e r t  z u k o m m t u n d  sie d ie  R o lle  d e r S c h u tz fu n k t io n  
g e g e n ü b e r  ä u ß e re n  S tra h lu n g se in flü ss e n  ü b e rn e h 
m en . J a , d ie  v o n  u n s a . a . O . a u s fü h rlic h e r  g e 
ge b e n en  B e is p ie le  la ssen  d e n  S c h lu ß  a ls  u n a b w e is
b a r  e rsch ein en , d a ß  d ie  P ig m e n te  ih re m  V e r h a lte n  
n a c h  w ie  e c h te  O rg a n e  fu n k tio n ie re n  u n d  a ls 
so lch e  d e m  D o ix o s c h e n  G e s e tze  u n te rw o rfe n  sin d . 
E s  e r k lä r t  s ich  h ie ra u s  d ie  E rsc h e in u n g , w e lch e  

v ie lfa c h  a ls  „ D o m e s t ik a t io n s r e iz “  b e z e ic h n e t w ird , 
n ä m lich  ein  sc h e in b a r  sp o n ta n e r  P ig m e n tv e r lu s t , 

te ilw e ise  o d e r v ö llig , b e i d u n k e l p ig m e n tie rte n  
T ie re n , d e re n  e x tre m e  F ä r b u n g  ja  a u f  e in e r seh r 
s ta r k e n  A n h ä u fu n g  d e r  P ig m e n tb e s ta n d te ile  b e 
ru h t. D ie se r  P ig m e n tv e r lu s t , d e r  s ich  d u rc h  p a rtie lle  
o d e r  to ta le  W e iß fä r b u n g  b e m e rk b a r  m a c h t, b r a u c h t  
k e in e s fa lls  a u f  irg e n d w e lc h e  ih re m  I n h a lt  n a c h  
sc h w e r  d e fin ie rb a re  ,,D o m e s tik a tio n s re iz e “  z u 
rü c k g e fü h r t  zu  w e rd en , so n d e rn  s te llt  s ich  v ie l  
eh er a ls  R e a k t io n  e in es fu n k tio n s lo s  g e w o rd e n en  
O rg a n e s  m it  u rsp r ü n g lic h  a n d e re m  A n p a s s u n g s 
w e r t  in  e in er n eu e n  U m w e lt  v o r . D a ß  es k e in e s
w e g s  im m er zu  e in er so lch en  U m fo r m u n g  k o m m t, 
so n d ern  d a ß  d a s  a lte  O rg a n  in  v ie le n  F ä lle n  a u c h  
in  d e r n eu e n  U m w e lt  d ie  n eu e n  F u n k tio n e n  ü b e r

n im m t o d e r r u d im e n tä r  e rh a lte n  b le ib t, is t  a u s  
z a h lre ic h e n  a n d eren  B e is p ie le n  b e k a n n t  u n d  lä ß t  
s ich  a n  d e r  k o n s ta n t  g e b lie b e n e n  Z e ich n u n g  d e r 
sch o n  e rw ä h n te n  p r im it iv e n  S ä u g e tie re  d e r  A lte n  
W e lt  erk e n n e n , w e lc h e  d e n  A u s g a n g sfo rm e n  d e r 
H u f-  u n d  R a u b tie r e  n o c h  n a h e ste h e n .

K ö n n e n  w ir  v ie le , w e n n  n ic h t  d ie  m eisten , a ls  
, ,D o m e s tik a tio n s re iz e “  b e i u n seren  H a u stie re n  
g e d e u te te n  E rsc h e in u n g e n  a ls  e in e  F o lg e  g e o g ra 
p h isc h e r O r tsv e rä n d e r u n g e n  u n d  d e m g em ä ß  v e r 
ä n d e r te r  L e b e n sb e d in g u n g e n  a n sp re ch e n , so g ilt  
d ie s  in  a n a lo g e r  W e is e  v o n  d e r  V e rs c h ie d e n a rt ig 
k e it  d e r M en sch en rasse n  in  d e n  e in zeln e n  F a u n e n 
re g io n en . S e it  E . F i s c h e r  (1914 ) a u c h  d ie  R a s s e n 
m e rk m a le  d e s M en sch en  a ls  „ D o m e s t ik a t io n s 
e rs ch e in u n g “  g e d e u te t  h a t, is t  d iese  F ra g e  n ic h t 
m e h r g a n z  z u r  R u h e  g e k o m m e n , zu m a l sie a u c h  
E . H a h n  (19 15 ) e in d rin g lic h  v e r tr e te n  h a t. A u c h  
h ie rb e i k ö n n e n  w ir  u n s a u sfü h rlich e re  E in z e l
h e ite n  e rsp aren , u m  d en  K e r n p u n k t  d er g a n ze n  
F r a g e  b esser ü b e rse h en  zu  k ö n n e n . M a g  m a n  d ie  
ge n e tisc h e  H e r k u n ft  d es M en sch en g e sch lec h tes  b e 
u rte ile n  w ie  m a n  w o lle , so z e ig t  eine k u rze  
g e o g ra p h isch e  A u fz ä h lu n g  d o ch  so v ie le  c h a r a k te 
ris tis c h e  K e n n ze ic h e n , d a ß  d ie  Z u sa m m e n h ä n g e  
k a u m  g e le u g n e t w e rd e n  k ö n n e n . D a s  ä th io p isc h e  

A fr ik a  h e b t  sich , e n tsp re c h e n d  se in er u rsp rü n g lic h e n  
n e g a t iv e n  R o lle  in  d e r  H a u s tie rh a ltu n g  u n d  -ge- 
w in n u n g , a ls  d a s  V e rb re itu n g s g e b ie t  v o n  M en sch en 
fo rm en  h e rau s, d ie  sch o n  d u rc h  ih re  P ig m e n tie ru n g  
v o n  den  F o rm e n  d es v o rg e la g e r te n  M e d ite rra n 
g e b ie te s  sc h a r f  gesch ied en  sind . D a s  M e d ite rra n 

g e b ie t  se lb st w ie d e ru m , d essen  se lb stä n d ig e  S te l
lu n g  fü r  d ie  V e r b r e itu n g  b e s tim m te r  H a u s tie r 
fo rm e n  h ie r  n u r k u rz  a n g e d e u te t  w e rd e n  k o n n te , 
h a t  s ich  im m er m e h r a ls  d ie  W ie g e  v o n  M en sch en 
ra ssen  erw iesen , w e lc h e  w e d e r m it  d em  n ö rd lich e re n  
in d o g e rm a n isc h e n  n o ch  m it  d en  ö s tlic h  a n s c h lie 
ß en d en  m o n g o lo id e n  T y p e n  in  V e rb in d u n g  g e 
b r a c h t  w e rd en  k ö n n e n . D ie  V e rg le ic h u n g  m it  den  
H a u s tie rzo n e n  in  ih re r  p rim ä re n  G e s ta ltu n g  u n d  
d en  n a tü rlic h e n  F a u n e n re g io n e n  z e ig t  Ü b e re in 
stim m u n g e n , zu  d eren  D e u tu n g  w ir  den  e tw a s  

u n k la re n  B e g r iff  d e r  „ D o m e s t ik a tio n s r e iz e “  n ic h t 
a n zu w e n d e n  b ra u ch e n . D a ß  e in  H a u s tie r  —  w ie  
ü b rig e n s  s ich e r lich  a u c h  d e r  M en sch  —  d u rc h  e ine 

k r a n k h a ft  ü b e rste ig e r te  E r n ä h ru n g  b e so n d e rs  in 
d e r  J u g e n d e n tw ic k lu n g  zu  e in er F o rm e n b ild u n g  
g e b r a c h t  w e rd en  k a n n , w e lc h e  v o n  d en  n o rm ale n  
V e rh ä ltn is se n  in  d e r fre ie n  N a tu r  a b w e ich t, b e d a r f  
k e in e r  b e so n d e re n  H e rv o rh e b u n g . D ie  P ro b le m e  
je d o c h , w e lc h e  so w o h l H a u s tie re  w ie  d e r  „ d o m e s t i
z ie r te “  M en sch  fü r  d ie  N a tu re rk e n n tn is  a u fw e rfe n , 
u n te rsc h e id e n  sich  in  n ic h ts  v o n  d e n jen ig e n , w e lch e  
b e i d e m  w ild le b e n d e n  T ie r e  a u ftre te n . D ie  V e r 
ä n d eru n g e n , w e lc h e  d ie  K u lt u r  b e i d em  d o m e 
st iz ie rte n  T ie re  h e r v o r  g e ru fe n  h a t, sin d  u n te r  a llen  
U m s tä n d e n  w e n ig e r  b e d e u ts a m  a ls  d ie  V e r ä n d e 
ru n g e n , w e lc h e  je w e ils  d ie  in  d e n  v e rsc h ie d e n e n  
F a u n e n re g io n e n  a b w e ic h e n d e  U m w e lt  zu  e rzw in g e n  
v erm a g .
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Wirtschaftliche Kraft- und Wärmeerzeugung.
W enn man, um nich t zu w eit ausholen zu müssen, 

die B etrachtungen über die M ittel fü r die K rafterzeugun g 
zunächst auf die B rennstoffe beschränkt, so kann m a n  

unter diesen die K ohle als den w ichtigsten  E n ergie
träger bezeichnen, da  w eder die geringe A usbeute an 
N aturgasen an ganz wenigen Stellen der Erde noch 
die w eit reicheren Funde an Ölen in der N a tu r gegen
über der K ohle als M ittel zur W ärm eerzeugung eine 
w esentliche R olle  spielen. G erade die zunehm ende 
V erkn appun g der V o rräte  unserer E rde an natürlichen 
Ölen und die w achsende Sorge der M enschheit v or dem 
V ersiegen der Erdölquellen  h a t das allgem eine In ter
esse auf V erfahren  gelenkt, die erm öglichen würden, 
durch B ehandlung der K ohle auf U m wegen zu flüssigen 
B rennstoffen  zu gelangen. Die w ichtigsten  W ege, die 
sich nach dem  heutigen Stande unseres W issens hierfür 
bieten, sind

1. V ergasung der K ohle im  G aserzeuger oder im 
Schweiofen und B eh an dlun g des dabei anfallenden 
Teers durch D estillation  oder durch sog. H ydrierung.

2. U n m ittelbares V erflüssigen  der K ohle durch 
A ngliederung von  W asserstoff bei hohem  D ru ck  und 
hoher T em peratur nach dem  V erfahren  von Bergius.

