
 ERDKUNDE
 Band VI, Heft 2/3 FERO. DOMMLERS VERLAG / BONN Juni 1952

 BEITRAGE ZUR KLIMA-OKO LOG IS CHEN GLIEDERUNG IRANS
 Hans Bobek

 Mit 6 Abbildungen und 1 vierfarb. Karte

 Wie ein riesiger Kahn mit erhohtem Bug und
 Heck und stark eingesenkter Mitte liegt das Ira
 nische Hochland in 3000 km Lange quer iiber
 dem altweltlichen Trockengiirtel, dort, wo er ge
 rade sein grofies Knie beschreibt. Es trennt so die
 subtropische, passatbestimmte saharisch-arabi
 sche Halfte des Wiistengiirtels von der turkesta
 nisch-zentralasiatischen, die der gemafiigten Zone
 angehoft und der extremen Binnenlage ihre Exi
 stenz verdankt. Ware der breite iranische Ge
 birgswall nicht vorhanden, wurden diese beiden

 Wiistenraume unmerklich ineinander verfliefien
 und auch die tiefeingreifenden Wasserflachen des
 Persischen Golfes und des Kaspischen Sees wur
 den die Ddeneien nicht beleben konnen. So aber
 schlagen die starker benetzten Gebirgszuge eine
 Art von klimatischer Briicke zwischen den Win
 terregen einerseits und den monsunalen Sommer
 regen andrerseits. Das Hochland bildet so einen
 besonderen, annahernd symmetrisch aufgebauten
 und in sich vielfaltig abgestuften Lebensraum,
 mit dessen grofierer westlicher Halfte, die den
 Staat Iran bildet, wir uns beschaftigen wollen.

 Leider liegt die Kenntnis vieler Grundtatsachen
 dieses Raumes noch sehr im argen. Die sehr ver
 spatete Reorganisierung Persiens nach europa
 ischen Grundsatzen hat es mit sich gebracht, dal?
 die wichtigsten wissenschaftlichen Dienste des
 Staates erst seit kurzem bestehen und ihre um
 fangreichen Aufgaben erst in Angriff genommen
 haben. Sie haben noch mit den Kinderkrankhei
 ten zu kampfen. Fiir unser Ziel einer klima-oko
 logischen Gliederung des Landes sind wir daher
 vorlaufig noch in der Hauptsache auf die Ergeb
 nisse der alteren Forschung angewiesen, die, von
 verschiedensten Seiten beigebracht, natiirlich un
 systematisch und fragmentarisch sind.

 Dies gilt besonders von dem so grundlegenden
 Klima. Seit dem Anfang der dreifiiger Jahre
 wurde zwar ein iranischer. Beobachtungsdienst in
 Gang gebracht, die Ergebnisse waren aber zu
 nachst diirftig1). Die Handvoll alterer Beobach
 tungsreihen, hauptsachlich des Indischen Meteo
 rologischen Dienstes, gestattet zwar in grofien

 l) Sie liegen mir bis 1941 vor. Nachher scheint eine Des
 organisation infolge der Besetzung des Landes eingetreten
 zu sein, die aber inzwischen wohl wieder behoben wurde.
 Doch konnte ich neuere Daten bisher nicht erlangen.

 Ziigen ein Oberblicksbild zu entwerfen, wie es
 beziiglich der Niederschlagsverhaltnisse G.Bauer
 mit viel Geschick in einem weitgespannten Rah
 men getan hat2). Sie reicht aber keinesfalls zu
 einer eingehenderen Erfassung der klimatischen
 Tatsachen aus, wie sie zu einer physiogeogra
 phisch-okologischen Gliederung des Landes un
 erlafilich ist.

 Ein solcher Versuch mufi daher weitgehend auf
 andere Erscheinungen aufgebaut werden, die bes
 ser bekannt sind und ihrerseits Ruckschliisse auf
 das Klima ermoglichen.

 Ich habe bisher von drei Seiten Beitrage zu
 solcher Gliederung des Landes geliefert: 1. Durch
 Feststellungen iiber den Verlauf der gegenwar
 tigen (und eiszeitlichen) Schneegrenze3). 2. Durch
 Ermittlung der Trockengrenze des Regenfeld
 baues4). 3. Durch Rekonstruktion der naturlichen

 Walder und Geholzfluren5).
 Im folgenden wird zunachst versucht, gestiitzt

 auf die gewonnenen Erkenntnisse iiber die natiir
 liche Vegetation des Landes und die Trocken
 grenze des Regenfeldbaues, unter Heranziehung
 aller alteren und auch der neueren Beobachtungs
 ergebnisse ein moglichst naturgetreues Bild von
 der Verteilung der Niederschlage zu gewinnen.
 Anschliefiend soli die Frage der Hohenstufen in
 Iran einer Untersuchung unterzogen werden. Wenn
 so die regionale Verteilung und Abwandlung der
 beiden wichtigsten Elemente, Feuchtigkeit und

 Warme, je fiir sich aufgehellt ist, kann durch die
 Synthese beider der beabsichtigte Einblick in die
 klimaokologische Struktur Irans gewonnen wer
 den. Vorangestellt sei eine knappe Erlauterung
 der Waldkarte 1 : 4 Mill., die dank dem Entge
 genkommen des Herausgebers auch diesem Auf
 satz beigegeben werden konnte. Dabei ist Gele
 genheit zu einigen Erganzungen und Korrekturen.

 2) G. Bauer: Luftziirkulation . unci Niederschlagsv-erhalt
 nisse in Vorderasien. Gerlands Beitr. z. Geophysik, Bd. 35,
 1935.
 8) H. Bobek: Die Rolle der Eiszeit in Nordwestiran. Zeit
 schrift f. Gletscherkunde, Bd. 25, 1937; derselbe: Die gegen

 wartige und eiszeitliche Vergletscherung im Zentralkurdi
 schen Hochgebirge. Ebenda, Bd. 27, 1940.
 4) H. Bobek: Die Verbreitung des Regenfeldbaues in Iran.
 Festschr. f. Johann Soldi, Wien 1951.
 5) H. Bobek: Die natiirlichen Walder und Geholzfluren
 Irans. Bonner Geogr. Abhandl. H. 8, 1951.
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 Die naturlich en Wdlder und Geholzfluren

 Iran verfiigt iiber Feuchtwalder, halbfeuchte
 Walder und Trockenwalder. Dazu kommen
 noch verschiedene Baum- und Strauchfluren
 steppen- oder wiistenhaften Charakters.

 Feuchtwalder gibt es nur im sudkaspischen Be
 reich. Die Tiefenstufe wird hier von dem typi
 schen, schon ofter beschriebenen ?K a s p i s c h e n"
 oder ?H yrkanischen Wald" gebildet, der
 durch tropisch anmutende Oppigkeit, reichen Li
 anenhehang und Stockwerkgliederung gekenn
 zeichnet ist. Es ist ein reiner Laubwald, in dem
 Tertlarrelikte wie PARROTIA PERSICA, PTE
 ROCARYA F RAX INI FOLIA, ALBIZZIA JULI
 BRISSIN, GLEDITSCHIA CASPICA neben
 QUERCUS CASTANEAEFOLIA, Carpinusarten,
 Ulmen, AGER INSIGNE, Linden, Eschen usw.
 eine grofie Rolle spielen und Immergrune wie
 BUXUS SEMPERVIRENS, PRUNUS LAURO
 C ERAS US und ILEX AQUI FOLIUM zuriick
 treten. Vielfaltig ist der strauchige Unterwuchs,
 der besonders an den kunstlichen Lichtungen des
 Hochwalds iippig aufschiefit (darunter besonders
 PALIURUS ACULEATUS und PUNIC A GRANATUM).

 Von 300 bis gegen 1000 m findet sich eine Ober
 gangsstufe zum Bergwald, in der die kalteemp
 findlichsten Glieder bereits zuriickbleiben. Der
 Kaspische Bergwald reicht bis zur na
 tiirlichen Waldgrenze empor, die je nach der

 Hohe der Ketten in 2500 bis 2700 m liegt. In
 ihm herrscht an alien Luvhangen bis etwa 1800 m,
 gelegentlich aber auch bis zur Waldgrenze, die
 Buche (FAGUS ORIENTALIS, neben Eichen, Weifi
 buchen, Walnufi, Ahorn usw. Stammbemoosung
 und Epiphyten geben ihm vielfach Nebelwald
 charakter. An Siidhangen fehlt zumeist die Buche
 und hier kommt es bei Waldzerstorung leicht zur
 Ausbreitung xerophytischen Unterwuchses. Die
 hohere Stufe wird vonQUERCUS MACRANTHERA
 bestimmt, die in oft gewaltigen Exemplaren lok
 kere Bestande bildet. Es gibt keine Nadelholzer
 aufier Taxus baccata und dies macht neben dem
 Fehlen der Rhododendren den Hauptunterschied
 gegeniiber dem kolchischen Bergwald aus.

 Der halbfeuchte Wald des Karadagh
 und Karabagh (beiderseits des Aras-Kan
 jons) fiillt die Liicke zwischen dem kaspischen und
 dem kolchischen Walde aus, der nach O zu den
 Meridian von Kirowabad kaum iiberschreitet5a).

 5a) Prof. H. Gams, Innsbruck, machte mich freundlicher
 weise brieflich darauf aufmerksam, dafi dieser Ostaus
 laufer des ,,Kolchischen Waldes* wegen seiner starken

 Verarmung an charakteristischen Elementen wohl nicht
 mehr als solcher, sondern als -ein halbfeuchter Bergwald
 anzusprechen sei. Auch A. Grofiheim macht auf seiner
 Karte 1 : 420 000 keinen Unterschied zwischen dem nord

 Auch er ist erne reiner Laubwald, in derri Eichen,
 Weifibuchen, Eschen- und Ahornarten ? meist
 die gleichen wie im Kaspischen Walde ? domi
 nieren. Aber die Buche f ehlt und ebenso die kol
 chischen Nadelbaume. E)ie Tiefenstufe ist beson
 ders artenreich und fast ganz zu Busch verhauen:
 ein echter Schibljak mit Jasmin, Paliurus, Granat
 apfel5 Mispel u. a,

 Vielleicht gibt es ortlich einen halbfeuchten
 Wald auch noch im Winkel zwischen Taurus
 und Zagrosketten, im Einzugsbereich des Grofien
 Zab. Bisher ganz vereinzelte Nachweise von
 QUERCUS CASTAN EAE FOLIA und QU. MAC
 RANT H ERA scheinen darauf hinzudeuten.

 Im ubrigen zahlt der ganze Wald der Zagros
 ketten und NW-Irans aber zu den ausgesproche
 nen T r ockenwaldern. Er ist lichtstandig,
 niedrigwuchsig, mit steppenahnlichem Unter
 wuchs.Eichen QU. BRANTII = PERSICA, QU.
 BOISSIERI, QU. INFECTORIA) herrschen bei
 weitem vor, Begleiter sind Ahorn, Eschen, Celtis,
 Wildobst und Pistazien. Die Tiefenstufe ist hier
 durch die Trockengrenze des Waldes (in 900 bis
 1000 m) weggeschnitten, doch scheint eine kalte
 empfindliche "Obergangsstufe mit mancherlei Ein
 sprenglingen aus cYem warmen Tief land bzw.
 dem mediterranen Florenbezirk zu bestehen. Der
 letztere ist besonders im NW noch reichlich ver
 treteri6) und hier wird dieser Waldtyp binnen
 warts von einem Eichen-Wacholderwald abge
 lost, der sich in nordlicher Richtung bis zum Aras
 und Sewan-See und westwarts bis tief nach Ana
 tolien hinein erstreckt. Einige weitere Eichen
 arten treten hier auf, ferner Baumwacholder in
 grofien Bestanden (JUNIPERUS MACROPODA
 = EXCELS A), Bergulmen, Ahorne und Wildobst arten. Dieser Eichen-Wacholderwald
 scheint auf der Innenseite des Zagroswaldes, d. h.
 in der Firstlinie des Gebirges, einst weit nach
 Siiden vorgestofien zu sein. Doch ist er hier wie
 in seinem ostanatolischen Verbreitungsgebiet stark
 zerstort worden.

 Der Eichen-Wacholderwald greift iiber die
 Becken Azerbeidschans und die Bergstocke am
 oberen Kizil Uzun hinweg bis an die Innenseite
 der kaspischen Randgebirge. Dabei hebt sich seine
 Untergrenze bis auf 2000 m. Im Norden stofit
 er an der Aras-Linie an den Eichen-Kie
 f e r n - W a 1 d Nordostanatoliens, unter dem er

 und ostarmenischen Bergwald. A. Grofiheim: Map of Vege
 tation of the Transcaucasian Republics, 1 :420'000, Tiflis
 1930. Doch scheint mir die Beimengun^ von Fagus orien
 talis jedenfalls auf einen feuchteren Typ zu deuten.
 6) v. Handel-Mazzetti, H., Freiherr: Die Vegetationsver
 haltnisse von Mesopotamien und Kurdistan. Ann. K. K.
 Naturhist. Hofmuseum 28, "Wien 1914.
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 in einigen besonders trockenen Talern (Harsit,
 ?oruh) in tieferer Lage erneut auftaucht7).

 Erheblich durftiger und trockener ist der W a -
 cholderwaLd der Elburzsiidflanke und Kho
 rassans. Trotz starkster Vernichtung ist er in sei
 ner ehemaligen Ausdehnung sichergestellt. Wah
 rend er im Elburz von nahezu reinen Bestanden
 vonJUNIPERUS MACROPODA= EXCELSAge
 bildet wird, denen nur wenige strauchige Begleiter
 xerophilen Charakters beigemengt sind, beteiligen
 sich im nordwestlichen Kopetdagh auch ACER
 CINERASCENS und zahlreidiere Laubstraucher an
 seinem Aufbau. Der Unterwuchs ist hier wie dort
 vollkommen steppenhaft. Die Untergrenze liegt
 in 1500 bis 1800 m. Im Safidrud-Durchbruch und
 in einer Trockeninseel der Elburznordflanke (Ca
 lustal) scheint auch eine kalteempfindliche Tiefen
 stufe dieses Trockenwaldes in Form von Zypres
 senbestanden (CUPRESSUS SEMPERVIRENS
 VAR. HORIZONTALS) aufziitreten, die an der
 erstgenannten Stelle von ausgedehnten Oliven
 kulturen begleitet wird.

 Das riesige Gebiet Zentral- und Ostirans, das
 von den genannten Waldzonen im Norden und
 Westen umfafit wird, bildet den naturliehen Ver
 breitungsbezirk der Bergmandel-Pista
 zienbaumflur. Die Bestande sind zu licht,
 als dafi man noch von einem Trockenwald spre
 chen konnte. Der Unterwuchs ist auf weiten
 Strecken bereits wustenhaft. Die Formation
 scheint strenge auf die Berghange beschrankt zu
 sein und die lehmigen ?Dasht"-Flaehen zu mei
 den. Diirftig ist die Begleitung durch einige
 wenigeresistenteStraucherwie COLUTEA, LONI
 CERA, BERBERIS, LYCIUM u. a.

 Gegen den Binnenrand des Zagroswaldes schal
 tet sich eine etwas reichere Obergangsformation
 ein, die durch viele Reste ziemlich eindeutig nach
 gewiesen ist. Sie zeichnet "sich nicht nur durch
 hainartig dichte Baumbestande aus, sondern es
 treten auch zahlreiche Laubstraucher und Ahorn
 baume (A.CINERASCENS) als Begleiter auf und
 der Unterwuchs wird von einer dichten, gras- und
 krauterreichen Steppe gebildet. In wechselnder
 Breite folgt sie dem ehemaligen Rand des Eichen
 waldes (bzw. Eichen-Wacholderwaides) von der
 Kazwiner Gegend bis ins nordliche Fars und stofit
 von hier entlang den wassenscheidenden Hohen
 bis in die Gebirge von Kerman vor. Vermutlich
 erstreckte sie sich abwarts der unteren Wald
 grenze auch weiter nach Nordwesten. Eine ahn
 liche Formation kennzeichnete ja auch von Natur

 7) H. Louis: Das natiirliche Pflanzenkleid Anatoliens.
 Geogr. Abh. 111/12. Stuttgart 1939; H.Lembke: Klima
 und Hohenstufen im nordostanatolischen Randgebirge.
 Zeitschr. Ges. f. Erdk. Berlin 1939.

 aus die Trockengrenze des Waldes in Innerana
 tolien9). Wir bezeichnen sie als die P i s t a z i e n -
 Mandel -Ahorn-Hain steppe.

 Der Bergmandel-Pistazien-Baumflur mengen
 sich in Sudiran, etwa von 1600 m abwarts, zahl
 reiche Vertreter des saharo-indischen Florenbe
 reiches bei, die ab 1200 m, im sogenannten Garm
 sir, vollig die Herrschaft antreten und die Baum
 und Strauchfluren des Garmsir bilden. Darunter
 sind mehrere Zizyphusarten Z. SPINA CHRISTI,
 Z. JUJUBA, Z. NUMMULARIA = ROTUND1
 FOLIA), Akazien (A. ARABICA, A. NUBICA, A.
 SEYALu. a.), die Balocistaner Zwergfacherpalme
 (NANNORRHOPS RITCHIEANA WendL),
 STOCKSIA BRAHUICA, SALVADORA PER
 SICA u. a.. Der Unterwuchs ist im Westen mehr
 steppenhaft, im Osten aber ausgesprochen wiisten
 haft.

 Eine grofie Rolle spielen in den Trockengebie
 ten Trans' naturlich die Grundw asserge
 holze, wenn sie auch zumeist zu Kulturoasen
 umgestaltet worden sind. So scharf sie sich im
 allgemeinen von den umgebenden Formationen
 abheben, so gibt es doch auch bemerkenswerte
 Ubergange dadurch, dafi sich in schutzenden Ta
 lern haufig die Hangvegetation verdichtet und
 anspruchsvollere Elemente hierher zuriickziehen,
 ferner dadurch, dafi viele Talgrunde nicht stan
 dig Grundwasser fiihren. Auch in bezug auf die
 Grundwassergeholze sondert sich das Garmsir
 vom Hochland und anderen nordlichen Gegen
 den. Hier herrschen Pappeln, Weiden, die Ol
 weide (ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA9), Celtis,
 Ulmen, Platanen, Tamarisken (T. PALLAS 11),
 dort Oleander, Myrte, Euphratpappel, TAMARIX
 ARTICULATA und vor allem die Dattelpalme.
 Oberschneidungen finden in einer breiten Ober
 gangszone statt.

 Besondere Geholze von Saxaul und CALLIGO
 NUM tragen schliefilich die ausgedehnten Sand
 anhaufungen des Hochlands, wahrend die Golf
 kiiste mehrfach Mangrovebestande von AVICEN
 NIA aufweist.

 Den verschiedenen Wald- und Geholzforma
 tionen kommen auch charakteristische Bodenty
 pen zu, iiber die in meiner Arbeit einige Andeu
 tungen auf Grund eigener Beobachtungen und
 sonstiger verstreuter Angaben gemacht wurden.
 Inzwischen sind Ergebnisse von Erkundungen
 auszugsweise bekannt geworden, die von den
 amerikanischen Beratern fiir den persischen Sie

 8) H. Louis: a. a. O.
 9) Durch ein Versehen ist die Oelweide in den Artenver
 zeichnissen meiner erwahnten Arbeit ausgeblieben. Sie ist
 sehr weit verbreitet.

 1 *
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 benjahresplan in den letzten Jahren angestellt
 worden sind10).

 Danach sondern sich die humiden Boden des
 Kaspischen Feuchtwaldes in verschiedene subzo
 nale und Ortsbodengruppen. Die ersteren reichen
 von den dunklen Steppenboden am Waldrand
 Gurgans iiber die dunkelbraunen und schwarz
 lich-grauen Waldboden Mazanderans bis zu den
 als ?lateritischc< aufgefafiten Rotboden Gilans.
 Nur die letzteren sind sauer, alle ubrigen neutral
 oder basisch. Die Textur dieser tiefgriindigen und
 humusreichen Boden variiert von dem schweren
 Lehm besonders der Reisfelder (?paddy clay")
 bis zu feinsandigen Lehmen. An Ortsboden wur
 den in Mazanderan Rendzinaboden gefunden und
 Terra rossa-artige Bod en waren nach meinen eige
 nen Beobachtungen im Gebirge anzufiigen. Rote
 und schwarzbraune Boden sind auch fiir den Be
 reich des halbfeuchten Waldes charakteristisch.
 Die unter semihumiden bis semiariden Bedin

 gungen gebildeten Boden der Trockenwalder um
 fassen fahlbraune bis sehr hellbraune, gelegent
 Hch gesteinsbedingt auch rotliche Typen. Reich
 turn an Nahrsalzen, Neigung zu Krustenbildung
 besonders im Gefolge von Bewasserung ist cha
 rakteristisch. Im Gegensatz zu diesen humus
 armen Boden der sanften Hange oder zu den ab
 gespiilten Steilhangen stehen aber die oft sehr
 dunklen, unter dem Einflufi der Grundwasser
 geholze gebildeten Boden der Talauen, die der
 Kultur vorziigliche Bedingungen bieten. Im Be
 reich der Baum- und Geholzfluren herrschen vor
 wiegend grusige Skelettboden ariden Typs.

 Auf Grund sorgfaltiger Erwagung des Feuch
 tigkeits- und Trockenheitsgrades der Waldtypen
 und ihrer raumlichen Verbreitung im Verhaltnis
 zu alien greifbaren Niederschlagsdaten gelang es,
 zu bestimmten Vorstellungen iiber die fiir jeden
 Typ vermutlich charakteristischen Niederschlags
 mengen zu gelangeri. Es ergab sich die folgende
 Reihe11):

 mm

 Kaspischer Berg- und 800-2000 humid bis
 Niederungswald perhumid

 HaJbfeuchter Eichen
 Weifibuchen-Misch- 600-1000 humid
 wald

 Zagros-Eichenwald 500- 750) semihumid
 Eichen-Wacholderwald 500- 750 > (feucht-sub
 Eichen-Kiefernwald 500- 750J humid)12)

 10) /. Murray: Iran today. An economic and descriptive
 survey. Teheran 1950, S. 57?60.
 11) Dabei sind einige kleine Veranderungen, die sich in
 zwischen als wahrscheinlich herausgestellt haben, gegeniiber
 der Arbeit 1951 vorgenommen worden.
 12) Diese Einstufung in Thornthwaite% neue Klimaklassi
 fikation (vgl. Geogr. Review 1948) ergibt sich aus einem

 Wacholderwald 300- 500] semiarid
 Bergmandel-Pistazien- 300- 500 > (trocken
 Ahorn-Hairfsteppe j subhumid)12)

 Bergmandel-Pistazien- 150- 300 arid
 Baumflur

 Baum- und Strauchflu-150- 300 (400) arid ren des Garmsir - bis semiarid.
 Es zeigen sich hierbei enger verwandte Grup

 pen mit verhaltnismafiig ahnlichen Feuchtigkeits
 anspriichen. Innerhalb der hygrischen Gruppen
 wir ken nicht nur Unterschiede des Jahrganges,
 sondern vor allem auch die Warmeverhaltnisse
 differenzierend.

 Bemerkenswert und mit vielen auch andernorts
 gewonnenen Erkenntnissen ubereinstimmend ist
 das Ergebnis, da!5 sich in dem heute so baum
 armen Iranischen Hochland baum- und strauch
 durchsetzte Formationen von Natur aus bis an
 und sogar bis in die echte Wiiste erstreckt haben
 und z. T. noch erstrecken. Auch wenn man von
 der Moglichkeit einer Klimaanderung absieht,
 hat also die Urlandschaft Irans dem siedelnden
 Menschen der Friihzeit auf jeden Fall wesentlich
 giinstigere Bedingungen geboten als sie heute be
 stehen.

 Die Niederschlagsverhaltnisse
 So setzt uns die Karte der natiirlichen Vegeta

 tion in den Stand, eine wesentlich detailliertere
 und fundiertere Niederschlagskarte zu entwerfen,
 als dies nur auf Grund der vorliegenden Beobach
 tungen und blofi unter Beriicksichtigung des
 Reliefs moglich ware. Das benutzte Zarhlen
 material ist im Anhang zusammengestellt. Fiir die
 von H. Lembke auf seiner Karte des ? Jahresnie
 derschlags im westlichen Vorderasien"13) bereits
 bearbeiteten und von uns iibernommenen nord
 westlichen Nachbargebiete wird nur eine Aus
 wahl von Stationen zur Abrundung mitgeteilt.
 Es wurde kein Versuch unternommen, das iiber
 aus heterogene Zahlenmaterial etwa durch Ra
 duktion auf die gleiche Periode zu vereinheit
 lichen. Dazu fehlen vorlaufig noch ausreichende

 Grundlagen, namentlich sind die neueren irani
 schen Beobachtungen noch zu kurzfristig und
 liickenhaft. Sie konnen in der vorliegenden Form
 nur als Anhaltspunkte mit aller Vorsicht benutzt
 werden. Eine wichtige Hilfe war auch die Kennt
 nis des Verlaufs der Trockengrenze des Regen
 feldbaues, die ungefahr mit der 300-mm-Isohyete
 zusammenfallt. Unsere Karte (Abb. 1) zeigt in

 Vergleich der raumlichen Verbreitung dieser Walder mit
 den entsprechenden Karten bei S. Ering: Climatic types
 and the variation of moisture regions in Turkey. Geogr.
 Review 1950, S. 226. Ich habe auf ahnliche Berechnungen
 schon wegen des defektiven iranischen Zahlenmaterials ver
 zichtet.