B ei der B eu rteilu ng der W irkun g, die diese V er
fahren au f die V ersorgung der A llgem einheit eines 
Landes ausüben können, begeht m an aber gar zu leich t 
Fehlschlüsse. Man übersieht auf der einen Seite sehr 
oft, daß sich n ich t alle A rten  von K ohle fü r die V e r
w ertung auf den angedeuteten W egen eignen, sondern 
nur besonders bitum en- oder gasreiche K ohlen, wenn 
die A nlagen n ich t wegen verhältn ism äßig zu hoher 
K osten  unw irtsch aftlich  sein sollen. D a  solche K o h len 
sorten nur an wenigen Stellen eines Landes vorhanden 
sind, so können diese V erfahren  das Problem  der K ra ft- 
und W ärm eversorgung der übrigen Lan desteile  n ich t 
lösen.

A b er auch, wenn man von dieser Einschränkung 
absehen w ollte, kann man diese V erfahren  n ich t als 
die 'Wege bezeichnen, die für die V ersorgung der A ll
gem einheit m it K r a ft  und W ärm e zu beschreiten sind,

w eil ihre w irtschaftliche Ü berlegenheit im  Großen gegen
über der heute üblichen K ohlen verw ertun g auf dem  
W ege über die D am pferzeugung noch nicht erwiesen ist.

D as B ild , F ig. 1, ze igt den W eg der K ohlenw ärm e in 
einer neuzeitlichen G askraftan lage1, also einer Anlage, 
die nach dem  unter 1 angegebenen Verfahren  arbeitet. 
D ie K o h le  w ird links in einem stehenden G enerator 
vergast, und das gewonnene G as w ird in einem 
S krubber gewaschen und geküh lt, w orauf es von den 
T eerdäm pfen befreit w ird. D as gereinigte G as dient 
sodann zum  B etrieb  einer G asm aschine, die die n u tz
bare K r a ft  erzeugt und deren A bw ärm e noch in Kesseln 
zur D am p f erzeugung ausgenu tzt wird. E ine geringe 
w eitere D am pfm enge w ird daneben noch aus dem 
K ü hlw asser des G enerators gewonnen.

Die eingeschriebenen Zahlen in F ig. 1 entsprechen 
den Ergebnissen einer der besten derartigen  Anlagen, 
die m it zwei G eneratoren fü r B raun koh len briketts 
ausgerüstet ist und täglich  60 t  B rik e tts  verarbeiten  
kann. M an erkennt, daß  die A nlage n ich t m ehr als 
15 %  der K ohlenw ärm e in der Form  von  n utzbarer 
A rb eit der K raftm aschin e hergibt, und daß  man außer 
der G asm aschine noch eine besondere D am p fk raft
m aschine aufstellen m üßte, wenn man die 23 +  3%  
der K ohlenw ärm e, die in dem  aus A bw ärm e erzeugten 
D am p f enthalten  sind, in N u tzarb eit überführen 
w ollte.

A n eine A nw endung dieses Verfahrens in so großem  
M aßstabe, wie es die Versorgung der Allgem einheit 
m it K r a ft  und W ärm e erfordern würde, ist aber schon 
darum  n ich t zu denken, w eil die A nlagekosten  eines 
solchen K raftw erkes, von  der F rage der A usfü hrbar
k e it gan z abgesehen, v iel zu hoch w erden m üßten. D ie 
p raktische E rfahrun g lie fert übrigens auch schon den 
Bew eis, daß A nlagen dieser A rt nur bei verhältn ism äßig 
geringer Größe und auch dann nur unter besonderen 
U m ständen w irtschaftlich  sind.

1 N ach einem A ufsatz von  Prof. L ö f f l e r , Char
lottenburg, in der V .D .I.-Z eitsch rift 71, Nr. 13. 1927.
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13 vH Verlust 
in der Gasmaschine

16 vH Verlust

desKessels

AbhitzekesselTeerabscheidung

merator

vH Verlust 
'“'im Kühlwasser

J5  vH Nutzarbeit •»
T/7 der Gasmaschineim Teer ~

F ü r die G ew innung von  flüssigen Brennstoffen  
bieten solche A nlagen auch n ich t besonders günstige 
Aussichten, da, wie in F ig. i  angedeutet, die gesam te 
A usbeute an T eer n ich t m ehr als 12%  der Kohlen - 
w ärm e beträgt. V o rteilh after scheinen, allerdings nur

näm lich 30% , in der Form  von  Schw elkoks zurück, 
für dessen V erw ertun g in großem  M aßstab bis je tz t  
noch kein richtiger W eg gefunden worden ist.

A u ch  die V erw ertun g des Gasüberschusses, der 
10%  der K ohlen  w ärm e beträgt, liegt noch keine für

t  ,J vH_ im Dampf

F ig.

53 vH Gesamtausnutzung

1. W eg der W ärm e der K ohle  in einer neuzeitlichen G askraftanlage.

'■£ WOvH -■
On der Kohle

Schweiofen Kühler

10 vH Gas für 
10vH im Gas Nutzzwecke 1

Teer
abscheidung

I HZ99Z 31 j

7 vH Verlust 
im Kühl wasser

ZOvHimTeer

30 vH im Heizgas

F ig. 2. W eg der K ohlenw ärm e in einer Schw elgas-A nlage.

in dieser H insicht, die reinen Schw eiverfahren, bei denen 
die K ohle bei w esentlich niedrigerer T em p eratu r v er
gast und etw a 20% ihrer W ärm e in der Form  von Teer 
gewonnen wird, s. F ig. 2. A llerdings bieten diese 
Schw eiverfahren n ich t die M öglichkeit einer u n m itte l
baren K raftgew in n un g in dem  gleichen M aße w ie die 
V ergasungsverfahren, w eil von  dem gewonnenen Gas 
e tw a 3/4 zum  Beheizen der Schw eiöfen verbraucht wird. 
A ußerdem  bleib t ein erheblicher Teil der Kohlenw ärm e,

die A usführun g in großem  M aßstab geeignete Lösung 
vor. A n  die A usn utzun g in Gasm aschinen auf dem 
Schw eiw erk selbst w äre n ich t zu denken, weil, abge
sehen von der U n w irtsch aftlich keit von  K olbenm aschi
nen von  sehr großen Abm essungen, die Verluste bei 
der F ortle itu n g der erzeugten K ra ft, e tw a  in der Form  
von  elektrischem  Strom , zu hoch werden w ürden. 
W ollte  man aber, wie auch bereits vorgeschlagen wurde, 
den G asüberschuß au f größere Entfernungen fort-
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leiten und durch die bisherigen Gasrohrnetze zur V er
teilung bringen, so w ürden w ahrscheinlich die Kosten 
der Pum p- und Rohranlagen beim  Ü berschreiten eines 
gewissen U m kreises vom  Schw eiw erk das Gas so stark  
verteuern, daß kein Gewinn gegenüber den örtlichen 
G asanstalten m öglich wäre. M an kann daher sagen, 
daß keines der bis je tz t  bekannten  Verfahren  zum  
Vergasen oder Verschwelen der K ohle geeignet w äre, 
in so großem  M aßstab du rchgefüh rt zu werden, daß 
man darauf eine Versorgung der A llgem einheit m it 
K r a ft  und W ärm e stützen  könnte.

Zu einem ähnlichen Schluß kom m t m an, wenn man 
die M öglichkeiten p rü ft, die heute die V erflüssigun g 
der K ohle nach dem  V erfahren  von  B e r g iu s  bietet. 
In F ig. 3 ist ein B ild  der S toffum setzun g in einer An-
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F ig. 3. Stoffum setzung beim  K ohle-V erflüssigungs-V er
fahren nach B e r g i u s .

läge nach diesem V erfahren  wiedergegeben. W ie er
sichtlich, ergeben 100 k g  K ohle hier, allerdings nur 
in günstigen Fällen, 45 kg flüssige und 21 kg gasförm ige 
Kohlenw asserstoffe; das ist ein verhältnism äßig sehr 
günstiges Ergebnis, dessen w irtschaftliche B edeutung 
vorläufig  allerdings dadurch erheblich eingeschränkt 
wird, daß man 5 k g  W asserstoff und 5 k g  E isenoxyd  
zuführen muß und daß auch die A nlage sehr hohe 
Kosten  verursacht. D a ferner gerade dieses Verfahren

an die G üte der benützten K ohle besonders hohe A n 
forderungen stellt, so leuchtet ein, daß es imm er nur 
örtliche B edeutung behalten, also niem als etw a als 
G rundlage für die G esam tversorgung m it K ra ft und 
W ärm e ben u tzt werden könnte.

F ü r die G ewinnung von K r a ft  und W ärm e in 
großem  M aßstabe bleiben w ir dem nach im m er noch 
auf den altgew ohnten W eg der U m setzung der 
K ohlenw ärm e in D am pfw ärm e und der A usnützung 
der D am pf wärm e in K raftm aschinen angewiesen. A ller
dings m uß hierbei darauf hingewiesen werden, d a ß  die 
neueren F ortsch ritte  der T echn ik die Stellung der 
D am pfkraftanlagen  in bezug auf die W irtsch aftlich 
k eit ihrer W ärm eausnützung wesentlich verbessert 
haben. A ls den w ichtigsten  F ortsch ritt kann man 
hierbei w ohl die zunehm ende Verw endung von ge
m ahlener K ohle zum  H eizen der D am pfkessel bezeich
nen, die erm öglicht, auch an sich m inderw ertige K ohlen 
sorten m it dem  gleichen günstigen Ergebnis wie die 
hochw ertigen zu verfeuern, also die W irtsch aftlichkeit 
des D am pfkesselbetriebes von der F rage der K ohlen 
sorte unabhängig zu m achen.

D er zw eite w ichtige F ortsch ritt, der sich heute be
reits deutlich  erkennbar vollzieht, ist der Ü bergang 
zum  B etrieb  der D am p fkraftw erke m it hohen D am p f
drücken. D abei liegt der V orteil n icht so sehr darin, 
daß D rucksteigerung schon an und für sich eine gün
stigere U m setzung der W ärm e in N u tzarb eit erm ög
licht. Dieser G ewinn ist verhältnism äßig so gering, 
daß er durch die unausbleibliche V erteuerung der 
D am pfkraftanlagen  durch die Steigerung des B etriebs
druckes w ohl etw as zu teuer erk au ft wäre. Vielm ehr 
liegt der überragende V o rteil der D rucksteigerung 
nam entlich darin, daß m an Anlagen, die m it hohem 
A n fangsd ruck arbeiten, gegen das Ende der D am p f
expansion hin, also bei 2 oder 3 A tm osphären Ü ber
druck, D am p f entnehm en und dam it H eizleitungen 
speisen kann, ohne daß die Leistung der D am pf k ra ft- 
anlage und dam it auch die G üte der U m setzung der 
verbrauchten  K ohle in N u tzarb eit w esentlich beein
träch tig t wird.