 ,s) Peterm. Mitt. 1940.
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 Abb. 1: Die ] ahresniederschldge in Iran

 mehrfacher Hinsicht Verbesserungen gegeniiber
 der Ubersichtsskizze von G.Bauer (1935)14). So
 kommen die Becken Sowjetisch- und Iranisch
 Azerbeidschans als Trockenheitsinseln unter
 300 mm heraus und damit wird der bestehende

 14) Neuere Versuche wie z. B. von R. G. Kuros (Irans
 Kampf um Wasser, Berlin 1943), /. Murray (Iran today
 1951), gehen im wesentlichen auf G. Bauer zuriick. Altere
 entbehren oft des notigen Verstandnisses (z. B. P. Artzt
 ?Wirtschaft und Verkehr Persiens" Diss. Wien 1934). Ein
 selbstandiger Versuch wurde von H. Neumann: Die Geo
 graphie der kiinstlichen Bewasserung des Iran und Irak.
 Diss. Greifswald 1943 [Manuskript] gemacht, der in man
 chem G. Bauer verbessert, in anderem verschlechtert.

 Feuchtigkeitsabfall gegeniiber dem ostanatolischen
 Hochland deutlich. Aber auch das Bergland
 von Khamseh, Garrus und (Iranisch-) Kurdistan
 kommt in seinem Charakter als feuchtere Schwelle
 zur Geltung, die das isolierte Trockenbecken

 Azerbeidschans von dem grofien zentraliranischen
 Binnenbecken abtrennt. Sie wird nicht allein durch
 die betrachtliche mittlere Hohenlage des Gelan
 des bedingt, sondern gleichzeitig auch durch den
 Umstand, dafi gerade hier die beiderseitigen
 Randgebirge nur bescheidene Hohen erreichen
 und daher den wasserdampfbeladenen Luftmas
 sen sowohl mittellandischer als kaspischer Her
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 kunft die Uberwehung des Hochlandes gestatten.
 Bemerkenswert ist die schon von Lembke beruck
 sichtigte Niederschlagshaufung im Knie der tauri
 schen und Zagrosketten. Sie wird durch die tiefe
 Lage der gegenwartigen Schneegrenze in diesen
 Gebirgen erfordert (Bobek 1940) und iiberdies
 durch den hohen Jahreswert von Bitlis (in ab
 geschirmter Tallage) bestatigt. Demgegeniiber
 treten die Niederschlage in den Zagrosketten auf
 jeden Fall zuriick, abgesehen nur von den kul
 minierenden Hohen westlich Isfahan (Zardeh
 Kuh). Ihre Niederschlagsregion endet ? mit dem
 Eichenwald ? auf jeden Fall schon westlich Schi
 raz, nicht erst in Balocistan, wie Bauer annimmt.

 Abb. 2: Niederschlagstypen Irans
 (1) Kolchisch-kaspischer Typ: Herbst?Winter
 (2) Azerbeidschanischer Typ: Herbst?Friihjahr
 (3) Ostkaukasischer Typ: Herbst?Sommer, Sommer?Herbst
 (4) Mittelkaukasisch-Hocharmenischer Typ: Sommer?Friihjahr
 (5) Ostanatolisch-Transkaukasischer Typ: Friihjahr?Sommer
 (6) Kurdisch-Khorassanischer Typ: Friihjahr?Winter (untergeordnet auch Friihjahr?Herbst)
 (6a) Ostkaspischer Typ: Wie 6, mit Sommerniederschlagen
 (7) Persisch-assyrischer Typ: Winter?Friihjahr
 (8) Golfkiisten-Typ: Winter
 (9) Balocistaner Typ: Winter?Sommer (Monsuneinfluf?). (Genannt ist die Jahreszeit starkster

 und zweitstarkster Niederschlage.)

 Nur stark abgeschwacht setzt sie sich nicht ent
 lang der Kiiste, sondern im Zuge der wasserschei
 denden Gebirge bis ins Hochland von Kerman
 fort. Den Nachweis hierfiir erbringen uns die
 ahorndurchsetzten Pistazien-Mandel-Haine, die
 sich im Djamal Bariz-Gebirge (zwischen Lut und

 Djaz Murian-Becken) noch einmal zu richtigen
 Waldern verdichten. Es ist unwahrscheinlich, dafi
 die Niederschlage in Laristan oder Makran mehr
 als 300 mm erreichen oder gar iibersteigen, da
 hier, von der tau- und nebelreichen Kiiste abge
 sehen, alle Nachrichten iiber Regenfeldbau fehlen.
 An der Ostgrenze Persiens bildet schliefilich das
 Bergland von Kuhestan (nw. Seistan) zusammen
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 mit dern Hochland des Sarhadd (sw. Seistan) eine
 meridionale Schwelle erhohter Feuchtigkeit, die
 das persische von dem afghanischen Wustenbecken
 trennt.

 So sparlich auch das verfiigbare Zahlenmaterial
 innerhalb Irans ist, so erlaubt es doch, gestiitzt
 auf die reicher versehenen westlichen und nord

 Tabelle 1. Jahreszeitliche Verteilung der Niederschlage.

 In v. H. der Winter Friihling Sommer Herbst Typ Hauptmaximum Zahl der
 Jahressumme (Nebenmaxknum) Trockenmonate

 _unter 10 mm

 Batum 27,3 14,3 22,8 35,5 H/W Sept. 0
 Baku 30,5 25,2 8 37 H/W Nov. (Apr.) 3

 Lenkoran 26,4 15,9 7,7 50 HrW Sept. 0
 Pahlawi 28,4 10,2 11,2 50 H/W Okt. 0

 Aschurada 29,4 20,7 12,3 37,6_H/W_Sept. (Dez.)_0_
 Tschikischlar 31 30,3 12,4 21,3 W/F Marz (Dez.) 2

 Kizil Arwat 34 35 11,2 19,5 F/W Marz (Jan.) 3
 Aschkhabad 29,4 48,5 7,3 15,8 F/W Marz (Nov.) 3
 Meshhed 26,8 48,8 10 12,2 F/W Marz 2

 Kuschk. Post 44,2 45,4 0,4 10 F/W Marz (Nov,) 6
 Sarakib 39,5 50,6 0,7 9,2 F/W Marz (Jan.) 7

 Bairam Ali 35,4 49 1,6 14 F/W_Marz_6_
 Wank 17,4 32,3 16,7 33,6 H/F Sept. (Mai) 0
 Tiflis 11,4 32,7 30,7 25,2 F/S Mai (Sept.) 0
 Cildir 9,7 32 39 18,8 S/F Jun. (Okt.) 0
 Kars 12,8 33 33 21,2 S/F Mai (Okt.) 0
 Erzurum 17,2 37,2 23,2 22,4 F/S Mai (Okt.) 0
 Eriwan 22,5 38 16,6 22,9 F/H April (Nov.) 0
 Tabriz 26 47,5 10,6 15,5 F/W Mai (Dez.) 2

 Wan 25 40 5,2 29,7 F/H Nov. (Mai) 3
 Bitlis 32,4 38,6 3,2 18,8 F/W Febr. (Nov.) 2

 Mosul 45 38 0,5 17 W/F Febr. (Nov.) 4 Bagdad 49 34,4 0 15,6 W/F Jan. (Marz, Nov.) 6
 Abadan 59,6 25 0 15,4 W/F Jan. (Marz) 6 Buschir 63,2 11,6 0 17,2 W/H Jan. 7 Lingah 99,5 0,5 0 0 W Febr. (Dez.) 9 Djask 70 20 1,6 8,4 W/F Jan. 8
 Pasni 64 18 16 2 W/F Jan. (Juni) 7 Seistan 62 25,3 1,8 10 W/F Febr. 9
 Robat 61,3 28,5 0 8,2 W/F Dez. (Marz) 8
 Mirdjawa 48,5 42,5 0 9 W/F Jan. (April) 11
 Kerman 49,5 36,2 2,8 11,5 W/F Marz (Dez.) 7 Isfahan 43 37,2 4,6 15,4 W/F Marz (Dez.) 6 Teheran 49 34,5 3,2 13 W/F Jan. (Marz) 5

 Kermanshah 45,2 39,2 0 15,5 W/F Jan. (Marz) 4

 lichen Randgebiete, sich eine Vorstellung von den
 verschiedenen Typen des Jahresganges
 der Niederschlage zu machen (Abb. 2
 und 3 sowie Tabelle). Wir miissen hierbei zur
 Klarstellung der Verhaltnisse im Nordwesten
 etwas weiter in den ostanatolisch-armenischen
 Bereich ausgreifen,

 Sowohl der kolchische wie der kaspische Klima
 bezirk zeichnen sich bekanntlich durch ein immer
 feuchtes Regime aus. Ein Jahresgang ist dennoch
 unverkennbar. In beiden Gebieten liefert der
 Herbst die starksten Niederschlage (35?50 v.H.).
 An zweiter Stelle steht der Winter, wahrend
 Fruhling und Sommer zusammen selten mehr als

 ein Drittel erreichen. Dabei ist aber der kolchische
 Sommer merklich regenreicher als der kaspische.

 Zwischen diesen beiden Bezirken, die auch noch
 Teile des ostlichen und westlichen Kaukasus um
 fassen, liegt ein Gebiet, das ebenfalls bemerkens
 wert feucht zu alien Jahreszeiten ist, im ubrigen
 aber einen gerade entgegengesetzten Jahresgang
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 aufweist. Zwei Drittel der Niederschlage fallen
 im Friihjahr und Sommer, wahrend der Winter
 wegen der lange dauernden Hochdrucklage
 (Quellgebiet kalter Luft) die trockenste Jahreszeit
 ist. Der mittlere Kaukasus und das Hochland
 nordlich des Aras hat Sommermaxima (Juni),
 wahrend siidlich davon und im transkauskasischen
 Tiefland der Mai an die erste Stelle riickt. Ein
 sekundares Herbstmaximum ist fiir das ganze

 Gebiet charakteristisch und es stellt, indem es
 nach Osten zu immer mehr anschwillt, den Ober
 gang zum kaspischen Regime her. So steht der
 halbfeuchte Wald des Karabagh und Karadagh
 unter bedeutenden kaspischen Klimaeinfliissen
 und dies macht es wohl begreiflich, dafi er in sei
 nen Hauptbestandteilen dem Kaspischen Walde
 ahnlicher ist als dem Kolchischen. Der Feucht
 wald setzt im ubrigen dort wieder ein, wo an der
 Nordabdachung des Armenischen Hochlandes
 auch der Sommer regenreich wird.

 Nach Siiden zu verandert sich das Regime in
 der Weise, dafi bei gleichbleibendem Friihjahrs
 maximum (z. T. April) die Sommerniederschlage
 ab- und die Winterniederschlage zunehmen. Dies
 macht sich zuerst in den tief ein gesenkten, trocke
 nen Becken am Harsit, am Qoruh und am mitt
 leren Aras, weiterhin allmahlich auf den Hohen
 bemerkbar. Ich mochte hierin den Grund dafiir
 sehen, dafi ? bei mehr oder minder gleichbleiben
 den Jahresmengen des Niederschlags und gleich
 artigen Temperaturverhaltnissen ? der Eichen
 Kiefernwald nach Siiden zu dem Eichen-Wachol
 derwald weicht. Dieser stellt sich ja auch, wie
 schon erwahnt, in jenen tieferen Talbecken unter
 dem Kiefernwald wieder ein. Dkologisch wird
 also der Rikkgang der Sommerniederschlage hier
 wie dort in gleicher Weise wirksam. Hier mochte
 ich auch eine Erganzung zur Vegetationskarte an
 bringen, die dort einzutragen versaumt wurde.
 Auf den Steppenhiigeln in der mittleren Kura
 treten namlich in geringer Meereshohe ausge
 dehnte Baumbestande von JUNIPERUS POLY
 CARPOS und /. FOETIDISSIMA auf15). Wir be
 finden uns hier an der Trockengrenze des Waldes
 und die Niederschlage betragen zwischen 300 und
 500 mm.

 Die Randgebirge siidlich des Vansees haben,
 wie Bitlis zeigt, bereits Winterniederschlage, die
 nur wenig geringer sind, als diejenigen des Friih
 jahrs. Im irakischen Tiefland ist die Herrschaft
 der Winterregen unbestritten. Aber im ganzen
 assyrischen Oberland und entlang dem Gebirgs
 rand bis nach Khuzistan bleiben auch die Friih
 jahrsniederschlage noch ansehnlich. Ihre Bedeu

 l5) H. Gams: Die Walder Slidruftlands und ihre Geschichte.
 Forstarchiv 19. 1943 ? A. Grofiheim: A. a. O. 1930.

 tung fiir die Ausbildung der Steppe und die Mog
 lichkeit des Regenfeldbaues ist bekannt.
 Winterregen in reiner Form, mit nur einem

 Maximum, kennzeichnen die Golf- und Makran
 kiiste, doch macht sich an letzterer zunehmend
 schon der Monsuneinflufi geltend, der in Pasni
 bereits ein sekundares Juni-Maximum hervorruft.

 Das Winterregime der Niederschlage umfafit,
 soweit wir sehen konnen, auch ganz Siidost-Per
 sien und das ganze innere Hochland bis herauf
 nach Teheran. Hier fallen noch die Halfte aller
 Niederschlage im Winter und die Spitze liegt im
 Januar. Der Jahresgang entspricht weitgehend
 dem von Bagdad mit dem Unterschied, dafi in
 folge der Nahe des Gebirges der Sommer nicht
 ganz regenlos ist. Die Zahl der Trockenmonate
 (unter 10 mm) ist dennoch kaum geringer, fiinf
 statt sechs. Erst in Khorassan tritt der Winter den

 Vorrang an das Friihjahr ab, die genaue Grenze
 ist nicht bekannt, doch diirfte sie an der dritten
 khorassanischen Bergkulisse (bei Turbat-e-Hai
 dari) liegen, die ja auch die Grenze der Artemisia
 Steppe (N) gegen die Wiiste (S) markiert.

 Das ganze Binnenhochland weist aber noch eine
 starke Beteiligung von Fruhjahrsniederschlagen
 auf, die etwa 25 bis 40 v. H. der Jahressumme
 liefern und ein sekundares Marz- oder April

 Maximum bedingen. Dabei lafit sich eine Zu
 nahme nicht nur mit wachsender Breite, sondern
 auch mit steigender Meereshohe feststellen. In
 Seistan (500 m) und zweifellos auch in der noch
 tieferen sudlichen Lut (250 m) haben wir noch,
 bei minimalen Jahressummen, ein ausgesproche
 nes Winterregime (> 60 v. H.); schon in Robat
 (1340 m) und Mirdjawa (840 m) steigt der Anteil
 des Friihjahrs und in Kerman (1700 m) liegt das
 Hauptmaximum im Marz, wenn auch der Winter
 insgesamt noch mehr liefert. Fiir das ganze grofie

 Kawirbecken liegen Berichte von Reisenden iiber
 sehr spate Niederschlage vor und Kuhestan und
 Sarhadd werden das gleiche Regime haben.

 Aus diesem Bereich heben sich die westlichen
 Randgebirge und anschlie'fienden Berggebiete
 durch verstarkte und vorherrschende Friihjahrs
 niederschlage heraus. Die einzige im Gebiet selbst
 liegende Station mit langerer Beobachtungsdauer,

 Kermanshah (1450 m), zeigt zwar ein Januar
 maximum, aber sie liegt in einem verhaltnismafiig
 tief eingesenkten Talsystem und ziemlich often
 gegen Westen. Im ubrigen zeigen aber sowohl die
 nordirakischen Stationen das Anschwellen der
 Fruhjahrsniederschlage mit zunehmender An
 naherung ans Gebirge16), als auch die kurzfristi
 gen persischen-Beobachtungen aus jiingerer Zeit.

 16) H.Boesch: Klima des Nahen Ostens. Vjschr. Naturf.
 Ges. Zurich 1941 (mit Niedersehlagskarte).
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 Schon in Takestan (1250 m, s. Kazwin) fielen
 1938/40 im Friihjahr ebenso viele Niederschlage

 wie im Winter, in Araq (1880 m) in dem gleichen
 Zeitraum sogar erheblich mehr, in Hamadan, das
 in 1860 m tiefer drinnen im Bergland liegt, in
 den gleichen Jahren ein Mehrfaches der Winter
 niederschlage. Selbst in Isfahan (1670 m) gibt es,
 ziemlich weit entfernt vom Gebirge, noch ein
 Marz-Hauptmaximum. In Khurramabad, das
 ahnlich Kermanshah in einem nach Westen ge
 offneten Becken in nur 1300 m liegt, scheint das
 Friihjahr ebenso niederschlagsreich wie der Win
 ter zu sein. Die westlichen Randstationen Gilan

 West, Pul-e-Zohab und Khosrowi (Qasr Shirin),
 die viel tiefer liegen, haben dagegen das zu er
 wartende Winterregime, ebenso wie Schiraz.

 Welchen Anteil in den hoheren Gebirgen auch
 noch dieser sudlichen LagenSommerniederschlage
 haben mogen, konnen wir in keiner Weise ab
 schatzen. Es sei in diesem Zusammenhange auf die
 Studie G. Stratil-Sauers iiber die von ihm beob
 achteten katastrophalen Regengiisse im Kuh-e
 Hezar im Juli 1932 verwiesen, bei denen aber
 bereits Monsumeinfliisse im Spiele waren17).

 17) G. Stratil-Sauer: Beobachtungen zur Sommerwitterung
 einer siidpersischen Hohenstation (Ra'in). Gerlands Bei
 trage z. Geophysik 57, 1941.

 Abb. 3: Die Zahl der Trockenmonate (<C 10 mm) in Iran

 Auf jeden Fall aber ergibt sich ein massiver
 Block des Friihjahrregimes im nordwestiranischen
 Bergland und die Wahrscheinliehkeit, dafi es in
 den hohen sudwestiranischen Randgebirgen weit
 nach Siiden auslappt.

 Der zweite grofie Bereich vorherrschender Friih
 jahrsniederschlage liegt in Khorassan und den be
 nachbarten Gebieten Turkestans und Afghani
 stan. Dabei nimmt der Anteil der Winternieder
 schlage nach Siiden und Siidosten hin zu. Wich
 tiger aber ist die Tatsache, dafi der Sommer in
 Khorassan im Gegensatz zum nordostlich an
 stofienden Tiefland durchaus nicht regenlos ist:

 Meshhed empfangt fast 30 mm im langjahrigen
 Mittel (Teheran nur 8 mm, obwohl es 250 m
 hoher liegt, Bairam Ali aber nur 2 mm!). Diese
 sommerliche Feuchtigkeit stammt vom Kaspisee,
 wie man aus ihrer Zunahme in dieser Richtung
 selbst bei den Vorlandstationen Aschkhabad,
 Kizil-Arwat und Tschikischlar ableiten kann. Sie
 mufi in den Gebirgen bedeutender sein und bildet
 die Grundlage fiir die reichere Zusammensetzung
 des khorassanischen Wacholderwaldes.
 Wenn wir Monate mit weniger als 10 mm Nie

 derschlag als Trockenmonate bezeichnen,
 so gibt die Zahl dieser Trockenmonate einen
 guten Vergleichsmafistab (vgl. Abb. 3). Die grofi
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 ten Gegensatze bestehen zwischen dem sommer
 feuchten Nordwesten mit 0 Trockenmonaten und
 den Gegenden am Golf und in den tiefsten Teilen
 des Binnenhochlands mit 8?9 Trockenmonaten.
 Die Gebiete mit Fruhjahrsmaximum der Nieder
 schlage haben 1?3 derartige Monate. Teheran
 hat bereits fiinf, Mosul in gleicher Breite nur vier,
 Bagdad sechs, Isfahan, in gleicher Breite, viel
 hoher, aber im Binnenland gelegen, ebenfalls
 sechs, aber Seistan, nur wenig sudlicher, deren
 neun. Buschir hat sieben, Schiraz anscheinend
 sechs, aberKerman, obwohl hoher gelegen, sieben.
 Das turkestanische Tiefland erreicht die Zahl
 von sieben Trockenmonaten. Aus der Verteilung
 der Zahl der trockenen Monate geht am klarsten
 hervor, dafi die Achse des Wiistengiirtels in unse
 rem Gebiet von SW nach NO streicht, quer durch
 die verschiedenen Niederschlagsregime hindurch,
 die starker breitengebunden sind.

 Bedeutsam ist die Beteiligung von Schnee
 an den Niederschlagen. G. Bauer hat zusammen
 fassend dariiber festgestellt, dafi nicht nur in den
 nordlichen Niederungen einschliefilich der kaspi
 schen Sudkuste, sondern auch im-ganzen Hoch
 land Schneefalle vorkommen. Sie fehlen nur im
 Bereich der Golf kiiste und sind sehr selten in
 Seistan und der sudlichen Lut. Vom harten Win
 ter 1871/72 werden Schnee, Frost und Hagel
 neben schweren Regen vom Siidrand der siid
 lichen Lut (Narmashir in 500?600 m) berichtet18).

 Damals schneite es auch in der Seistanebene. Diese
 Gebiete sind den Nordwinden verhaltnismafiig
 geoff net. Die Grenze gegen das schneelose Garmsir
 scheint man in 1200 m Meereshohe ansetzen zu
 konnen. Schon in Schiraz (1500 m) fallt Schnee
 nur gelegentlich und taut immer schnell. In Magas
 (1260 m, 6. Bampur-Iranschahr) fiel im Winter
 1871/72 erstmals wieder seit Menschengedenken
 Schnee und eine Anzahl Palmen wurde vom Frost
 getotet19). In den sudlichen Randgebirgen bildet
 sich gewohnlich eine Schneedecke erst von etwa
 2000 m Hohe an, wahrend in den schneereichen
 nordlichen Gebirgen und Hochlandern diese Un
 tergrenze natiirlich tiefer liegt. Es mangeln uns
 hieriiber zusammenfassende Untersuchungen20).

 Hdhenstufen Irans

 Man kann das gegenseitige Verhaltnis der ver
 schiedenen Vegetationstypen und ihre Beziehung

 18) E. Smith: The Perso-Afghan Frontier Mission. Eastern
 Persia, London 1876.
 19) O. B. St. John: Narrative of a Journey through Baluch
 istan etc. Eastern Persia, London 1876.

 20) Der Versuch von H. Neumann in seiner unyeroffent
 lichten Greifswalder Dissertation ?Die Geographie der
 kiinstlichen Bewasserung des Iran und Irak" (1943), eine
 Karte der Schneedauer zu entwerfen, kann nicht als ge
 gliickt betrachtet werden.

 zu den Klimaverhaltnissen nur dann richtig auf
 fassen, wenn man ihre Verbreitungsbezirke als
 raumliche Komplexe sieht und wiirdigt. Ich habe
 dies in meiner Studie iiber die natiirlichen Walder
 Irans zu tun versucht und abschliefiend von der
 zwiebelschalenartigen Anordnung der Vegeta
 tionsbereiche im ganzen Iranischen Hochland ge
 sprochen. Die idealen raumlichen Grenzflachen
 der verschiedenen Vegetationstypen sind gleich
 zeitig von den Feuchtigkeits- und Warmeverhalt
 nissen bestimmt, als Funktion ihres Zusammen
 wirkens in Abhangigkeit vom Relief (um von wei
 teren einflufifeichen klimatischen Faktoren zu
 schweigen). Wo die Grenzflachen steil einschiefien,
 wie es z. B. gegen die feuchten Aufienflanken der
 Randgebirge hin der Fall ist, macht sich daneben
 eine in erster Linie warmebedingte Hohen
 stufung bemerkbar, die durch die starker feuchtig
 keitsbedingten Vegetationsschalen quer hindurch
 schneidet. So konnten wir z. B. innerhalb des
 Kaspischen Feuchtwaldes die kalteemofindliche
 Tiefenstufe, eine Ubergangsstufe und eine frost
 harte Bergstuf e unterscheiden. So war es z. B. mog
 lich, die Zypressenwalder des Safidrud-Durch
 bruchs und des Calustals als kalteempfindliche
 Tiefenstufe des Wacholderwaldes aufzufassen,
 da beide einander in ihren Feuchtigkeitsanspriichen
 zu entsprechen scheinen. Tiefeingesenkte Durch
 bruchstaler ermoglichen solche Bestimmungen,
 wahrend sonst meistens die Bergketten trennend
 dazwischentreten. Ahnlich ist es beim Aras-Kan
 jon, im ^oruh- und Harsit-Tal (Ostanatolien).

 Vermutlich wurden bei besserer Kenntnis auch die
 tiefen Schluchttaler des Zagros ahnliche Ober
 schichtungen zeigen.

 Auch die ideale Untergrenze des Trockenfeld
 baues mufi naturlich raumlich gesehen werden,
 wobei auch hier Feuchtigkeit und Warme auf dem
 Wege iiber die Evapotranspiration (Thornthwaite
 1948) zusammenwirken, weswegen die von mir
 nur iiberschlagsweise vorgenommene Bindung an
 einen Niederschlagswert (300 mm) theoretisch
 naturlich nicht haltbar ist. Es zeigte sich, dafi
 diese ideale Flache sich von 1500 m in Azerbeid
 schan auf iiber 2200 m im Hochland von Kerman
 hebt, dabei aber nach SW und N tief, teilweise bis
 ins Meeresniveau herabbiegt.