In dieser M öglichkeit, die neuzeitlichen K r a ft
anlagen zugleich als Spender der W ärm e auszunützen, 
die fü r die meisten häuslichen H eizzw ecke sowie für 
viele fabrikatorischen H eizanlagen unentbehrlich ist, 
liegt der Grund für die großen Zukunftsaussichten, die 
der A ufbau  unserer K ra ft-  und W ärm ew irtsch aft auf 
der D am pftechn ik bietet. H.

Die Waldsteppenlandschaften.
In vorliegender A rb eit1 wird der dankensw erte V er

such unternom m en, W esen und V erbreitu ng jenes 
L an dsch aftstyp us zu charakterisieren, der sich in der 
gem äßigten Zone der N ordhalbkugel in ausgedehnten 
Flächen zwischen der W ald- und Steppenlandschaf c als 
Ü bergangsgebiet einschiebt. Ausgehend von der K a rte  
der Lan dschaftsgürtel in S. P a s s a r g e s  B u ch  ,,D ie 
Lan dschaftsgürtel der E rd e“ , B reslau 1923 —  wobei 
V erf. m it R ech t betont, daß P a s s a r g e s  „L a n d sch a fts
kunde“  keinen absolut neuen W eg zur K en ntnis der 
Erdräum e darstellt —  w erden die in der Literatur 
verstreuten  landschaftlichen D arstellungen k ritisch

1 S. F u n k , D ie Waldsteppenlandschaften, ihr Wesen 
und ihre Verbreitung. V eröffentlichungen des G eogra
phischen In stitu ts der A lbertu s-U n iversitä t zu K ö n igs
berg, H e ft V I II .  H am bu rg: L . Friederichsen 1927. 
65 S. 19 X 28 cm. Preis geh. RM  4. — .

gesichtet und die einzelnen geographischen Faktoren  
untersucht, deren Zusam m enwirken den Landschafts
typus der Waldsteppe bedingen.

Die W aldsteppe ist, wie schon ihr N am e besagt, 
ein Zw ischenglied zwischen W ald  und Steppe und 
w urde in ihrer B edeutung zuerst von  russischen G eo
graphen erkannt und kartographisch dargestellt. Denn 
sie bedeckt rund ein V iertel des europäischen R ußland 
und in W estsibirien nach der K a rte  in dem  p rach t
vollen A tla s zu dem  russischen M onum entalw erk „D a s  
Asiatische R ußland“ , P etersburg 1914, Nr. 24 (ab
gedruckt in A . S c h u l t z  „S ib irien “ , B reslau 1923, 
S. 46), eine F läche von der doppelten G röße Italiens. 
In  W estsibirien zieht die W aldsteppe als zusam m en
hängender breiter Streifen vom  V orland des Russischen 
A lta i in nordw estlicher E rstrecku ng bis zum  V orland 
des U ral. Im  Europäischen R u ßlan d  dagegen lä u ft sie 
als breiter G ürtel nach Südw est und w ird im  N orden
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begren zt von  einer Linie, die vom  w estlichen U ra l
vorlan d über K asan, N ishni-N ow gorod, Tschernigow , 
Shitom ir über die polnische G renze nach K olom ea zieht. 
D ie  Südgrenze stre ich t vom  U ralflu ß  über Sterlitam ak, 
Sam ara, P o ltaw a, B en der bis Reni. E ntsprechend dem 
im  andersartigen B au  des K o n tin en ts begründeten 
nordsüdlich gerichteten  V erla u f der W ald- und Steppen
zone v erläu ft in  N ordam erika die W aldsteppe, im 
G egensatz zu der eurasiatischen, in nordsüdlicher 
R ichtun g. Ihre L an dsch aften  erstrecken sich hier vom  
m exikanischen G olf über 30 B reitengrade bis zum  
A th ab askasee und zeigen eine erstaunliche E in h eit
lich keit und G roßräu m igkeit auch je tz t noch, da sie 
fast ganz zu W irtsch aftslan d  um gew andelt sind.

Sow ohl in  E u rasien  w ie in N ordam erika b e
decken die W ald steppen  die G ebiete der a lten  starren 
T afeln , die seit vorkam brischen Zeiten  durch te k 
tonische Prozesse kaum  gestört wurden, m it Ausnahm e 
des A lta ivorlan des, das von  einer m esozoisch
tertiären  R u m p ffläch e gebildet wird, ebenso w ie das 
G ebiet der W ich ita-A rb u ckle  M ountains in O klaham a. 
Besonders bedeutsam  w urde für die A usgestaltun g des 
U ntergrundes der W aldsteppen der E in fluß  der 
diluvialen Vereisung sowohl durch die G eschiebem assen 
innerhalb ihres A usbreitungsgebietes als auch durch 
die Lößablagerun gen  außerhalb desselben. D iese bilden, 
zusam m en m it den E in w irkun gen  des K lim as, die 
G rundlage für die E n tw ick lu n g der Böden.

U n ter Zugrundelegung der K lim aklassifikatio n  von  
W . K o p p e n  w erden vom  V erf. die B eziehungen der 
W ald step p en  zum  heutigen  K lim a  eingehend be
sprochen und dahingehend zusam m engefaßt, daß, m it 
A usnahm e v on  T exas, das K lim a  der W ald steppe ein 
Übergangsklima auf der G renze zwischen den borealen 
W ald klim aten  und den kon tinen talen  Steppenklim aten  
der N ordhalbkugel darstellt. Im  einzelnen zeigt es 
Verschiedenheiten der Tem peraturhöhe, N iederschlags
m enge und des Verhältnisses der T em p eratu r zum  
N iederschlag. G egenüber den Steppen zeichnet sich 
aber das W ald step p enklim a durch das Fehlen aus
gesprochener Trockenzeiten, gegenüber dem  W ald e d a 
gegen durch die größere Periodizität der Niederschläge 
aus, die sich in einem frühsom m erlichen M axim um  und 
H e ftigk e it der N iederschläge ausprägen. T yp isch  kon 
tin en tal sind der G egensatz von  Som m er und W inter, 
ebenso wie die größeren T em per atursprünge. Die 
U ntersuchung lä ß t aber die Schw ierigkeiten  einer ein
deutigen  D efin ition  des W aldsteppenklim as erkennen. 
D er angegebene M itte lw ert der Jahresam plitude der 
T em p eratu r für die S tad t B arn au l (S. 29) ist anschei
nend nur ein D ru ckfehler: er b e träg t n ich t 28,5 son
dern 38,5 0 C.

Hydrographisch äußert sich die W aldsteppe darin, 
daß die in ihr gebildeten W asseradern, w ie aus dem  
K lim a  verstän dlich  w ird, alle steppenhaften  C harakter 
tragen und keinerlei stän dig  und nur selten periodisch 
schiffbare F lüsse bilden. Im  F rü h jah r nach der Schnee
schm elze o ft s ta ttlich  und breit, versiegen sie nach den 
Som m erregen so w eit, daß sie nur noch spärlich fließen 
oder sich sogar in eine R eihe von stehenden Gewässern 
auf lösen. A lle  großen und dauernd schiffbaren  Ström e, 
wie W olga, D njepr, O b und Irtysch , kom m en aber als 
D urchzugsflüsse aus N achbarzonen m it anderen N ieder
schlagsverhältnissen. Im  G egensatz hierzu fehlen diese 
den nordam erikanischen Steppenlandschaften; denn 
der M ississippi gehört nur m it seinem  O berlauf bis 
S t. L ouis hierher und ist im  Spätsom m er für D am p f
schiffe zu seicht.

A ls typ isch e  Oberflächenform  für die W ald steppen 
land schaft erw eist sich die flachw ellige bis hügelige
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Ebene, deren H öhenunterschiede durch Flußerosion, 
wie z. B . die W asserrisse in Südrußland oder durch 
V orgän ge in der geologischen Vergangenheit, besonders 
der ak k u m u lativen  der dilu vialen  Eiszeit, bedingt 
sind. Im  allgem einen sind sie aber n ich t so groß, daß 
sie die A usbild un g von  O rtsklim aten  und H öhenstufen 
zu bew irken verm öchten.

A u ch  bezüglich  der Böden  ist die W aldsteppe ein 
Ü bergangsgebiet, da in ihr von  der Steppenzone bis 
zum  W ald  hin alle Ü bergänge von  Schwarzerde zu r de
gradierten Schwarzerde b is zum  Podsolboden entw ickelt 
sind und hier schon die geringen Schw ankungen des 
R eliefs einen starken  W echsel der B oden typen  h ervor
rufen. D ie naheliegende F rage, ob das K lim a der 
W ald steppenlan dsch aften  eine S teppen vegetation  an 
sich unbedingt erfordert, w ird heute von  säm tlichen 
A utoren  vernein t. D ie M enge des N iederschlags und 
auch die A rt seiner V erteilu n g w ürde den B aum w uchs 
an sich erm öglichen. Sie ist aber schwankend genug, 
um  bei der vorhandenen B esch affen heit der erw ähnten 
B öden  das Ü bergew ich t der Step p en vegetation  zu 
geben, die ihrerseits rückw irkend w ieder die B ildu ng 
der Schw arzerde begünstigt.

Pflanzengeographisch erw eist sich die W aldsteppe 
als das Ü bergangsgebiet zwischen W ald  und Steppe, 
in dem die G rasflur als Wiesensteppe a u ftritt und in 
dem  der W ald  n ich t nur als Galeriewald die Flüsse be
gleitet, sondern in inselartigen größeren oder kleineren 
B eständ en  auch außerhalb der F lu ß tä ler das Lan d 
durchsetzt. D ie gegenseitige D urchdringung von W ald 
und Steppe findet in der W eise statt, daß keine der 
beiden Form ationen ihre E igen tüm lichkeit verliert, 
aber doch eine solche Gemeinschaft entsteht, daß m an 
nich t von T eillan dsch aften  sprechen kann. In Sibirien 
unterscheidet K r y lo w  im  G ouvernem ent T om sk drei 
Unterzonen der W ald step p e: 1. D ie Rasenwiesenunter
zone m it 45— 60% W aldbedeckung, 2. die verschieden- 
gräsige Wiesenzone m it 45— 20% W ald  und 3. die 
Pfriemgrasunterzone m it 1— 20% W ald. In den die 
W ald steppe charakterisierenden W aldfläch en  oder 
H ainen, die in R u ßlan d  und Sibirien ,,K o lk i“ , in N ord
am erika ,,groves“  und „clu m p s of trees“  genannt 
w erden, treten  in den verschiedenen G ebieten v e r
schiedene B äum e als B estandbildner auf. In Kanada  
erscheinen besonders Pappel, Weide und seltener 
Sprossenfichte, in den V erein igten  S taaten  dagegen, 
als fast einziger V ertreter des so artenreichen a tlan 
tischen W aldes, die Eiche. Im  Europäischen Rußland  
geht die Eichenwaldsteppe vom  G ouvernem ent Perm  
ab in die Birkenwaldsteppe Sibiriens  über. D abei 
zeigen im N orden die B irkenw äldchen noch stärkere 
B eim ischungen von  Espen, W eiden und Fichten , in 
der B arab a  von  Vogelbeerbäum en und Faulbäum en. 
D ie Espe h ä lt sich aber auch in den südlichsten G ebieten. 
Im  N ord altai b eiK u sn ezk  wechseln B irken-un d F ich ten 
haine. H ier h a t sich auch, wie ich  hinzufügen m öchte, 
eine kleine Insel von  Linden  erhalten, die sonst in 
ganz W estsibirien  feh lt und die den letzten  Ü berrest 
von  breitb lättrigen  L aubbäum en  des T ertiärs bilden. 
In der M inussinsker Steppenm ulde greifen ebenfalls 
F ich ten haine vom  R ande her ein, w ährend die tieferen 
Senken m it H ainen v on  B irken, Espen und dem 
sibirischen Erbsenbaum  bestanden sind. Die m it dem 
W ald e abw echselnden Wiesensteppen  haben w enige 
eigentüm liche P flanzen, fallen aber durch den hygro- 
philen C harakter ihrer zahlreichen saftigen K räu ter 
und Stauden gegenüber der eigentlichen Steppe auf. 
Ihre F lora  ist reicher als die der Pfriem grassteppen und 
en th ält typ isch e V ertreter, w ie das G roße W indröschen 
(Anem one silvestris), Frühlingsteufelsauge (Adonis
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vernalis), W iesen-Salbei (Salvia  pratensis), Flaum - 
H afer (Avena pubescens) und andere. Die Pflanzen 
bilden in der W iesensteppe im  F rü h jah r und F rü h 
som m er eine dichte, k rautige  und bisw eilen m anns
hohe D ecke, die in Sibirien keinen geschlossenen Rasen 
bilden, im  G egensatz zu den dicht bestandenen Prärien 
Nordam erikas. D ie Verteilung von W ald  und Steppe 
fo lgt dem  R elief: ebene Flächen, das H aup tgeb iet der 
Schw arzerde, begünstigen Steppen, w ährend bei be
w egterer Erdoberfläche der W ald erscheint.

Den geschilderten Verhältnissen  nach nim m t es 
nicht w eiter wunder, daß die W aldsteppe sowohl Wald- 
wie Steppen-T ieren geeignete Lebensbedingungen bietet. 
H eute spielen sie weder im L an dsch aftsbild  noch im 
W irtschaftsleben  irgendeine Rolle, da der M ensch sie 
vernichtete oder verdrängte, so daß nur noch spärliche 
R este in Schutzgebieten  ihr Leben fristen. V ersch w un 
den sind die R u del der Saiga-A ntilopen, der W ild 
pferde in Südrußland und v or allem  die B ü ffe l in N ord
am erika, w ährend sich unter heutigen Verhältnissen 
lediglich W üh ltiere der Steppe, H am ster, Feldm äuse 
und Ziesel, erhielten.

U m  so stärker aber legte der M ensch  diese G ebiete 
w irtschaftlich  m it B eschlag. D enn die W aldsteppe 
b ie tet die günstigsten  B edingungen für den Ackerbau, 
der n icht erst duch m ühsam e R odungen erm öglicht zu 
w erden braucht, und ebenso genügend H olz zur Feuerung 
wie zum  H aus- und G erätebau. D a ihre Bew ohner 
stän dig unter der drohenden G efahr von  Invasionen 
der benachbarten  Steppen völker standen, w ar in 
früheren Zeiten die W aldsteppe ebenso unsicher und 
siedlungsfeindlich und ebensow enig der S taaten bild un g 
gün stig wie die Steppe selbst. D aher h at ihre V erw en 
dung als Siedlungsland erst in jun ger historischer Z eit 
begonnen und trä g t daher überall den C harakter des 
Koloniallandes, dessen w irtschaftliche  B ed eu tu ng groß 
ist. D enn in Sibirien, R u ß lan d  und N ordam erika liegen 
in den W ald steppen  die Zentren des Getreidebaues.

V on  den W aldsteppen müssen aber die waldsteppen- 
ähnlichen  L an dsch aften  unterschieden werden, in denen 
sich W ald  und Steppe als Teillandschaften  gegenüber
stehen und v o r  allem  durch ein verschiedenes K lim a 
getrennt sind, w ie z. B . in Britisch-Colum bien und b e
sonders in Transbaikalien, w o Steppenbecken und
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Steppentäler, bew aldete H änge, R ücken und Plateaus 
als F uß - und H öhenstufen ausgebildet sind. Typische 
W ald step p e scheint hier lediglich am  Südhange der 
H öhenzüge als H öhenstufe en tw ickelt zu sein.

B ei E rörteru ng der Entstehungsbedingungen der 
W ald step p e kom m t F u n k  zu dem Ergebnis, daß die 
W ald step p e gekennzeichnet ist als das ehemalige Gebiet 
echter Steppe zur Zeit der postglazialen  „trocken -w arm en  
K lim ap eriode“ , in dem  seit dem  E insetzen  der feu ch t
kalten, su batlantischen K lim aperiode der W ald  bis 
zum  heutigen T age n ich t nur längs der Flüsse, sondern 
auch in der Ebene vorrückt. D ies w urde in N ord
am erika durch pflanzengeographische Studien und in 
Eurasien  auf G rund bodenkundlicher U ntersuchungen 
erwiesen. D er R ü ck gan g des W aldes in historischer 
Zeit ist lediglich eine F olge der R au b w irtsch aft des 
M enschen, der durch H olzschlagen und besonders 
B rän d e den W ald  vernichtete, der dann durch Steppe 
ersetzt wurde. D er D irek to r des M eteorologischen 
O bservatorium s zu Irkutsk , W . B . S c h o s t a k o w it s c h , 
h a t in einer interessanten  A rb eit anschaulich die B e 
dingungen, Dim ensionen und W irkungen solcher R iesen
w aldbrände in Sibirien w issenschaftlich  u n tersu ch t1. 
In  ihrer heutigen Form  ist die W ald step p e also eine 
R aub lan dsch aft, deren E igen art aber le tzten  E ndes 
trotzdem  durch natürliche, k lim atisch e Verhältnisse 
bedin gt ist.

D ie gehaltvollen  A usführungen besch ließt ein V e r
zeichnis der w ichtigsten  L iteratur, das sich z. B . für 
W estsibirien  noch durch einige neuere russische 
pflanzengeographische A rbeiten  von  B . N . G o r o d k o w ,

B . I. B a r a n o w  u . a. (vgl. Geogr. Jahrb. B d . X L I ,
1926, S. 320) noch vervollstän digen  ließe. E inige 
pflanzengeographische V erbreitu ngskärtchen  h ätten  
aber, besonders für N ichtgeographen, unbedingt b e i
gegeben werden müssen, um  so mehr, da die A rb eit das 
Problem  n ich t einseitig, sondern in echt geographischer 
W eise allseitig  be leuchtet und dadurch einen wertvollen 
Beitrag zur vergleichenden Landschaftskunde bildet.

P a u l  F i c k e l e r , M ünchen.

1 „ P e t e r m a n n s  Geogr. M itt.“  1926, 1x2— 118.
Vergl. R eferat in „D ie  N atu rw issen schaften ”  S. 839.
1927.

Zuschriften.
Der H erausgeber b itte t, die Zuschriften  auf einen U m fan g von  höchstens einer D ru ck sp alte  zu beschränken, 
bei längeren M itteilungen m uß der V erfasser m it A bleh nu n g oder m it V eröffen tlich un g nach längerer Z e it rechnen. 

Für die Zuschriften hält sich der Herausgeber nicht für verantwortlich.

Larven, sind also als G allen anzusehen. D a  in der unsEinheim ische springende Gallen.

U n ter einem Feldblum enstrauß, der u. a. G enista 
und L o tu s enthielt, fanden w ir drei kleine kapselartige 
G ebilde von 2,5 mm  Länge, 1,5 m m  B reite  und m axim al
1,0 mm  D icke, w elche am  R ande R este gelber B lü ten 
b lä tter erkennen ließen. Diese K apseln  führten  Sprünge 
bis ca. 1 cm  W eite  und H öhe aus. Sie enthielten kleine

zugänglichen L iteratu r n ichts über einheimische 
springende G allen zu finden ist, und w ir auch auf 
anderem  W ege bisher nichts über ein derartiges V o r
kom m en erfahren konnten, wären w ir fü r entsprechende 
M itteilungen sehr dankbar.

Gießen, Physikalisch-chem isches In stitu t, den 
17. A u gu st 1927. K a r l  S c h a u m . E l l a  S c h a u m .

Besprechungen.
I H E R I N G , H E R M A N N  v o n , Die Geschichte des 

Atlantischen Ozeans. Jena: G u stav  F ischer 1926.
V II , 237 S. und 9 farb. T af. 17 x  26 cm. Preis geh.
RM  15. — , geb. RM  17. — .

V om  A natom en zum  Zoologen, von der vergleich en 
den A n atom ie und S ystem atik  zur Phylogenie, von  da 
aus zur (erfreulich hoch eingeschätzten) P aläon tologie  
und B iogeographie und so zu den geologischen W urzeln  
und B edingungen, zugleich  auch noch B o tan ik er und

E thn ologe: es ist w ahrlich  keine schm ale Basis, auf 
der H . v o n  I h e r in g  b a u t ! G ründlichste a lte  deutsche 
Schulung, gep aart m it reichsten E rfahrun gen  m ehrerer 
ungeheuer arbeitsreicher Jahrzehnte in w eiten Teilen 
Südam erikas. Sinnlos w ütende K riegspsychose und 
U n dan kb arkeit h a t 1916 den großzügigen, freigiebigen 
Schöpfer des Staatsm useum s von Sao Paulo dort v er
trieben. So w urde er schließlich der H eim at w ieder
gesch en kt und sieht nun hier, daß für ein starkes
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w issenschaftliches E ch o seiner L eb en sarb eit die E n t
fernung doch w ieder einm al zu groß gewesen sein, 
daß er sein eigener D olm etsch werden m u ß ! So fa ß t 
er zusam m en, w as er sich erarbeitet: P flanzen, M ol
lusken, W espen, Säugetiere, H aie sind seine H a u p t
gegenstände gew esen; stets w ar es ihm  um  B iologie 
im  vollen U m fan ge zu tun, le g t er also vollsten  N ach 
druck  au f M itverw ertu n g der fossilen Zeugnisse, 
w ü n sch t er den reichen B eobachtungs-, ja  E n td ecku n gs
sch atz auch innerlich sinnvoll zu verknüpfen, zu 
deuten, zu verstehen. D am it aber sieht er sich nun 
stark  au f paläogeographische Problem stellungen a b 
gedrängt, p a ck t kühn den S tier bei den H örnern und 
schreibt die G eschichte des S ü d-A tlan tik-R aum es, ein
schließlich aller ihn um gebenden Festlandm assen.