 Die Schneegrenze ist eine weitere solche ideale
 Flache. Ich habe sie nach eigenen und fremden Be
 obachtungen fiir einen grofien Teil Irans festlegen
 konnen (Bobek 1937), allerdings nur im Bereich
 der Randgebirge, da die isolierten Bergmassive
 des Binnenhochlands anscheinend nicht bis in die
 kritische Hohe aufragen. Sie folgt dem nordlichen
 Randgebirge, steil N-geneigt, von 4 500 auf
 4000 m absteigend (Elburzgebirge). Flacher wolbt
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 sie sich iiber Azerbeidschan, das "von der 4000-m
 Isolinie umfahren wird. Sie stellt sich sudlich des
 Vansees wieder steil nach Siiden ein (4000 bis
 3 500 m) und folgt den Zagrosketten in 4000 bis
 4 200 m Hohe weit nach Siiden, um dann erst
 wieder scharf nach Westen umzubiegen. Im gan
 zen zeigt also auch sie iiber dem Hochland von
 Iran eine Aufwolbung, deren Achse nach Siidosten
 verlauft.

 Die steppenhafte Vegetation des inneren Hoch
 lands zeigt eine merkwiirdig geringe Abstufung
 nach der Hohe, jedenfalls scheint eine solche ge
 geniiber den edaphischen Einflussen wesentlich
 zuruckzutreten21). Wollen wir dennoch Hohen
 stufen verfolgen, ist es besser, sich an die Kultur
 vegetation zu halten. Sie ist, teilweise, umso bes
 ser dazu geeignet, als sie in grofiem Umfang durch
 kiinstliche Be wasser ung dem unmittelbaren Ein
 flufi des Niederschlagsregimes entzogen ist. Da
 neben ist sie auch besser bekannt als die natiirliche
 Vegetation22).

 Mustern wir die Kulturvegetation Irans nach
 ihrer Hohengliederung, so konnen wir unschwer
 vier Hauptstufen unterscheiden:

 1. Das Garmsir mit den frostempfindlich
 sten und warmebediirftigsten Kulturgewachsen,
 teilweise tropischer Herkunft: Dattelpalme,
 Agrumen, Mango, Zuckerrohr (friiher kultiviert),
 Sorghumhirse, Indigo, Cardamom, Jute u. a.

 2. Die den breitesten Raum einnehmende M i t -
 telstufe, in der Kulturpflanzen mit hohen

 Warmeanspriichen, aber nicht so grofier Frost
 empfindlichkeit gedeihen: Granatapfel, Feigen,
 Aprikosen, Pflrsiche, Mandeln, Pistazien und
 zahlreiche weitere Fruchtbaume, die Weinrebe,
 von Einjahrigen Baumwolle, Reis, Tabak, Sesam,
 Rizinus usw. Den echten Mediterranen, wie der
 Olive, behagt es nur an wenigen frostgeschiitzten
 und nicht zu lufttrockenen Stellen, der Wein mufi
 in etwas hoheren Lagen bereits gegen die Froste
 durch Eingraben geschiitzt werden. Auch die
 Zypresse gehort dieser Stufe an.

 3. Die Stufe des S a r d s i r , in der alle iibrigen
 Getreidearten, Kartoffel, ferner Walmisse, auch
 Maulbeerbaume und fast alle Fruchtbaume der
 gemafiigten Zone noch ihr Auslangen- finden, die
 im ubrigen auch der Mittelstufe und teilweise so
 gar der tiefsten Stufe nicht fehlen. Diese Stufe
 wird nach oben von der Getreidegrenze abge

 21) vgl. K. H. Rechinger: Flora und Vegetation von Iran.
 Vortrag 7. Int. Bot. Kongrefi ,Stockholm 1950.

 22) Ich habe. fiir diese Studie keineswegs die ganze Faille der
 vorliegenden Nachrichten ausgeschopft, sondern im we
 sentlichen die gleiche Literatur, die fiir meine Arbeiten
 1951 herangezogen und dort verzeichnet wurde.

 schlQssen, die iiberall dort, wo es Walder gibt,
 nur wenig unter der oberen Waldgrenze zuruck
 bleibt.

 4. Oberhalb dieser Grenze erstreckt sich die
 Region des ? S a r h a d d " (?Grenzgebietw), in
 der nur mehr We ide wirtschaft betrieben werden
 kann.

 Zur Abgrenzung des Garmsir konnen wir uns
 zweckmafiigerweise der Dattelkultur be
 dienen, die bekanntlich nur gelegentliche, kiirz
 fristige Froste ertragt. Ihr ist allerdings eine Zone
 vor bzw. Hohenstufe ubergelagert, in der die
 Existenz der Dattelpalme prekar ist, sei es, dafi
 sie. nicht mehr fruchtet und nur mehr als Zierbaum

 Verwendung findet, sei es, dafi ihre vorgeschobe
 nen Kulturen von Zeit zu Zeit starkeren Frosten
 er liegen23). In ihr haben die Araber im Mittelalter
 an vielen Stellen Dattelkulturen angelegt, die
 spater zugrunde gegangen sind24). Wir sind hier
 iiber durch die arabischen Geographen25) recht
 gut unterrichtet, so wie uns auch die heutigen

 Datt el vorkommen grofitenteils bekannt sind.

 Das assyrische Piedmont besitzt noch vorge
 schobene Dattelstandorte, die aber unter den kal
 ten Bergwinden leiden (Mosul 250 m). Die Kultur
 setzt erst an der Miindung des Kleinen Zab ein
 und hebt sich bis Khanakin auf rd. 400 m, wah
 rend hier die maximale Grenze (m. G.) in Sar-e
 Pul unter dem Payetak-Pafi an 800 m liegt. Von
 hier steigen beide Grenzen nach Siiden weiter an.
 In Lurestan hatte Shirwan (1000 m) im Mittel
 alter (MA.) Dattelkulturen, wahrend sie heute im
 Saimarrah-Tal nur mehr rd. 800 m erreichen ?
 zusammen mit Olivenanbau. Khurramabad
 (1300 m) erzeugte im MA. reichlich Datteln, sie
 fehlen heute. Im Fahlian-Tal steigt die Kultur
 heute bis 900 m, ebenso hoch um Kazerun und

 23) Th. Fischer: Die Dattelpalme, ihre geographische Ver
 breitung und culturhistorische Bedeutung. Erg. H. 64 zu
 Peterm. Mitteil. 1881.

 24) Die schwierige Frage einer leichten positiven Klima
 schwankung im Mittelalter, die vielleicht manchen der da

 mals angelegten Dattelpflanzungen etwas gunstigere Be
 dingungen verschaffte, soil hier nicht aufgerollt werden.
 Sie ist von keiner besonderen Tragweite fiir unsere Frage
 der Hohenstufung. Auch mufi betont werden, dafi sich im
 weiteren Bereich der mittelalterlichen Dattelpflanzungen
 auch heute noch Dattelstandorte, wenn auch prekarer
 Existenz finden. Scharfere Froste treten in diesem Bereich
 nur in grofieren Zeitabstanden ein, so dafi Pflanzungen
 auch unter heutigen Klimabedingungen oft lange Zeit' be
 stehen konnen. Es ist wahrscheinlich, dafi die Araber die
 ihnen gewohnte Dattelpalme bis an die aufierste Grenze
 ihrer Existenzmoglichkeit zu kultivieren versuchten, und.
 dafi daher viele dieser vorgeschobenen Standorte spater
 wieder zugrunde gin-gen, ohne dafi eine wesentliche Klima
 verschlechterung gefordert werden moifi.
 25) P. Schwarz: Iran im Mittelalter, nach den arabischen
 Geographen. 1?9. 1896?1936.
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 Shahpur (MA.). In Khafr (siidl. Schiraz im Kara
 Aghac-Tal) erreicht sie bereits gegen 1200 m.
 Weitere Grenzpunkte der (heutigen) Dattelkul
 tur sind Fasa (1375 m), Darab (1300 m), Furg
 und Tarom. 1300?1400 m konnen wir hier
 in gut geschutzten Talern als Hohengrenze an
 nehmen. Die m. Gr. greift aber hier \iberall bereits
 auf das Hochland iiber und schliefit Schiraz
 (1550 m), Sarwestan (1560 m) und Niriz (1600 m)
 ein. Hier uberall fristet die Dattelpalme noch eine
 prekare Existenz. Auch in dem siidwarts vorge
 schobenen Firuzabad (1400 m) fruchtet sie nicht
 mehr. In der Umgebung von Saidabad (Sirdjan)
 gab es im MA. in rd. 1600 m Dattelgarten, bereits
 weit im Hochland. Verfolgen wir die Grenze der
 Dattelkultur weiter nach Osten, so konnen wir
 das Becken von Urzu (Daulatabad) in rd. 1300 m
 einschliefien. In den Bergtalern von Djiruft werden
 sicherl400, vielleicht 1500 m erreicht. InCahigan
 steigt aber die Palme fruchtend bis auf 1700 m
 an und zeigt damit die m. Gr. am Siidabfall der
 Kermaner Gebirge an. Im Kuh-e-Bazman, siid
 lich der Lut, hat Gabriel die Palme sogar noch in
 2000 m Hohe gefunden. Im tiefen Becken'der Lut
 greift nun die Dattelkultur weit nach Norden aus,
 dabei sinken die Hohengrenzen ab, Westlich Bam
 werden 1200 m erreicht, bei Shahdad (Khabis)
 1000 m. Beide Werte diirften nicht die m. Gr. dar
 stellen. Der nordlichste Punkt reicher Dattelkul
 tur ist T abbas, dessen Hohe nicht genau bekannt
 ist: 640 und 850 m werden angegeben, jedenfalls
 ist es ein verhaltnismafiig tiefes Becken, das iiber
 dies durch Gebirge gegen die Nordwinde gedeckt
 ist. Geringere Kulturen gibt es noch am Ufer der

 Kawir bei Halwan und Khur in rd. 950 m, unter
 nahezu 34 ? n. Br. Noch etwas nordlicher gibt es
 Datteln bei Arusan (900 m) und ? neu ge
 pflanzt ? bei Djandak in rd. 1100 m, sicherlich
 in hochst prekarer Lage. Grofiere Dattelanlagen
 werden von Abbot aus Bafq (1000 m) berichtet,
 ferner gibt es solche nordlich Yazd in rd. 1100 m,
 wahrend die Dattelpalmen von Aqda (1170 m)
 grofitenteils den Frosten zum Opfer gefallen sind.
 Dasselbe geschah mit den Dattelpflanzungen, die
 die Araber in Kashan (1000 m) und Qum (900
 bis 975 m) im MA. angelegt hatten. Die letzteren,
 unter 34? 40' gelegen, waren die nordlichsten im
 Hochland. Dagegen sind am Kaspischen Meer
 mehrere friihere Standorte von Dattelpalmen be
 kannt: So auf der Insel Sara bei Lenkoran, bei
 Enzeli-Pahlevi, auf Ashurada, schliefilich in
 Asterabad-Gurgan. An keinem dieser Standorte
 fruchteten die Palmen. Das Bergland von Kuh
 istan wird von der Dattelgrenze siidlich umschrit
 ten, wobei noch 900 m erreicht werden (Deh Salm,
 Aliabad, Bandan). Nordlich dieses Berglands sol
 len in Madjnabad (900 m, w. des Namakzar) im

 MA. Dattelpflanzungen bestanden haben, ebenso
 in Farah (900 m) am Nordrand des Seistaner
 Beckens, in dem selbst, trotz seiner tiefen Lage
 (500 m), Datteln heute nur schwer fortkommen.
 Grund dafiir sind aufier den heftigen Winden die
 gelegentliehen Kaltlufteinbriiche durch die Liicke
 des Herirud. Doch fand Bunge im vorigen Jh.
 Dattelpalmen in geschiitzter Lage noch in Anar
 darreh (w. Farah, am Adraskand-Flufi, in 900 m)
 unter 32?40', die derzeit nordlichsten im Seistan
 Becken. Eigentliche Pflanzungen treten erst wie
 der am Sudrand des Mashkel-Beckens auf, wo sie
 vom Sumpf (500 m) iiber Djalk (800 m) zum
 Bergland von Iranisch Balocistan rasch ansteigen.
 Hier erreichen sie mindestens 1200?1300 m, in
 welcher Hohe aber gelegentliche Froste schon scha
 digend auftreten.