In dieser A rt, m it diesem  R üstzeu g, w äre dazu kein 
Zw eiter im stande gewesen. M ag der Sp ezia list irgend
einer R ich tu n g  in diesem  oder jenem  unb efried igt sein: 
die W irk sam k eit des P olyhistors lie g t in den G renz
gebieten, in der V erfestigun g der N ähte  zwischen den 
Ein zelflicken  der W issenschaft. Jeder erfäh rt hier v iel 
ihn A ngehendes aus nächsten N achbarfächem . U nd 
dieser S yn th etik er is t Schöpfer der „an alytisch en  
M ethode“  der „vergle ich en d  - genetischen B iogeo
graph ie“  !

E s  is t die W iederaufnahm e seiner früheren, in 
D eutsch land in der T a t  w enig beachteten  A rchhelenis- 
These, doch a u f erheblich verbreiterter und v e r
stärk ter G rundlage. L eid er is t das W erk  so n ich t aus 
einem  G usse entstanden, trä g t die M ale seiner E n t
stehung zuweilen gar zu deu tlich  an sich (K ap . 13, 
über die R egenw ürm er, schon v o r  xo Jahren nieder
geschrieben, au f S. 160— 162 hintereinander v ier  an 
geflick te  „S c h lu ß “ w orte, m ancher uneingeschm olzene 
N achtrag, politische N ebenbem erkung auf S. 148 usw.). 
Schon das V o rw o rt is t uneinheitlich, sch w eift vom  
T hem a zur M ethode, zum  W issenschaftsbetriebe an 
deutschen U n iversitäten, zur V orbereitun g einer neuen 
A rb eit über fossile H aie m it artlichen  E inzelfragen, 
dann über die G eschichte der südam erikanischen 
Säuger w ieder zu rü ck  zur M ethodik. A u f S. 24 g ib t 
es g a r u n verm itte lt einen E x k u rs über und eine Pole
m ik gegen m oderne K u n st. S elbst der S til v errät 
gelegentlich  durch eine gewisse N onchalance (z. B . 
S. 25) m ehr T em peram en t als A usgleichung und A b 
rundung einer Schöpfung, die bis zu gewissem  G rade 
ein L eben sw erk  krönen soll.

D och  das sind Ä ußerlichkeiten , die m an bedauern 
kann, ohne der sachlichen L eistu n g als solcher die 
A ch tu n g  zu versagen. D ie eindrucksvolle V ereinigung 
von  w eitem  G esichtsfeld und doch in tensiver Fein 
arb eit k om m t auch in den (schon technisch recht 
befriedigenden) K arten beigaben  zum  A usdruck: je
eine T afe l is t der P aläogeographie der Oberen K reide, 
des E ocäns, der m ittelam erikanischen T ertiären tw ick 
lung, des älteren P leistocäns gew idm et, zw ei geben die 
bekanntgew ordenen K reide- und E ocän fun dorte in 
A frik a  und Südam erika rein feststellend wieder, drei 
sind rein biogeographisch den sozialen W espen und 
Landschnecken (Acaviden und H eliciden) gew idm et. 
D em  B iologen w ird m an es n ich t verdenken, daß er, 
au f diesem  G ebiete m ehr T atsach en  überschauend, 
d o rt auch  das Sch w ergew icht seiner A rgum en te ent
n im m t, denen sich die geologische V orste llun g etw as 
unterordnen m uß. „S o  is t nun die vorliegende S ch rift 
. . . aber auch  zu einer P ropaganda- und K a m p fsch rift 
zugunsten der zoogeographischen Forschung gew orden“ 
(S. 7). D iese eigene E in sch ätzu n g und A b sich t darf 
bei einer B eu rteilu ng n ich t übersehen werden. H ier 
liegen auch die W urzeln  m ancher selbstbew ußten

Ä ußeru ng berechtigten  Stolzes auf eigene W irksam keit. 
A rchhelenis (E n g l e r s  botan. Jahrb. Bd. X V II)  ist 
die postu lierte V erb ind un g zwischen A frik a  und dem  
südöstlichen Südam erika (über St. H elena, wo M anatus 
fossil gefunden w urde!), die nach v. I h e r in g  bis ins 
M iocän angehalten  hätte. Ih r am erikanisches T e il
stü ck  A rchib rasilia  w äre im  L au fe  des T ertiärs m it 
A rchiguiana, dem  entsprechenden R este eines von 
M arokko herüberreichenden A rchan tlantis-B rü cken - 
kon tinen ts sowie m it A ch ip la ta  (dem A n den-K or- 
dilleren-Zuge im  W esten) zum  heutigen  Südam erika 
zusam m engew achsen. E s g ib t eine A rchigalenis, 
A rchin otis, E oparadisis, einen A n dopotam os und 
m anche ähnliche w eitere Schöpfung, ja  selbst einen 
A m egh ino-F lu ß  innerhalb des heutigen A tla n tik . 
K u rz  die paläogeographischen H ypothesen fließen 
recht fre ig ie b ig ! D och  m uß m an zugestehen, daß n ich t 
n ur eine sehr starke schöpferische V orstellun gskraft 
am  W erke ist, sondern auch die B egründungen w ohl
du rch d ach t und in reichstem  T atsach en sch atze v ie l
seitig  v eran k ert sind. E s lie g t im  W esen dieser H y p o 
thesen, daß  sich auch im m er w ieder v iel dagegen ins 
Feld führen lä ß t: K o n stan z der H ebungs- und Sen
kungstendenzen bis in kleinste Schollenelem ente, 
w ogegen das riesenhafte E ntstehen und spurlose V e r
schw inden solcher B rückenkon tin en te in gar zu 
schroffem  G egensätze steht. N achw eisbarkeit des 
M itte lk reid e-A tlan tik  bis hinab ins südlichste A n gola  
und w ieder im  E ocän (entgegen der A n gabe des ersten 
A bsch n ittes des V orw ortes!), auch  noch in D eutsch- 
Südw est, so daß die einfachste geologische F e st
stellung für direkte V erb ind un g über den heutigen 
Ozean keinen R au m  m ehr zu bieten scheint, die 
D eutu n g der biogeographischen T atsachen  also noch 
kom plizierter werden m uß und dergleichen mehr. 
E s kann hier (leider!) n ich t in solche D iskussion ein
getreten  w erd en 1. A u ch  der G egner muß m anche 
S tärk e  der S tellun g anerkennen und kann gerade, 
indem  er sie zu überwinden trach tet, dan kbar selber 
daran erstarken. E in e F ülle  von  scharf form ulierten 
A ufgaben  und Problem en w ird den weiteren W eg der 
Forschung leiten helfen und erscheint hier in der 
A llse itigk e it der B eleuch tun g, ohne die ihre Lösung 
nie w ird befriedigen können. Insbesondere werden 
auch  die M eeresström ungen und ihre Bedingungen 
als h öch st bedeutsam er F a k to r in den K reis der B e 
trach tu n g gezogen, w ährend der W EGENERsche L ö 
sungsversuch v ö llig  abgelehn t werden kann. E ine 
U n iversitas literarum  kom m t hier in der E in ze l
p ersönlichkeit zur G eltung, w ie sie sonst nur m ühsam  
aus vielen Lebensw erken sich zusam m enfindet.

D en W ahrheitsdurstigen  kann nichts schöner 
ehren, als das E in geständnis au f S. 26 von m anchem  
früheren Irrtum , über den er sich selbst seither em por
gearbeitet: „S o  is t es gekom m en, daß ich bei A bsch luß  
dieses B uches anders über das A tlan tisproblem  denke 
w ie bei B eg in n .“  W o selbst der V erfasser so bereichert 
w urde, d arf der L eser gew iß v iel erwarten. D as 
W ich tigste  aber is t dennoch, daß die E rkenntnis uner- 
starrt im  W erden b le ib t; die Syn th ese so reichen 
W issens w ill n ich t abschließen, sondern vorw ärts 
weisen, ja  tre ib e n ! E . H e n n i g , Tübingen.

1 Solche R ekonstruktionen, w ie ein eocäner 
M eeresarm  vom  N iger über den N il ostw ärts nach 
A bessinien (Tafel 2), können freilich  restlos schon heute 
zurückgew iesen werden. D ie geologische K en ntnis 
is t doch w eiter gediehen als in solchen Fällen offen bar 
v orausgesetzt wird. D och das is t Spezialisteneinw and, 
der den K ern  n ich t berü hrt!
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Düsseldorfer Geographische Vorträge und Erörterungen.
(Verh. d. geogr. A b t. d. 89. T agu n g d. Ges. dtsch. 
N atu rf. u. Ä rzte  in D üsseldorf, 20. bis 24. Septem ber 
1926), in drei Teilen herausg. von M. E c k e r t ,
A . P h ilippso n , F. T h o r b e c k e . B reslau: Ferdinand 
H irt 1927. X I I , 262 S., 34 K arten  und A bbild, 
im  T e x t und 45 A bb ild , auf 12 T afeln . Preis 
RM  29. — .

Die F achvorträge, die in der geographischen A b 
teilung der Düsseldorfer N atu rforschertagu n g 1926 ge
halten worden sind, liegen nunm ehr, herausgegeben von 
den E inführenden, im  D ru ck  vor. E s ist sehr zu be
grüßen, daß durch die D rucklegun g der V o rträge  die 
Ergebnisse der T agu n g auch w eiteren K reisen  zur 
K enn tn is kom m en. J e tz t erst ist es m öglich, den großen  

E rfo lg  gan z zu w ürdigen, den die von den Einführenden 
geleistete A rb eit für die G eographie geze itigt hat. 
W enn auch auf einer derartigen T agu n g naturgem äß 
nur A ussch nitte  aus dem  um fangreichen G ebiete der 
G eographie behan delt werden können, so haben es die 
Einführenden doch verstanden, diejenigen Fragen 
diskutieren zu lassen, die im  A ugen b lick  besonders 
w ichtig  sind, und für diese F ragen den neuesten Stand 
der Forschung und d am it die R ichtlinien  für die w eitere 
Forschung zur E rörterung zu stellen.