 Fassen wir zusammen: Die Hohengrenze der
 gesicherten Dattelkultur steigt von etwa 200 m in
 Assyrien allmahlich siidostwarts am Gebirgsrand
 an bis auf .etwa 900 m zwischen Schiraz und Bu
 schir, hebt sich siidostwarts Schiraz rasch auf 1200
 bis 1300 m, verbleibt in dieser Hohe (1300 m) bis
 zum Siidabfall der Kermaner Gebirge und weiter
 bis ins Balocistaner Bergland. Das Maximum wird
 in den sudostgerichteten Talern Djirufts mit 1400
 bis 1500 m erreicht. Im zentralen Hochland senkt
 sie sich zuerst sehr rasch (Bam 1200 m), dann all
 mahlich auf rd. 800?900 m bei Tabbas. Das
 Seistaner Becken wird ausgespart, indem sich die
 Hohengrenze steil gegen dieses und das Mashkel
 Becken absenkt (auf rd. 500 m).

 Die Hohengrenze der prekaren Dattelpflanzun
 gen folgt in etwa 300 m Hohenabstand der ge
 schilderten. Sie schliefit noch das assyrische Vor
 land ein, erreicht am Payetak-Pafi 800 m, in Fars
 1600 m, am Siidostabfall der Kermaner Gebirge
 1700 m, um im Binnenhoehland allmahlich auf
 1100 und 1000 m am Westrand, auf 900 m am

 Ostrand und im Seistaner Becken abzusinken.

 Es ist interessant zu sehen, dafi die Dattelgrenze
 als eine fast reine Warmegrenze am Aufienabfall
 der siidwestiranischen Ketten von NW nach SO
 stetig um etwa 1000 m ansteigt, wahrend sich die
 Trockengrenze des Waldes an dem gleichen Abf all
 auf 1100 km Entfernung nur um 100?200 m
 hebt. Bemerkenswert ferner, wie die Dattelgrenze
 auf die ungleiche Warmebegunstigung des per
 sischen und afghanischen Wustenbeckens antwor
 tet, die durch die Abschirmung des einen und Oeff
 nung des anderen gegen Norden zustandekommt.
 Abb. 4 versucht, den raumlichen Verlauf der
 Hohengrenze der Dattelkultur mit Hilfe von Iso
 hypsen zu veranschaulichen. Wo es notig oder
 zweckmafiig schien, ist dabei auch die Obergrenze
 der prekaren Dattelpflanzungen unter der be
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 Abb. 4: Die Ober grenze der Dattelkultur in Iran

 1 Grenze der Dattelkulturen
 2 Hohenlinien der Obergrenze der Dattelkulturen

 griindeten Voraussetzung, dafi sie rd. 300 m iiber
 jener liegt, erganzend herangezogen worden.
 Die Obergrenze der Mittelstufe soli nicht in

 gleicher Ausfiihrlichkeit verfolgt werden. Wir sind
 auch in Verlegenheit, eine bestimmte Kultur zur
 Abgrenzung dieser ungemein reichhaltigen Anbau
 region auszuwahlen. Der Weinbau wurde sich
 seiner weiten Verbreitung wegen empfehlen, doch
 liegt seine Obergrenze ein wenig zu hoch, aufier
 dem ist die Weinrebe als echtes Kind des ozeani
 schen Mittelmeerklimas den kontinentalen Ver
 haltnissen des Iranischen Hochlands nicht voll an
 gepafit, sie mufi daher schon von mittleren Hohen
 lagenan durch Eingraben vor den strengen Winter
 frosten geschiitzt werden, wo sie im Sommer noch
 prachtig gedeiht. Nicht jede Bevolkerungsgruppe
 ist zu dieser Mehrarbeit bereit, so ergeben sich vor
 allem in den halbnomadischen Gebieten grofiere
 Verbreitungsliicken. Solche Liicken gibt es aller
 dings auch hinsichtlich mancher anderen Frucht

 3 Dattelkulturen des Mittelalters \ {mk A be dcr Hohenlage) 4 Prekare Dattelvorkommen )

 baume dieser Stufe, wahrend halbspontan vor
 kommende Fruchtbaume wie z.B. Dlweide, Wal
 nufi, verschiedene Stein- und Kernobstarten dieser
 Einschrankung nicht in gleichem Mafie unterliegen.
 Auch angesichts der grofien Hohenausdehnung
 dieser Stufe empfiehlt sich, noch eine weitere
 Pflanze, deren Obergrenze tiefer liegt, heranzu
 ziehen und wir wahlen hierzu den Granatapfel.
 Wir gehen im Folgenden stichprobenhaft vor

 und berucksichtigen dabei auch gleich die Ober
 grenze des Sardsir (Getreide bzw. Waldgrenze)
 und gelegentlich auch die innerhalb des Sardsir
 verlaufende Grenze der Walnufi. Da es sich zei^t,
 dafi die Hohenabstande der verschiedenen Ober
 grenzen weitgehend ihre Grofienordnung bewah
 ren, konnen wir auch Inter- oder Extrapolationen
 wagen. Das letztere soli vor allem in bezug auf die
 Schneegrenze erfolgen, fiir die im Inneren keine
 direkten Anhaltspunkte mehr gegeben sind. Nicht
 beobachtete Werte sind in Klammern gesetzt.



 78 Erdkunde Band VI

 Tabelle 2. Hdhengrenzen.
 Armenien:

 kjrt-j{i . Mitte Ostflanke
 Nordrlanke (Sewan_Gebiet) (Karabagh)
 m m m

 Sdineegrenze 3600 4000 3800
 Wald 2200-2250 2400-2500 2300-2400

 Getreide 2000-2050 2400 2150
 WalnuB (1750) (2100) 1800

 Wein (1300-1400) (1700-1800) (1600)
 Granatapfe*! 500 (Tiflis) (900-1000) 800-900

 Ostanatolien Osttaurus Azerbeidschan
 (Vansee) (Hakkari-Gebiet) (Mitte)
 m m m

 Sdineegrenze 4000 3500 (4200-4400)
 Wald 2700 2300 (2700)
 Getreide 2500-2600 2300 2700
 WalnuB (2200) 2000 (2400)
 Wein 1800-(1900) 1600-1700 1700 (2100)
 Granatapfel ? 1000 ?

 MittL Elburz
 Nordseite Sudseite Qum/Araq mittl. Zagroi
 m m m m

 Sdineegrenze 4000 4400 (4600-4700) 4000-4200 Wald 2500-2600 2700 ? (2700)
 Getreide 2300-2400 2700-2800 (3100) (2500-2700)
 WalnuB (2000-2100) 2500 (2400-2500) (2300-2400)
 Wein (1700) 2000-2100 (2300) (2100)
 Granatapfel 800 (1300) (1600) 1600
 Dattel (prekar) 0-100 ? 900-1000 1300
 Dattelkultur _____ 800-1000

 - y A Kermaner Geb. Fars Yazd (Siidflanke)
 m m m

 Sdineegrenze 4200-4400 (4600) (5000)
 Wald (Baumflur) (2800) (3200) (3500-3600)
 Getreide (2700-2800) (3100) 3500 WalnuB . 2500 (2800) 2700 (3000)
 Wein 2100-2200 2400 (2500)

 Feigen 2300
 Granatapfel 1500-1600 (1700) 2060
 Dattel (prekar) 1500-1550 1170 1500-1700
 Dattelkultur 1200 ? 1300-1500

 Khorassan Kuhestan Sarhadd Seistan
 mm mm

 Sdineegrenze (4000) (4400-4500) (5000) (4400-4500)
 Wald (Baumflur) (2500) (3000) (3500)
 Getreide 2150 (2400) (2900) (3500)
 WalnuB 2200 (2600)
 Wein 1500-2000 2100 (2200) (2500)
 Granatapfel 1000 1500 (1650) 2100-2300
 Dattel (prekar) ? 950-1000 900
 Dattelkultur _____

 Manche der hier eingeklammerten Werte wiir
 den sich bei umfassenderem Studium der Reise
 literatur noch sicherstellen bzw. verbessern lassen,
 grundlegende Anderungen diirften sich daraus aber
 kaum ergeben. Es scheint, dafi der Weinbau aus
 schon erwahnten Grlinden mehrf ach hinter der ihm

 vergleichsweise zustehenden Hohenverbreitung zu
 riick bleibt, und ebenso mag dies fiir den Granat
 apfel zutreffen. In Azerbeidschan wird der Wein
 schon in 1400?1500 m Hohe in metertiefen Gra
 ben gezogen, die im Winter zugeschuttet werden;
 dasselbe sah ich in der Umgebung Teherans in
 1800 m und wird in Khorassan schon in rd.
 1400 m geiibt (Kucan).

 Bei einem Vergleich der Hohenstufenschichtung
 fallt auf, dafi sie am Aufienabfall der siidwest
 iranischen Ketten gleichsam zusammengedriickt zu
 sein scheint (Hakkari, mittlerer Zagros, Fars). Der
 Grund hierfiir diirfte darin liegen, dafi die Schnee
 grenze hier an der Luvseite besonders tief herab

 gedriickt erscheint, wahrend die Obergrenzen der
 kalteempfindlichen Gewachse, besonders der Dat
 telpalme, durch die Abgeschirmtheit gegen Nor
 den und die rasche Abnahme der Niederschlage mit
 sinkender Meereshohe begiinstigt sind. Das Gegen
 teil lafit sich an der warmemafiig benachteiligten
 Nordflanke des Hochlandes beobachten (Nord
 armenien, Karabagh, Nordflanke des Elburz,
 Khorassan). Hier bleiben die kalteempfindlichen
 Pflanzen in geringerer Meereshohe, als ihnen nach
 der Lage der Schneegrenze zukame, und die Hohen
 stufenschichtung erscheint so. auseinandergezogen.
 Der Hohenabstand zwischen der prekaren Dattel
 stufe und der Schneegrenze betragt inFarsnur2800
 bis 3000 m, am Elburz-Nordabfall aber 4000 m.
 Hier sind die Firnbecken einen guten Teil des Jah
 res dem Einflufi der feuchten und kuhlen Nord
 winde entzogen, lkgen vielmehr in der warmen
 und trockenen SW-Oberstrdmung?e). Eine strenge
 Parallelitat der Obergrenzen ist ja keinesfalls zu
 erwarten, da ja weder die verschiedenen Pflanzen
 noch erst recht die Schneegrenze in ihren Bedingun
 gen vollig vergleichbar sind. Dennoch wird das
 Ziel, einen rohen Uberblick iiber den raumlichen
 Verlauf der Hohenstufen zu gewinnen, wohl er
 reicht.

 Mit Hilfe von Extrapolationen auf Grund
 der annahernd gleich bleibenden Hohendifferenzen
 wurde es moglich, auch den Verlauf der ideellen
 Schneegrenzflache iiber dem Innern Irans festzu
 legen (Abb. 5). Abb. 4 und 5 zeigen deutlich, wie
 stark die theoretisch breitenparallel zu erwartende

 Hebung der Grenzflachen nach Siiden in Wirklich
 keit verbogen ist ? als Ergebnis des Zusammen
 wirkens von Relief und regionalklimatischen Ver
 haltnissen. Dabei zeigt sich die starker auch von
 den Niederschlagen mitbedingte Schneegrenze am
 ausgiebigsten an der westlichen Luvseite verzerrt,
 wahrend die Obergrenze der Dattelkultur, die im
 wesentlichen eine Funktion der Warme ist, die be
 merkenswertere Verbiegung gegen das Seistan
 becken hin aufweist, also am empfindlichsten auf
 die nordlichen Kaltlufteinbriiche reagiert. Immer
 hin zeigt auch sie eine deutliche Abbiegung gegen
 die Hauptzugstrafie der mittelmeerischen Depres
 sionen, die entlang der siidwestlichen Randgebirge
 iiber das Zweistromland zum Persischen Golf hin
 verlauft. Eine besonders starke Abbiegung der
 Grenzflachen um fast 500 m auf kurze Entfernung
 findet sich im Elburzgebirge, wahrend sich in Kho
 rassan das Gefalle ausflacht, da hier die Gebirgs
 kulissen von den nordlichen Luftmassen umgangen
 werden konnen. Dies zeigt sich auch in der erheb
 lichen Warmebegiinstigung Teherans gegeniiber

 Meshhed, die unter Beriicksichtigung des Hohen

 2?) Vgl. Bobek a. a. O. 1937, S.. 138, 147.
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 v4??. 5: Die gegenwdrtige Schnee grenze in Iran (Hohen in 100 m)

 und Breitenunterschiedes im Jahresmittel 4 ? be
 tragt27). Aber auch gegeniiber der kaspischen Siid
 kiiste ist Teheran um. die gleiche Anzahl von Gra
 den begiinstigt, obwohl diese durch den Kaspi-See
 eine Milderung der Wintertemperatur um nicht
 weniger als 6?7 ? gegeniiber etwa Kizil Arwat
 erfahrt28). Die Jahresschwankung betragt in Pah
 lavi 19,3 ?, in Teheran 27,5 ?, in Meshhed 24,1 ?.
 Interessant ist, dafi sogar in Seistan die Jahres
 schwankung mit 26,2 ? noch geringer ist als in
 Teheran, obwohl das letztere fast 700 m hoher
 liegt. Die kaspische Siidkiiste ist die einzige Stelle
 am Nordfufi des Hochlands, wo die Stufe der pre
 karen Dattelvorkommen noch vertreten ist, wah
 rend sie sonst von der Winterkalte ausgeschlossen

 wird, obwohl sie nach Meereshohe und geographi
 scher Breite noch auftreten konnte. Doch sollen in
 der Oase von Balkh in Afghanisch-Turkestan im

 27) Jahresmittel Teheran 16,1 ?, Meshhed 12,9 ? (nach
 neueren Berechnungen des ehemaligen Reich&amts fiirWet
 terdienst, Berlin, auf Grund von 37 Jahren). Hdhendif
 ferenz 200 m, Breitendifferenz 0,5 ?.