Die einzelnen, scheinbar v ö llig  heterogenen V o r
träge des Teiles Kartenwissenschaft und Wirtschaftsleben 
(Einführender M. E c k e r t , Aachen) bilden in ihrer G e
sam theit ein überraschend geschlossenes Ganzes. 
E inleitend werden W esen und A ufgaben  einer (geo
graphischen) K arten w issenschaft umrissen (M. E c k e r t ). 
D arau f folgen A usführungen über einen Zw eig der 
K artenaufnahm e (R. H u g e r s h o f f : Luftbildm essung, 
K . P e u c k e r : Ph otokarte), über die M ethoden k a rto 
graphischer D arstellung (E. I m h o f: D as Siedlungsbild, 
E . T ie s se n  : W irtsch aftskarten) und über die V erw ert
barkeit von K arten  in der P raxis (J. M. d e  Ca s s e r e s : 
Städtebau). D ie A usführungen über den rheinisch
w estfälischen W aldbestan d (H. Sa r n e t z k y ), die 
rheinisch-westfälischen K lim akarten  (R. E c k a r d t) und 
die Siedlungskarten des R uhrgebietes (R. R u e se w a l d ), 
hätten  ebensogut auch im  zw eiten T eile  (Geographie 
der Rheinlande) P la tz  finden können.

Im  zw eiten Teile Geographie der Rheinlande (E in 

führender A . P h il ip p s o n , Bonn) werden eine große  

Zahl ungenügend oder gar n ich t bekan n ter E rgebnisse  

der den R heinlanden gew idm eten geographischen  
F orschung zu gän glich  gem ach t in der knappen Form , 
w ie sie dem  n ich t speziell Interessierten besonders w ill

kom m en sein dürfte. N eben den A usfüh rungen zu 
sam m enfassenden Charakters (A. P h il ip p s o n  : M orpho
logie, M. E c k e r t : Politische Geographie, O. Q u e l l e : 

Industriegeographie) stehen die V o rträge m it engerer 

Fragestellun g (H. S p e t h m a n n : Oberflächenform en des 
R uhrreviers, F rau M. R . B r e d d i n - R u l a n d  : R a n d  des 
Bergischen Landes, R . H e n n i g : R heinm ündungen im  

A ltertu m , H . B e l l in g h a u s e n  : K u ltu rgeograph ie des 
N euw ieder Beckens). A u s den interessanten V orträgen  

dieses Teiles seien nur herausgehoben die D arlegungen  

P h il ip p s o n s  über die M orphologie der R heinlande, in 
denen uns dieser bekan n te G eograph au f G rund jah re

langer eigener A rb eit und der seiner Schule einen Ü ber
blick  über die O berflächen gestalt seiner H eim a t g ib t  

und so eine G rundlage für alle andere geographische  

Forschung in den R heinlanden bietet. E s  w äre w ohl 
eine dankbare A u fg a b e  der deutschen G eographie, eine  

ähnlich stabile B asis auch für andere noch ausstehende  

deutsche G ebiete zu schaffen. D ie B ed e u tu n g der 

Forschungen P h il ip p s o n s  für diese anderen deutschen  

G ebiete, insbesondere für die U ntersuch ung der d eu t

schen M ittelgebirge, von P h il ip p s o n  leider nur an
gedeutet, sei besonders hervorgehoben.

Im  d ritten  T eile  Morphologie der Klim azonen  (Ein

führender F. T h o r b e c k e , Köln) untersuchen eine R eihe  

von  G eographen au f G rund eigener B eo b a ch tu n g die  

für die einzelnen K lim agebiete  typisch en  O b erflächen

form en und den um strittenen Zusam m enhang zw ischen  

O berflächenform en und K lim a. N ach  einem  einleiten

den V o rtra ge von  F. T h o r b e c k e  über die Stellu n g des 

Problem s folgen R eferate über die O berflächen

ge sta ltu n g im  feuchtheißen K a lm en k lim a (W. B e h r - 
m a n n ), im  w echselfeuchten Tropenklim a m it über

w iegender R egen zeit (F. T h o r b e c k e ) und m it über

w iegender T ro cken zeit (F. J a e g e r ), im  außertropischen  

M onsunklim a (H. S c h m it t h e n n e r ), in den W in ter

regengebieten (H. M o r t e n s e n ), in den Trocken w üsten  

des heißen G ürtels (S. P a s s a r g e , ergänzt durch kurze  

Ausführungen H . M o r t e n s e n s  über die nordchilenische  
W üste), in der N am ib  (E. K a i s e r ), in den B innen- und  
H ochw üsten (F. M a c h a t s c h e k ), in der A rk tis  (F. 
K l u t e ). E s  ist n atürlich  n ich t m öglich, daß bei der 
großen Z ah l der V ortragenden und dem gem äß M ei
nungen ein abgerundetes B ild  der tatsächlichen  V e r
hältnisse entstehen kann. D er Leser w ird also m anchen  

W iderspruch und m anche L ü ck e  in den verschiedenen  

Ausführungen finden. Andererseits erm öglicht gerade  

der V ergleich  der verschiedenen V o rträ ge einen Ü ber

blick, w ie ihn die V ortragend en selbst, R eferen t n ich t  

ausgeschlossen, im  A u ge n b lick  des m ündlichen V o r

trages keinesw egs im m er ge h a b t haben dürften.

E ntsprechend der T atsache, daß die auf der D üssel
dorfer T agu n g gehaltenen V o rträge  m eist von L ich t
bildern begleitet waren, h a t der V erlag das W erk  m it 
einer R eihe von A bbildungen au sgestattet, die das 
geschriebene W o rt w irksam  u nterstützen. Sehr an
genehm  w ird es em pfunden werden, daß die einzelnen 
Teile des W erkes auch gesondert, ohne Preisaufschlag, 
käuflich  sind. F ü r die D rucklegung des W erkes dürften  
nich t nur die Fachgeographen im  engeren Sinne, sondern 
alle geographisch interessierten K reise den H eraus
gebern und dem  V erlage  dan kbar sein.

H a n s  M o r te n s e n , G öttingen. 
N O R T O N , E . F ., Bis zur Spitze des Mount Everest. 

Die Besteigung 1924. D eutsch von  W . R ic k m e r  

R ic k m e r s . B asel: Benno Schw abe & Co. 1926. X I ,  

255 S., 24 schw arze und 8 farb ige B ilder und 2 K arten . 
17 X 24 cm . Preis R M  10. — .

N achdem  1924 in gleicher F orm  ein B erich t über 
den A n griff von 1922 erschienen w ar, liegt je tz t  ein 
solcher über die E xp edition  des Jahres 1924 vor, die 
bekann tlich  dam it endete, daß die beiden B ergsteiger 
M a l l o r y  und I r v i n e  von dem  höchsten L ager V I  
(8150 m) zu einem A n griff auf den G ipfel selbst au f
brachen und von diesem  U nternehm en nich t m ehr zu 
rückkam en, so daß n ich t festzustellen  ist, ob sie das 
ersehnte Ziel erreicht haben oder nicht.

A uch  dies B u ch  erscheint in Form  eines nüchternen 
B erichtes, in dem  bald dieser, bald jener Teilnehm er 
der E xp edition  einen T eil des U nternehm ens schildert. 
A ber wenn m an die einzelnen K a p ite l liest, so nehmen 
sie den Leser unw iderruflich gefangen durch die o ft 
m it leichtem  H um or durchsetzte W ärm e, m it der diese 
H eldensage, dies hohe Lied zäher T a tk ra ft und treuer 
K am erad sch aft v or ihm  erklingt.

Dem  B erich t schließen sich die B riefe  von Ma l l o r y  
an seineFrau an, frischeSchilderungen des unternehm en
den jungen Mannes, der vom  letzten  A n griff n ich t z u 
rückkehren sollte, und den B eschluß des B uches bilden 
Beobachtungen physiologischer, zoologischer, geologi
scher A rt, B etrachtun gen  über den W ert der v ie l um 
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strittenen  Sauerstoffatm ung, endlich Schilderungen von  
E in zelheiten  der A usrü stun g und des B etriebes der 
E xp edition , die nun w irklich  n üchtern  gehalten  sind, 
aber dafü r für den N aturw issen schaftler sehr v iel In ter
essantes bieten.

D aß  die Ü bersetzung niem als erkennen lä ß t, daß 
w ir n ich t den O rig in altext v or uns haben, brau ch t n ich t 
gesagt zu w erden. A b er hingew iesen werden m uß auf 
den B ildersch m uck des B uches: sind die schw arz-w eiß 
wiedergegebenen Photographien  in den m eisten F ällen  
m indestens ebenso lehrreich als schön — darunter die 
R ekordaufnahm e von  8500 m H öhe aus — , so ist eine 
R eihe farb iger B ilder nach A quarellen  von S o m m e r w e l l  

gan z außerordentlich anziehend durch die eigenartige 
K om bin ation  gelbbrauner Töne von E rde und Fels, b läu 
lichw eißer des Schnees, blauer und v io le tter der Ferne, 
m attb lau er des H im m els, wenn er k lar ist, und w echselnd 
bräunlicher und graubrauner, wenn er von W olken  um 
zogen ist. M an kann sich vorstellen  — wenn m an das 
auch ohne eigene K en ntnis von  T ib et n ich t beurteilen 
kann  — , daß sie die Stim m ung über diesem  w eiten L an d 
in vollkom m ener W eise w iedergeben; jedenfalls ist es 
ein G enuß, sie zu betrachten.

So is t auch dieser zw eite B an d, den die E verest- 
M änner uns geschen kt haben, eine äußerst w ertvo lle  
G abe. O b ihm  noch ein d ritter folgen w ird, der von  der 
endgültigen E roberung berich tet? V o rlä u fig  w ünscht, 
w ie m an hört, die tibetische R egierung keine neue 
E xp ed ition . A ber wenn sie ihren W iderstan d aufgibt, 
so w ird  sicherlich die englische Zähigkeit der fast v o ll
endeten A u fgab e sich w ieder zuwenden. W ünschen wir, 
daß  dann nach errungenem  Siege alle M itglieder des 
U nternehm ens w ohlbehalten  heim kehren können.

M a x  B o d e n s t e i n , B erlin. 
K A I S E R , E ., Höhenschichtenkarte der Deflations

landschaft in der Namib Südwestafrikas und ihrer 
Umgebung. A bh . d. B a y r. A k ad . d. W issensch., 
M athem .-nat. A b t. X X X . B d. 9. A bh . M ünchen: 
V erlag der B ayrisch en  A kadem ie der W issenschaften  
1926, in K om m ission bei R . Oldenbourg. Preis 
R M  12. — .

Im  L au fe  der geologischen U ntersuchungen der 
südl. D iam an tfelder in der N am ib Südw estafrikas durch
E . K a i s e r  und W . B e e t z , die in dem  hochbedeutsam en 
W erke „D ie  D iam anten w üste Südw estafrikas“  nieder
gelegt sind, w urde auch m orphogenetischen U n ter
suchungen A ufm erksam keit geschenkt. E s erwies sich 
später als w ünschensw ert, den eigenartigen Form en
k om p lex  der südl. N am ib in einer farbigen H öhen
sch ich tenkarte  noch besonders darzustellen. Diese 
K a rte  liegt nun im  M aßstab 1 : 25 000 vor, in aus
gezeichnet anschaulicher W eise ausgefü hrt nach der 
farbenplastischen M ethode von K r e m l i n g , begleitet 
von einem erläuternden T ex te . D iese K a rte  b ildet eine 
w ichtige E rgän zun g zu den geologischen K arten  der 
genannten A utoren  und zur w issenschaftlichen E r 
forschung der südl. N am ib überhaupt.