 28) Vgl. Bobek: Die Landschaftsgestaltung des sudkaspi
 schen Kiistentieflandes. Festschrift N. Krebs, Berlin 136,
 S. 3.

 Mittelalter Orangen und Zuckerrohr kultiviert
 worden sein29).

 Der relativ flache Anstieg der Hohengrenzen
 von Khorassan nach Siiden entspricht ziemlich
 genau dem normalen Breitengefalle der Tem
 peratur, wenigstens wenn wir den Verlauf der
 Schneegrenze ins Auge fassen: Ihr Hohenunter
 schied zwischen Kopet-Dagh und den Gebirgen
 siidlich Kerman betragt namlich 1000 m bei 8?
 Breitenunterschied30). Die Hohengrenze der Dat
 telkultur senkt sich allerdings mehr als anderthalb

 mal so steil nach Norden, worin die starkere ort
 liche Begiinstigung durch die Abschirmung nach

 Norden zum Ausdruck kommt.

 29) G. le Strange: The lands of the Eastern Caliphate.
 Cambridge 1930, S. 420.
 30) Hierbei, wie auch bei dem oben angestellten Vergleich
 von Stationen wurden nach der Tabelle von Hann-Knoch:
 Handbuch der Klimatologie, 1932, S.352, je Grad Breiten
 unterschied 0,63 ? t-Differenz gerechnet, und fiir je 100 m

 Hohenunterschied in ublicher "Weise 0,5 ? t. Dieser Wert
 erweist sich trotz des iiberaus hohen sommerlichen Tempe
 raturgradienten von 0,7?0,8 ?, den z. B. F. Loewe fest
 stellte (Ergebnisse von Studienflugen nach und in Persien,
 Beitrage z. Phys. d. freien Atmosphare, 1931, S. 169 ff.),
 dem ein sehr niedriger im Winter gegenuberzustehen
 scheint, noch immer als -der brauchbarste fiir uberschlagige
 Berechnungen.
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 Im ubrigen verzichte ich an dieser Stelle auf eine
 Diskussion der Hdhenstufen im Hinblick auf ihre
 Temperaturwerte, da das allzu geringe vorliegende
 Material derzeit schliissige Aussagen noch nicht er
 laubt. Auch die kurzfristigen neueren Beobachtun

 Subtropische Hochregion Sehr winterkalt, sommerkiihl Oberhalb der Wald- und Getreide
 (?Sarhadd") grenze

 Subtropisch-gemafiigte Sehr winterkalt, sommerwarm Getreidebau und Frtichte der gemafiig
 Stufe (?Sardsir") ten Zone

 Subtropische Mittelstufe a) Winterkalt, sommerheifi, Wein und ausklingende subtropische
 strenge Froste Friichte neben obigen

 b) Wintermild, sommerheifi, Granatapfel und andere subtropische
 kurze Froste Friichte neben obigen

 c) Wintermild, sommerheifi, Prekare Dattelpflanzungen und Agru
 seltene Froste men neben obigen

 Subtropische Tiefenstufe Winterwarm, sommerheifi, Dattelkulturen, einzelne tropische
 (?Garmsir") ohne Froste, ohne Schnee Friichte neben obigen.

 Die klima-dkologische Gliederung
 Wir haben die wichtigsten Elemente des klima

 okologischen Gefiiges von Iran klarzulegen ver
 sucht. Dabei zeigten uns die grofien Vegetations
 einheiten in erster Linie die Feuchtigkeitsabstu
 fungen an; die Trockengrenze des Regenfeldbaues
 fiigt sich hier ein und liefert die Grenze zwischen
 den semiariden (trocken-subhumiden) und ariden
 Gebieten. Die Hohengrenzen charakteristischer
 Kulturgewachse verdeutlichten uns die Warme
 abstufung. Bringen wir diese beiden Gliederungen
 zur Deckung, so entsteht das Bild der klima-oko
 logischen Gesamtstruktur. Abb. 6 zeigt diese Syn
 these in vereinfachter Form. Damit ist das Ziel
 dieser Studie erreicht.

 Das Bild ist trotz der Vereinf achung recht auf
 schlufireich. Wir konnen es unmoglich in alien
 Einzelheiten wiirdigen, eine Stichprobe soil ge
 niigen, und zwar ein Querschnitt durch das siid
 westliche Randgebirge nordlich der Linie Buschir?
 Schiraz. Man trifft hier, ausgehend vom persischen
 Golf, folgende okologischen Zonen, Regionen
 oder Stufen:

 1. Kustenebene: Winterwarm, trocken-subhu
 mid mit dem besonderen Kennzeichen hoher Luft
 feuchtigkeit. Baum- und Strauchsteppe des Garm
 sir. Dattelkultur, sporadischer Regenfeldbau. Mog
 lichkeit, gewisse tropische Gewachse mit hohen An
 spruchen an Luftfeuchtigkeit einjahrig anzubauen.
 0?100 m.

 2. Vorbergzone: Winterwarm, trocken-sub
 humid, Baum- und Strauchsteppe des Garmsir.
 Dattel-, Agrumen- und sonstige Oasenkulturen,
 dazu Regenfeldbau. 100?1000 m.

 3. Hohere Vorbergzone: Wintermild, feucht
 subhumid, kalteempfindliche Tiefen (Mittel-?)
 Stufe des Zagros-Eichenwaldes. AusklingendeDat

 gen (vgl. oben) helfen in dieser Hinsicht kaum
 weiter. Wir miissen es uns der Lage der Dinge
 nach geniigen lassen, die Hohenstufen in ihren
 Warmeverhaltnissen nur ganz allgemein zu
 charakterisieren. Wir unterscheiden:

 telpflanzungen, Agrumenkultur, reichste sonstige
 Anbaumoglichkeiten. Regenfeldbau. 1000?1400
 Meter.

 4. Untere Gebirgsstufe: Wintermild, feucht-sub
 humid, Mittelstufe des Zagros-Eichenwaldes.
 Friichte der Mittelstufe (Granatapfel!), nach oben
 ausklingend bis zur Grenze des Weinbaues (winter
 kalt). Regenfeldbau. 1400?2100 m.

 5. Obere Gebirgsstufe: Winterkalt, sommer
 warm, feucht-subhumid bis humid, winterharter
 Zagros-Eichenwald, binnenwarts mit zunehmen
 der Winterkalte vermutlich iibergehend in Eichen

 Wacholderwald. Friichte des Sardsir (Walnufi!),
 Getreide, Regenfeldbau (teilweise gehemmt durch
 Lange des Winters und Kiirze der Niederschlags
 periode). 2100?2800 m.

 6. Hochgebirgsstufe: Winterkalt, sommerkiihl,
 humid. Uber Wald- und Getreidegrenze, daher
 nur mehr sommerliche Weidewirtschaft. Fels
 region, Schneeregion iiber 4300?4400 m.

 7. Hochland: Winterkalt, sommerwarm, trok
 ken- subhumid. Bergmandel - Pistazien - Ahorn -
 Hainsteppe. Regenfeldbau, z. T. gehemmt wie
 in 5, Friichte des Sardsir. 2200?3000 m.

 8. Hochland: Winterkalt, sommerwarm, arid.
 Wiistensteppe, z. T. Bergmandel - Pistazien - Flur.
 Bewasserter Getreidebau, Friichte des Sardsir.
 2200?3000 m.

 9. Hochland: Winterkalt bis -mild, sommer
 heilS, arid. Wiistensteppe, z. T. Bergmandel
 Pistazien-Flur. Bewasserungsanbau, Friichte der
 Mittelstufe. 1200 bis 2300 m.

 10. Zentrales Hochlandbecken: Wintermild arid,
 Wiiste, z. T. Bergmandel-Pistazien-Flur. Bewas
 serungsanbau. Erste Dattelvorkommen.

 In anderen Gebieten finden sich bezeichnende
 Abwandlungen. So reicht z. B. im Binnenland
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 Abb. 6: Klima-dkologiscbe Gliederung Irans

 (1) Trockengrenze des Regenfeldbaues (. . . ./arid)
 (2) Hypothetischer Verlauf der Trockengrenze

 des Regenfeldbaues
 (3) Kaspischer und Kolchisch-armenischer Feuchtwald

 (ihumid-perhumid)
 (4) Halbfeuchter Eichen-Weifibuchen-Ahorn-Mischwald

 (humid)
 (5) Eichen-Kiefern-, Eichen-Wacholder-, und Zagros

 Eichenwald (semihumid = feucht- subhumid)
 (6) Wacholderwald (semiarid = trocken-subhumicl)
 (7) Bergmandel-Pistazien-Ahorn-Hainsteppe

 (semiarid = trocken-subhumid)
 (8) Bergmandel-Pistazien-Baum und Strauchtlur

 in Wustensteppe (arid)

 (9) Baum- und Strauchflur des Garmsir in Steppe
 (semiarid = trocken-subhumid), in Wiistensteppe (arid)

 (10) Steppen, Wustensteppen, Wiisten
 (semiarid = trocken-subhumid, arid

 (11) Golfkiistenregion (semiarid = trocken-subhumid,
 bzw. arid mit bedeutender Luftfeuchtigkeit)

 (12) Kawire (SalztOn-Wiisten)
 (13) Hohenstufe der Dattelkulturen

 (14) Hohenstufe der prekaren Dattelpflanzungen
 (15) subtropische Mittelstufe

 (16) subtropisches Sardsir

 (17) Hochregion iiber Wald- und Getreidegrenze
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 Bemerkuagen S

 Tabelle 3. Niederschlage (in mm) (Zahl der jahre>

 j ' n III IV V VI VII VIII IX X . XI XII JM Quelle)***)

 B? 3m 236 lg5 136 124 M 163 163 222 315 240 300 236 2402 36 L = K

 Tiflis 409 m 15 22 27 59 "80 74 45 37 52 40 35 22 507 35 L - K S 1937 m 20 18 22 51 115 132 57 41 38 49 24 19 587 11 L Kars 1750 m 19 IS 26 47 70 60 50 33 24 38 31 19 435 28 L

 Sarikamis 2180 m 28 31 40 48 79 73 46 36 26 43 33 35 516 15 L

 Erwan 1042 m 23 21 40 54 45 28 17 U 18 20 39 32 337 r.B*)

 Orlbat 950 m 19 21 31 37 57 19 12 3 10 16 32 19 277 H5L

 Van 1750 m 36 31 41 46 51 13 4 1 5 43 55 20 346 7 L

 Lzaiyeh (Urmia) 1390 m (43) (72) (103) (133) (62) (11) (0) (12) (16) (38) (24) (33) (547) 1 (1.853/4 ;*)

 Tabriz 1370 m 17 26 32 48 55 17 11 2 5 19 20 31 283 8 Rieben 1937

 Bitlis 1475m 136 233 208 137 88 30 2 5 20 45 155 110 1169 4L

 1390 4 r. L

 Baku -13m 19 15 18 19 10 6 4 5 16 24 29 23 187 32 L = K

 Wank 600 m 39 33 69 74 90 40 40 41 95 92 56 54 721 6L

 Lenkoran -19 m 120 84 95 65 39 24 27 46 219 213 195 127 1252 40L = K

 Sra -20 m 100 53 151 149 103 83 28 34 175 180 214 92 1362 34/41 def. pers. M.

 Pahlawi (Enzeli) -20 141 109 87 50 21 35 48 90 226 339 209 188 1543 18 RV a

 Lahidian 20 m 102 155 149 103 -71 27 42 77 188 158 215 174 14d2 5 pers M *

 Khurr^mabad 20 m 88 90 239 85 21 (6) . (11) (148) 403 307 113 (1500) 38 40de . pers.M. ^

 NoXhr -26 102 48 77 75 45 56 41 58 157 146 189 107 1091 34/40 def. pers. M.