Ü berblicken  w ir die H aup tzüge der O berflächen
form en der N am ib, die auf dieser K a rte  zur D arstellung 
kam en, so w ird der größte T eil des G ebietes von der 
D eflation slan dsch aft gebildet, die durch langgestreckte 
R ü cken  auffä llt, zwischen die abflußlose W annen ein
gesch altet sind. D eren E n tsteh u n g ist bedin gt durch 
den tektonischen B au  des U ntergrundes, dessen A u f
bereitungsprodukte durch D eflation  en tfern t werden. 
D ie D eflation slan dsch aft ist an die N ähe der a tlan 
tischen K ü ste  gebunden, w eil hier die W in d ab tragu n g 
eine gleichm äßige und dauernde ist. Sie w ird gegen das 
Innere des Landes begren zt durch die w eiten E in 
ebnungen der Flächennam ib, in der w ohl schon in der

K reid ezeit die A u fsch ü ttu n g gegenüber der A b tragu n g 
den V orran g hatte. G roße Sch otterkegel aus kretazisch- 
eocäner Z eit ragen in das K arten geb iet hinein. A u f
sch üttun gen  und Erosionsrinnen unterm iocäner Zeit 
sind w eiterhin festzustellen. Ü berbleibsel der kreta- 
zisch-eocänen E in d eckun g sind in Tafelbergen, als 
Zeugenreste jener Ü berdeckung, noch je tz t den R ücken 
in  der D eflation slan dsch aft aufgesetzt.

D ie E inzelform en der heutigen K üstenlin ie sind da
durch bedingt, daß ein T eil der vorbedingten  W annen
lan d schaft unter das M eer sank, und daß die zwischen 
den u ntergetauchten  W annen befindlichen R ücken  nun 
durch die M eeresbrandung in eine K liffk ü ste  verw an delt 
werden. D iese untergetau chten  W annen werden durch 
V erlan du ng und V ersan dun g im m er m ehr zugeschüttet.

E . K r e n k e l , Leipzig . 
H O P P fi, E . O ., England. Orbis Terrarum . B au k u n st 

und L an dsch aft. M it einer E in leitu n g von C h a r l e s

F . G. M a s t e r m a n n . B erlin : E rn st W asm uth A .-G . 
1926. X X X  S., 304 S. B ildertafeln  und 1 K a rte . 
Preis: R M  26. — .

D as W erk  re ih t sich w ürdig den anderen Bänden 
des großen U nternehm ens an. E s g ib t in auserlesenen 
R eproduktionen von künstlerischer Schönheit einen 
Ü berb lick  über die sehensw ertesten Stellen n ich t 
nur von  E n glan d, w ie m an nach dem  T ite l verm uten 
sollte, sondern auch von W ales, Schottland und Ir
land. D er physischen Geographie sind viele D ar
stellungen von Gebirgen. Tälern, Schluchten, E rd 
rutschen, S teilküsten, Seen und W asserfällen gew idm et, 
der B iologie m anche V egetationsbild er und A nsichten 
von  P arklan dsch aften. W eitau s überw iegen aber die 
B ilder von  Städ ten  und D örfern, K irchen, Schlössern, 
Ruinen, B rücken  und anderen B aulich keiten . D er 
T e x t  ist interessant und m it großer H ingabe ge
schrieben. E r  schildert G roßbritannien hauptsächlich 
vom  historischen und kulturellen  Stan dpun kt, doch 
fallen auch einzelne S treiflich ter a u f die G esteins
beschaffen heit und das K lim a. Im m erhin lä ß t sich 
n ich t verkennen, daß  in diesem  B an de die N a tu r
w issenschaften n ich t in dem  gleichen M aße zu ihrem  
R ech te  kom m en w ie die früher in dieser Zeitsch rift 
(13. Jahrg. 1925, H e ft 9, S. 172 und 14. Jahrg. 1926, 
H e ft 36, S. 821) besprochenen B ände.

O. B a s c h i n , B erlin. 
K R A H M A N N , R ., Die Anwendbarkeit der geo

physikalischen Lagerstättenuntersuchungsverfahren, 
insbesondere der elektrischen und magnetischen 
Methoden. A bhandlungen zur praktischen Geologie 
und B ergw irtschaftslehre, B an d 3. H alle a. S . : 
W . K n ap p  1926. 40 S. 16 x  24 cm . Preis geh.
RM  2.50.

D ie zusam m enfassenden W erke über geop h ysika
lische Lagerstättenuntersuchungsm ethoden mehren sich 
beträchtlich . D as vorliegende geh t aus V orträgen  des 
Verfassers beim  intern at. B ohrtechnikerkongreß 1925 
hervor und ist dem nach p rak tisch  und allgem ein
verstän dlich  eingestellt, ohne w esentlich N eues zu 
bringen. P raktisch , in bezu g au f A nw endungsm öglich
k e it und Ergebnisse, haben sich bis je tz t  von den ach t 
gebräuchlichen U ntersuchungsverfahren  die vier folgen
den als die erfolgreichsten erw iesen: 1. D ie Schw er
k raft-, D ichte- oder G ravitationsm essungen, 2. die 
m agnetischen M essungen, 3. die U ntersuchungen der 
elektrischen L eit- und W iderstan dsfähigkeit, 4. die 
seismischen M essungen der F ortp flan zu n g von  E r 
schütterungsw ellen  .

D ie „e lek trisch e Sch ürfm eth od e" w ird am  ein
gehendsten erläutert. Sie beruht auf dem  verschiedenen 
W iderstan d, den die verschiedenen B odenschichten,
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Gesteine und M ineralien dem  D urch gang eines künstlich  
erzeugten und dem  E rdreich zugeführten elektrischen 
Strom es entgegensetzen. A ls „b ish er bew ährteste“  
A p p aratu r w ird die der „ E k b o f“  beschrieben, d. h. der 
„A b te ilu n g  für elektrische B odenforschung“  der F irm a 
P ie p m e y e r  in K assel. A usführliche E rörterung m it 
zahlreichen A bbildungen und Beispielen von  erfolgreich 
durchgeführten U ntersuchungen in E rz- und besonders 
ö lgebieten. Ä hnlich  ausführlich beschrieben w ird die 
m agnetischeM ethode, die auf den verschiedenen m agne
tischen Eigenschaften der Gesteine fu ß t. A bbildungen 
der Lokalvariom eter der „A sk an ia -W erk e“ , B erlin, 
und m it'ih n en  auf genom m ene Isanom alenkarten aus 
Salz- und E rzgebieten  folgen. D iese M ethode ist vor 
allem  brauchbar zur Erforschung von  E isenerzlager
stätten, von  E inlagerungen basischer E rup tivgesteine, 
wie z. B . des M uttergesteins der in T ran svaal neu e n t
deckten P latin lagerstätten  u. a. m.

G rundlagen und Anw endungserfahrungen über 
Schw erkraftuntersuchungen und seismische M ethoden 
(elastische Bodenwellen) stehen dem  V erfasser ferner. 
Ü ber geotherm ische und R a d io aktivitä tsun tersuch u n 
gen sind allgem ein bis je tz t  nur unzureichende E rgeb 
nisse erzielt. Ziel und E rfo lg  der geophysikalischen 
M ethoden liegen im H inweis auf Vorhandensein und 
A usdehnung von  L agerstätten , n ich t e tw a in n u tz
barer Inhaltsberechnung. Die V erfahren ergänzen sich 
gegenseitig und bieten zusam m en neue H ilfsm ittel, die 
Zusam m ensetzung der äußersten E rd k ru ste  zu er
gründen, besonders für die Bedürfnisse des B erg- und 
Tiefbaues, im w esentlichen darauf abzielend, kost
spielige und u n produ ktive Probeschürfungen zu v e r
m eiden. „S chem atische A nw endungsgrenzen für die 
einzelnen M ethoden lassen sich n ich t ziehen, w eil die 
geologischeM annigfaltigkeit jedes G ebietes alles schem a
tische Vorgehen v ere ite lt.“  J. L . W i l s e r , Freiburg i. Br.

Astronomische Mitteilungen.

Die außergalaktischen Nebel. Die"* Einteilung der 
kosm ischen N ebel geschieht heute nach ihrer Stellun g 
zur M ilchstraße in zw ei große G ruppen: D ie g a la k 
tischen Nebel, welche dem  M ilchstraßensystem  an
gehören und die außerhalb stehenden au ß ergalak
tischen Nebel. D ie galaktischen  N ebel sind W olken, 
bestehend aus S tau b  und Gasen, in w elche auch Sterne 
eingebettet sind. V ie lfach  leuchten diese W olken, aber 
stets nur in erborgtem  L ich te, das die darin  e in 
geschlossenen oder auch benachbarte Sterne liefern. 
D ie zw eite G ruppe, die außergalaktischen N ebel w erden 
als abgeschlossene kosm ische System e b etrachtet. 
Solche außerhalb unseres M ilchstraßensystem s liegende 
System e enthalten  o ft Sternhaufen oder W olken  von 
der A rt  der galaktischen N ebel und w urden v ielfach  
für ferne W elten  angesehen, die m it unserem M ilch
straßensystem  vergleichbar sind. Indessen h a t die 
neueste F orschung gezeigt, daß die D im ensionen dieser 
fernen W elten  doch bei w eitem  noch nicht an die unseres 
M ilchstraßensystem s heranreichen.

D ie genauere K lassifizierun g der N ebel geschieht 
nach folgendem  Schem a' von H u b b l e  :

I . Galaktische Nebel.

A . Planetarische N ebel.
B . D iffuse Nebel.

1. V orw iegend helle Nebel.
2. V orw iegend dunkle N ebel.
3. O bjekte, bei denen helle und dunkle N ebel d eu t

lich gem ischt auftreten.

I I .  Außergalaktische Nebel.

A . R egelm äßige N ebel.
1. E llip tische N ebel.
2. Spiral-N ebel.

a) Norm ale Form en.
b) A norm ale Form en.

B . U nregelm äßige N ebel.

Zum  Verständnis dieses Schem as m ögen folgende 
A ngaben dienen: D ie Planetarischen N ebel sind solche, 
die infolge ihrer scheibenartigen G estalt an P lan eten 
scheiben erinnern. U nter dem  Nam en diffuse N ebel 
dagegen fa ß t m an die galaktischen N ebel von unregel
m äßiger G estalt zusam m en. A u ch  bei den außer
galaktischen  N ebeln haben w ir zwischen regelm äßigen 
und unregelm äßigen Form en zu unterscheiden. Die

ersteren sind charakterisiert durch R otation ssym m etrie  
um  einen K ern, der auch bei stärk ster Vergrößerung 
unauflösbar bleibt. V on einfacher S tru k tu r sind die 
elliptischen Nebel. Sie variieren  von  kreisförm igen 
Figuren  bis zur Linsenform . A ußer einem  allm ählichen 
L ich tab fa ll vom  hellen K ern  gegen die unscharfen 
R änder zu, zeigt diese N ebelklasse keinerlei E in zel
heiten. V ie l kom pliziertere Verhältnisse treffen  w ir 
bei den Spiralnebeln an. M eistens entspringen die 
Spiralarm e an der Peripherie des K erns (normale Form ). 
Zuweilen zieht aber auch eine balkenförm ige N ebel
masse quer durch den K ern, und die Spiralarm e en t
springen an den beiden Enden dieses B alken s (anormale 
Form ), so daß im ausgeprägtesten  F alle  eine S-Figui 
entsteht. 3%  aller außergalaktischen N ebel zeigen 
weder einen zentralen K ern, noch R otationssym m etrie. 
E in  w ohlbekanntes B eispiel dieser A rt  sind die beiden 
MAGELLANschen W olken. A uch  das O b jek t N G C  6822, 
über das B o t t l in g e r  in den N a t u r w is s e n s c h a f 
t e n  1926, S. 279 berichtete, gehört hierher.

D ie außergalaktischen Nebel, au f die w ir nun näher 
eingehen wollen, h a t H u b b le  im  A strophys. Journ. 64, 
321 — 369 sehr ausführlich untersucht. N ur vier dieser 
O b jekte sind dem  bloßen A uge sichtbar, näm lich die 
beiden MAGELLANschen W olken, Erscheinungen des 
südlichen Sternhim m els, der Androm edanebel und der 
Spiralnebel M essier 33 im  D reieck. N atü rlich  w äch st die 
Z ahl der auffindbaren außergalaktischen N ebel enorm  
bei A nw endung von Fernrohren. B ei einer Stunde 
B elichtun gszeit m it dem  öozölligen R eflek to r ließen sich 
schätzungsw eise 300 000 außergalaktische N ebel auf der 
photographischen P la tte  abbilden. D as M aterial, das 
H u b b le  in seiner vorerw ähnten  A rb eit benutzte, um 
fa ß t 400 außergalaktische Nebel. W ie diese sich auf 
die verschiedenen K lassen verteilen, zeigt Tabelle 1.

Tabelle I .
Anzahl %

E lliptische N e b e l................... • • • 93 23
N orm ale Spiralen . . . . • • • 237 59
A norm ale Spiralen . . . . . • . 59 15
U nregelm äßige Nebel . . . . . 11 3
Sum m e ....................................... 100

V on  großem  Interesse ist n atürlich  die K enntnis 
der L eu ch tkräfte , der Entfernungen und der linearen 
D urchm esser der außergalaktischen N ebel. Leider ist 
die B estim m ung trigonom etrischer Parallaxen  wegen
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der großen En tfern un gen  bei diesen O b jekten  nicht 
m öglich. D agegen lie fert das Studium  einzelner, be
sonderer Sterne, w elche irgendeinem  solchen N ebel 
angehören, in m anchen F ällen  sehr w ertvo lle  A u f
schlüsse, näm lich dann, wenn die absolute Größe, d. h. 
also die L e u ch tk ra ft solcher Sterne bekann t w ird, wie 
z. B . bei den d-Cephei-Variabein. A us absoluter und 
scheinbarer Größe ist dann ohne weiteres die E n t
fernung zu berechnen. T ab elle  3 g ib t einige W erte für 
absolute Größen. D ie erste Spalte g ib t einen Ü ber
b lick  über die L eu ch tk rä fte  der ganzen System e.

T a b elle  3. Absolute Größen.
Gesamt

helligkeit
des

Systems

A ndrom edanebel (normaler Spi- M
r a ln e b e l) .......................................... — 17.1

G roße MAGELLANsche W olke (un
regelm äßige N e b e l ) ...................— 17.0

K leine MAGELLANsche W olke (un

regelm äßige N e b e l ) ..................—  16.0
M essier 33 im D reieck (normaler

S p i r a l n e b e l ) .................................— 15.1
N G C  6822 (unregelm äß. Nebel) . — 12.7 
Messier 101 (normaler Spiralnebel) — 13.5 
Messier 32 (Epllitischer Nebel) . — 13.3

H elligkeit der 
hellsten ein
geschlossenen 

Sterne 

M
- 6-5

- 5-5

- 6.5
- 5-8
-  6.3

Im  M ittel ergibt sich die absolute G röße — 15 5 °. welche 
fast der 100 m illionenfachen L eu ch tk raft der Sonne 
entspricht. D ie zw eite Spalte b e tr ifft die hellsten 
Sterne des System s. Zum  Vergleich  sei erw ähnt, daß 
die hellsten Sterne im  M ilchstraßensystem  von der 
absoluten G röße — 5-^5 sind, also die Sonne m ehr als 
10 ooofach überstrahlen.

W as die linearen D urchm esser b etrifft, so findet 
H u b b l e , daß die N ebel von K u gelgesta lt im M ittel 
einen D urchm esser von  1100 L ich tjah ren  haben. 
M it zunehm ender A b p la ttu n g  w äch st der m ittlere 
H auptdurchm esser der elliptischen N ebel auf 3700 L ich t
jahre an. N och größer sind die m ittleren D urchm esser 
der Spiralnebel, die bis zu 10 000 L ich tjah re betragen. 
Tab elle  4 gib t die D urchm esser fü r einige spezielle 
System e.

Tabelle 4 .

A n d ro m ed a -N eb el........................
M essier 3 3 ......................................
N G C  6 8 2 2 ......................................
Große MAGELLANsche W olke . 
K leine MAGELLANsche W olke.

Größter linearer 
Durchmesser 

Lichtjahre

45 000 
1 5  OOO 

4 OOO 
1 4  OOO 

6 000

Entfernung
Lichtjahre

850 OOO 
850 OOO 
700 OOO
112 OOO
103 OOO

W ie das Beispiel des A ndrom edanebels zeigt, kom 
men im E inzelfalle  große Abw eichungen von den m ittle
ren D urchm essern vor.

H u b b l e  berechnet auch die m ittleren Entfernungen 
der außergalaktischen N ebel verschiedener H elligkeiten. 
T abelle 5 zeigt seine R esu ltate, die aus der Annahm e 
folgen, daß die m ittlere L eu ch tk ra ft der außergalak
tischen N ebel durch die absolute Größe — 15^2 gegeben 
ist. H u b b l e  setzt also voraus, daß der W ert — 15^2, der 
im wesentlichen aus den 7 N ebeln der T abelle 3 her
geleitet ist, allgem eine G ü ltigkeit besitzt. D as kann 
aber n ich t der F all se in ; denn die N ebel vo n  schwächerer

Tabelle 5.
Gesamt mittlere Entfernung

helligkeit in Parsecs (1 Parsec =  3V4 Lichtjahre).
M

8.5 550 OOO
9-0 700 OOO
9-5 870 OOO

10.0 I IOO OOO
10.5 1 380 OOO
IX.0 1 740 OOO

1 1  *5 2 190 OOO
12.0 2 750 OOO
16.7 24 OOO OOO

scheinbarer H elligkeit werden eine kleinere m ittlere 
L eu ch tk ra ft besitzen als die scheinbar helleren N ebel. 
T abelle  6 gib t die scheinbaren H elligkeiten der 7 Nebel, 
auf denen der W ert — 15^2 beruht. A us T abelle 6

T abelle 6. Scheinbare Totalhelligkeit.
M

A n d r o m e d a -N e b e l...................
Große MAGELLANsche W’olke 
K leine . .
Messier 33 
N G C  6822 
M essier 101 
M essier 32

M itte l.

5-o
°-5
i -5
7.0

8-5
9.9

5-9
ist ersichtlich, daß die absolute Größe — 15^2 dem 
M ittel der Nebel von der 6. scheinbaren Größe en t
spricht. D ie in T abelle 5 gegebenen Entfernungen sind 
also alle m it einem  zu großen W ert für die m ittlere 
absolute L eu ch tk ra ft gerechnet. D ie wahren E n t
fernungen dürften  n ich t unbedeutend kleiner sein. 
Um  richtigere W erte zu erhalten, m üßte m an die 
m ittlere absolute G röße M  =  — 15“  2 -j- C • (m — 5^9) 
setzen, w obei m  die scheinbare G röße ist und G  eine 
positive K onstante, deren W ert noch unbekannt ist. 
D ie E n tfern un g r in Parsecs erhält man nach der 
Form el lg r  =  +  0.2 m +  1 — 4- M . H u b b le  setzte 
M  =  ■— 15.2, so daß lg r  =  -)- 0,2 m +  4.04, wodurch 
die W erte der T abelle  5 entstehen. Substituiert man 
hingegen M  =  — 15.2 -f- G (m — 5.9) , so wird lg r  =  
+  0.2 (1 — G) m +  4.04 -f- 1.18 C . F ü r m =  5.9 stim m t 
diese Form el überein m it der von H u b b le . F ü r m  >  5.9 
werden jedoch die Entfernungen kleiner als H u b b le  
sie findet. Zuverlässige W erte für die m ittlere E n t
fernung der schwächeren N ebel werden wir also erst 
erhalten, wenn G  bekann t ist. Zum  Vergleich sei er
w ähnt, daß fü r die Sterne in unserem  Sternsystem  
G =  -f- 0.4 ist.

In  einem w eiteren A bsch n itte  b efaß t sich H u b b l e  
m it dem  Problem  der M assenbestim m ung. E ine zu
verlässige M ethode g ib t es noch nicht. Zwei verschie
dene A bschätzungen der M aße des Androm eda-N ebels 
führen zu den W erten 3.5 M illiarden bzw. 1.6 Milliarden 
Sonnenm aßen. A llzu  kühn ist w ohl doch die A b 
schätzung der M assendichte im  W eltraum , w ofür 
H u b b l e  den W ert q =  1.5 • 10 _ 31 g pro K u bikzen ti
m eter findet. H u b b l e  b en ützt dieses Ergebnis, um 
die Dimensionen des gekrüm m ten Raum es der all
gem einen R elativitätsth eorie  zu berechnen. Als K rü m 
m ungsradius erhält H u b b l e  8.5 • i o 28 cm  =  2.7 ■ io 10 
Parsecs. R . H e s s .
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