 ShX$Uabad) 20 m 68 38 111 51 33 7 15 16 37 108 98 36 800 38/40 def. pers.M.

 v ' (628)

 Kurdkoi 10 m 38 38 160 . (60) 20 (5) (10) 19 (13) 132 86 700 37/40 -def. pers. M.

 (581)

 Ashurada -25 m 39 40 35 24 37 15 28 14 120 29 29 57 460 r.B.

 Tsdiikisdilar -23 m 18 15 26 18 10 3 11 8 10 17 21 22 178 10 K

 KizilArwat 100 m 27 23 34 22 16 8 i 10 5 15 20 20 205- 25 K

 Ashkhabad 227 m 26 25 45 39 28 10 5 2 2 12 21 7 23 33 K

 Ahmedabad 1500m 32 93 133 (28) (82) . . . . 24 32 (50) (475) 39/40 def. pers.M.

 Meshhed 940 m 27 33 57 51 32 10 14 5 8 11 6 7 287 39 RW

 Fariman 1380 m 22 45 (125) 24 37 (4) . . . .23 32 (307) 39/40 def. pers.M.

 KuschkinddPost 690 m 35 .70 88 33 7 1 0 0 0 2 27 20 282 r. B

 Serakhs 300 m 29 18 41 24 8 1 0 0 0 6 7 10 144 r. B Bairam Ali 241m 16 15 34 19 7 2 0 0 1 6 10 12 122 36 K

 *) G. Bauer gibt infolge eines Druck- oder Rechenfehlers 446 mm als ** ) Nad) Schatzung F. Neumanns, der 1908?1914 im Gebiet von Urmia g>

 Jahresmittel an. lebte, betragt der durchsdinittlidie Regenfall 400?500 mm, dazu etwa it

 50?60 cm Schnee, zusammen im Mittel also rd. 500 mm. ^



 Bemerkungen (Zahl der Jahre,

 _I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII JM Quelle) *??)

 t Teheran 1200 m 50 39 41 31 13 4 2 2 2 9 21 31 245 37 RW

 Veramin 940 m 34 37 (102) 49 44 .... (5) 15 38 (324) 230 38/39def.pers.M.

 Karadj 1300 m 37 36 29 (102) .45 8 (5) (6) . 8 37 42 250 4 (32?35)

 Bornm. Gauba

 Takestan 1253 m 52 49 45 62 35 13 ... 24 43 (320) 38/40 def. pers.M.

 Saweh 1100 m (19) (420) 58 (90) (72) . . . . .34 . (393) 290 37/40def. pers.M.

 Araq 1880 m 28 (58) 86 50 10 . (30) (32) . 68 26 (358) 320 38/40 def. pers.M.

 Hamadan 1860 m 35 (8) (85) 21 36 (1) . . (37) (5) 54 16 (298) ' 38/40def. pers.M.

 Isfahan 1670 m 19 14 23 17 6 2 2 1 1 4 14 20 123 37 RW

 Kermanshah 1450 m 90 69 85 83 24 0 0 0 0 15 61 62 489 r. B ^

 Khurramabad 1310 m 178 156 (174) 117 .... (103) 72 (26) (826) 700 37/40 def. pers. M. ?

 Golan West 854 m 85 109 73 57 . . . . . 2 48 36 (410) 37/41 def. pers. M.

 Pol-e-Zohab 510 m 72 . (152) 96 63 (5) (3) (2) 37 40 (472) 38/40 def. pers. M. q

 Khosrowi 310 m 117 96 84 7 . . . . (2) 35 49 (400) 38/40 def. pers.M. ?

 (Qasr Shirin)_

 Mosul 265 m 59 80 72 71 19 2 0 0 4 11 57 51 424 r. B 3.

 Baghdad 38 m 30 28 30 21 6 0 0 0 0 2 24 23 165 B g.

 Basra 8 m 40 37 30 11 7 0 0 0 2 2 32 38 199 r. B <*"

 Kuwait ljn 31 29 25 4 4 0 0 0 1 1 14 35 144 r. B * Abadan 2 m 60 37 41 11 3 0 0 0 0 6 28 35 221 r. B ?

 Khorramshahr 2 m 46 35 33 10 4 0 0 0 0 0 30 33 181 r.

 Kut-e-Abdullah 18 m (15) (80) (20) *(7) (14) (6) (25) (84) (251) 34/35 def. pers.M. ?'
 Masdjid-e-Sukiman 1064 m (118) (32) (9) (25) (16) (1) _. _ (33)_(234) 34/35 def. pers.M. ?

 Shiraz 1500 m 42 108 45 19 (6) . . 3 23 51 (298) 37/40 def. pers. M. <T Kazeiuin 800 m 37 105 (18) ....... 61 (19) (240) 37/40 def. pers. M. <g

 Bushir 10 m 69 38 22 8 1 0 0 0 0 4 42 62 266 37 RW 3

 Firuzabad 800 m 65 86 . . . . . . . . 11 26 (188) 37/39 def. pers. M.
 Djahrum 1010 m 39 23 (18) ....... 26 43 (149) 37/39 def. pers. M. 55

 Fasa 1375 m 101 77 (46) ....... .71 (295) 37/39 def. pers. M. Q

 Darab_1210 m 22 (29) (66) _._._._._._ 14 39_(170) 37/39 def. pers. M.

 Lingah 10 m 21 75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 67 164 2 (28/29)Artztl934 S

 Djask 5 m 31 24 19 5,0 1 1 0 0 4 6 30 121 37 RW <?

 Pasni 5 m 46 35 19 8 1 14 3 8 0 0 3 18 155 r. B ^

 ---------------------??----^?-^^ Si

 Kerman 1700 m 14 17 26 9 3 3 0 0 1 1 10 21 105 r. B 5

 Zabol (Husseinabad) 490 m 11 17 9 8 0 0 0 0 0 1 1 6 53 r. B

 Seistan 500 m 11 15 12 3 1 1 0 0 0 2 4 8 55 r. B
 Robat 1340 m 17 18 19 8 1 0 0 0 0 2 6 25 98 r. B Mirdjawa_840 m 10_1^_4_8_2 0 0_0_0 3_0_5_33 5 RW_

 ***) L = H. Lembke, Pet. Mitt. 1940. def. = unvollstandige Beobachtungsreihen,* eingeklammerte Monatswerte

 K = W.Koeppen: Klimakunde von Rutland, Hdb. d. Klimatologie, sind Beobachtungen eines einzigen Jahres; eingeklammerte Jahres

 hg. v. Koeppen-Geigef, Berlin 1939. werte sind ermittelt aut Grund zu kurzer und ungleichmaiSig be

 n ^ n '1 r 1' ^ 1 *nnr. obachteten Reihen; nicht eingeklammerte Jahreswerte in solchen

 B = G.Bauer 1935; r. = reduziert auf die Periode 1895?1924. F^llen = Schatzung.

 RW - nach neuerenBerechnungen des ehem. Reichsamts fur Wetterdienst, pers.M. = persische Monate (21. des Vormonats bis 20. des angegebenen

 Berlm(1941)- Monats). g
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 Nordwestirans die Bergsteppe und der Regenfeld
 bau noch unter die Grenze des Sardsir herab, eben
 so in Khorassan. Es ist die Folge des Friihjahrs
 regenregimes. An der Nordflanke des Elburz ist
 die Untergrenze des Sardsir nicht sicher festgelegt.
 Sie liegt vermutlich zwischen 1600?1800 m. Fiir
 den Kaspischen Bergwald des Sardsir ist vor
 allem QUERCUS MAC RANT HERA charakteri
 stisch, obwohl auch die Buche so hoch steigt. Die
 extreme Humiditat schliefit manche Friichte der

 Mittelstufe des Hochlands aus.
 Hier soil noch ein Wort iiber die Verbreitung

 und okologische Einstufung gewisser Charakter
 pflanzen des Mittelmeergebiets gesagt werden, die
 als Einsprengungen in unsere Wald- und Baum
 flurtypen vorkommen werden und als deren her
 vorstechendste Vertreter die Olive und die Zy
 presse genannt werden konnen. Die Olive (OLEA
 EUROPAEAsvielleicht auch Oleaster) kommt in
 drei Bereichen vor: 1. an der am starksten medi
 terran beeinflufiten siidwestlichen Auftenseite des

 Hochlands vom Osttaurus bis Firuzabad (Fars).
 Der Hohe nach ist sie an die ausklingende Dattel
 stufe geknupft, die sie kaum wesentlich iiber
 schreitet oder vielmehr, da es sich iiberwiegend um

 mittelalterliche Pflanzungen handelt, kaum wesent
 lich iiberschritten hat. Solche ehemalige Pflanzun
 gen sind bekannt von Sar-e-Pul (Pul-e-Zohab)
 unter dem Payetak-Pafi, aus dem Saimarreh-Tal,
 aus dem Fahlian-Tal, von Kazerun-Shahpur. Ver
 wilderte oder wilde Oliven sollen auch in der Um
 gebung von Firuzabad vorkommen31). Die zweite
 Gruppe schliefk unmittelbar an und findet sich in
 verschiedenen Hochlandbecken von Fars, die auch
 noch durch Dattel vorkommen gekennzeichnet sind:
 Niriz, Herat-e-Khurreh. Aber auch Qum hatte
 ehemals nicht nur Dattel-, sondern auch Oliven
 pflanzungen, natiirlich bewassert. Die dritte Gruppe
 kniipft sich an das kaspische Kiisten-Tiefland,
 meidet hier aber die feuchtesten Striche. Bei Mand
 jil und Rudbar (im Safidrud-Durchbruch in 300 m

 Hohe gelegen) miissen die Pflanzungen, die ein
 zigen des heutigen Persien, bereits bewassert wer
 den. Oleastergebiisch soil sich ferner bei Gurgan
 befinden.

 3l) E. Gauba: Botanische Reisen in der persischen Dattel
 region. Ann. Naturhist. Mus. Wien 57. 1950, 58. 1951.

 Eine weitgehend ahnliche Verbreitung hat die
 Zypresse, die sowohl in der kultivierten als auch
 in der wilden Form (CUPRESSUS SEMPERVIRENS
 VAR. HORIZONTALS) vorkommt32). Doch steigt
 sie nicht nur hoher, sondern iiberschreitet die offen
 kandige Trockengrenze der Olive bei Firuzabad
 in ostlicher Richtung sehr erheblich. In Fasa soil
 sie im Mittel alter als Bauholz gedient haben, in
 Sirdj (6. Kerman) erreicht sie gegen 1900 m und
 im Hochland des Sarhadd, in dem sie einst sehr
 viel verbreiteter gewesen sein soil33), findet sie sich
 bis 2400 m hoch, iiberschreitet also nodi etwas die
 Granatapfelstuf e, innerhalb deren sie sich bei ihren
 oben erwahnten zwei Wildvorkommen im Elburz
 gebirge halt.

 Doch ergibt sich hieraus, wie abschliefiend fest
 gestellt sei, keinesfalls die Berechtigung, den ober
 halb dieser warmemafiigen ?Mediterranstufe" fol
 genden grofieren Teil unserer ?Mittelstufe<c aus
 der subtropischen Klimaregion herauszunehmen,
 wie es z. B. in besonders rigoroser Weise Martin
 Vahl bei seiner Einteilung der Welt in Klimazonen
 und Biochoren gemacht hat34). Ihm bleibt dadurch,
 dafi er den grofier en Teil des Garmsir am Persischen
 Golf bereits zur tropischen Zone schlagt ? wozu
 in eingeschranktem Mafie Veranlassung gegeben
 ist ?, im Iranischen Hochland praktisch nichts
 von der subtropischen Zone iibrig, was gerade hier,
 wo die subtropische Zone vielleicht ihre reichste
 (und auch fiir die Entwicklung der Kulturpflanzen
 folgenreichste) Entfaltung erfahrt, recht wider
 sinnig ist. Zur gemafiigten Zone kann man hoch
 stens ? und auch dies nur warmemafiig ? das
 Sardsir rechnen. Beriicksichtigt man freilich, wie
 man ja mufi, auch alle anderen Klimaeigentiimlich
 keiten, dann schrankt sich die Ausdehnung der ge
 mafiigten Zone in unserem Hochland auf Armenien
 und Teile Ostanatoliens ein, soweit ? bei Juni
 oder Mai-Maximum der Niederschlage kein Mo
 nat wirklich trocken ist.

 32) Vgl. hieruber E. Gauba: A. a. O.

 33) A. Gabriel: Durch Persiens Wusten. Stuttgart 1935,
 S.253.

 34) M. Vabl and /. Humlum: VahVs climatic zones and
 biochores. Acta Jutlandica, Aarhus Universitet, XXI/2
 (Nr. 6), Kopenhagen 1949.
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