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BERICHTE UND KLEINE MITTEILUNGEN 

JOHANN AUGUST ZEUNE DER HAUPT 
VERTRETER DER ? REINEN" GEOGRAPHIE 

Helmut Preufi 

An der Schwelle vom achtzehnten zum neunzehnten 
Jahrhundert vollzog sich in der Geographie der be 
deutsame Wandel von der Erdbeschreibung eines 
A. F. Biisching zu der ?Erdkunde" von Carl Ritter. 
Vor Ritters epochemachendem Werk (1817/1818) er 
schien 1908 ein geographisches Handbuch von Johann 

August Zeune unter dem Titel ?Gea. Versuch einer 
wissenschaftlichen Erdbeschreibung", das zeitiich und 
sachlich zwischen dem Alten und dem Neuen steht. 

Zeune wurde 1778 zu Wittenberg geboren und stu 
dierte dort Theologie. 1802 promovierte er bei dem 
Hi'Storiker /. M. Schrockh mit der Dissertatio historica 
?de historia Geographiae", womit er sich zugleich das 
Recht eines ?Magister legends" erwarb. Schon im 
nachsten Jahre siedelte er nach Berlin iiber und be 
grundete hier im Jahre 1806 die erste Blindenanstalt 
Deutschlands, die er bis 1847, sechs Jahre vor seinem 
Tode (1853), leitete. Schon in den ersten Berliner 
Jahren war Zeune durch seine Karte: ?Gea oder die 
Erde vom Monde aus gesehen" (sie ist spater seinem 
Hauptwerk ?Gea" beigefiigt) in Fachkreisen bekannt 

geworden und besafi ein verhaltnismafiig grofies An 
sehen, so dafi ihn der bekannte Naturforscher Blu 

menbach der Londoner Afrikanischen Gesellschaft fiir 
eine Expedition zur Entdeckung der Nigermiitidung 
vorschlug. Hieraus wurde aber nichts, da Mungo Park 
von seiner zweiten Reise nicht zuriickkehrte. In sei 
nem Reisetagebuch (Herciniareise) berichtet Zeune 
auch iiber seine Bekanntschaft mit Salzmann in Schnep 
fenthal, der ihm einen Kompafi schenkt, womit Zeune 
dann seine Untersuchungen iiber die Abweichung der 
Kompafinadel bei verschiedenen Basalten macht (78). 
Als dann im August 1810 der Physiker und Mathema 
tiker Jungius, der erste deutsche Luftschiffer, auf stieg, 

wahlte er ebenfalls Zeune zu seinem einzigen Beglei 
ter. Bei dieser Ballonfahrt bestatigten sich die Beob 
achtungen, die Gay-Lussac im Jahre 1804 und A. v. 
Humboldt iiber die Abnahme der Temperatur in der 
Hohe gemacht hatten (22, 74c S. 26 *)). 

Neben seinen geographischen Arbeiten ? aufier der 
?Gea" haben auch die ?Erdansichten", die in Anleh 
nung an die Doktordissertation entstanden, und seine 

kartographischen Versuche Bedeutung gehabt 
? be 

schaftigte sich Zeune mit germanistischen Studien und 
vertrat dieses Fach von 1810 bis 1835, jahrelang so 

J) Hier wird irrtiimlicherweise das Jahr 1820 genannt. 
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gar als einziger, auch an der Universitat Berlin (1,34). 
Sein Extraordinariat fiir Geographie wahrte aller 
dings mur von der Griindung der Universitat 1810 
bis zur Berufung Carl Ritters im Jahre 1820 (1, 34, 
22 S. 195). Selbstverstandlich gehorte der rege Zeune 
auch zu den wenigen Mitbegriindern der Gesellschaft 
fur Erdkunde in Berlin (29). Noch heute anerkannt 
sind seine blindenpadagogischen Studien, vor allem 
seine Relief globen 2). 

Um Zeunes Bedeutung verstehen zu konnen, ist es 

notwendig, einen Blick auf die Geographie des acht 
zehnten Jahrhunderts zu werfen. Als Vorlaufer der 
modernen Geographie, speziell der Landerkunde, 
miissen die sogenannten ?Erdbeschreibungen" bezeich 
net werden, wie das Werk von A. F. Busching, das in 
zahlreichen Auflagen erschien. Es war bis gegen Ende 
des achtzehnten Jahrhunderts unbedingtes Vorbild 
und fand sogar noch bis in die Mitte des vorigen 
Jahrhunderts Nachnahmer (13 b, 9, 40, 66, 68 u.a.). 

Einer ?Einleitung in die Erdbeschreibung", die un 
serer allgemeinen Geographie entspricht, folgt bei 
Busching die Behandlung der einzelnen Staaten, die 
den heutigen Platz der Landerkunde einnimmt. Den 
Bediirfnissen der Zeit des Absolutismus entsprechend, 
herrschen die Beschreibungen der staatlichen, kirch 

lichen, genealogischen und wirtschaftlichen Verhalt 
nisse und eine kleinliche Topographie der wichtigsten 
und merkwurdigsten Orte vor. Uber die Landesniatur, 

Fliisse, Berge, Klima etc erfahrt man meist nur in den 
Einleitungen fiir die einzelnen Territorien einiges. Die 
Tatsachen sind ohne ursachliche Verknupfung anein 
andergereiht, so daft man nicht von einer wissen 
schaftlichen Geographie sprechen kann. Aber diese fiir 
uns trockenen, mit statistischen Angaben reich ver 

sehenen Darstellungen entsprachen dem Zeitgeschmack 
und den damaligen praktischen Anforderungen, niitz 
ten sie doch den Landesherren, den Beamten und 

Geistlichen ebenso wie dem Kaufmann (25 S. 639). 
Ahnlichen Charakter besaften auch statistische Werke. 
Sie nahmen aber ihren Ausgang von den Staatswissen 

schaften (37 S. 70, 70 I S. 228). Gegen diese bewufit 
zweckbestimmte Staatengeographie wurden zahlreiche 
Stimmen laut, die gegen Ende des Jahrhunderts im 
mer mehr Gehor fanden (14, 15, 36, 62, 60, 50, vgl. 
72, 43, 46). Man forderte eine ?natiirliche" oder 
?reine" Geographie, die Staatengeographie solle ver 

schwinden oder nur einen untergeordneten Platz ein 

nehmen. Bei extremen Vertretern tritt hier die An 

sicht auf, aus der Geographie alle Objekte zu verban 
nen, die auch anderen Wissenschaften angehoren; sie 

habe nur das w o und nicht das was darzustellen 
(36). 
Auch Zeune lehnt den Niitzlichkeitsstandpunkt der 

Erdbeschreiber ab und erklart schon 1802 (73), wie 
ein Jahr spater ebenfalls Friedricb Schulz (60 S. 69), 
die Geographie habe der Humanitas zu dienen. Daft 
es sich nicht um eine formale Aufterung handelt wie 
etwa bei A. Ch. Gaspari, der sein Each als eine Wis 

2) Es soli noch vermerkt werden, dafi Zeune zu den ex 

tremsten Sprachreinigern seiner Zeit gehorte. Er wollte 
z. B. ?Trompete" durch das deutsche Wort ?Schmettermes 

sing" ersetzen. So versteht man auch, dafi er die zweite 

Auflage der ?Gea" als ?Goea" bezeichnet, da dieses der 

Name der ?teutschen Gottin" sei (74b S. XII). 

senschaft bezeichnet, die um ihrer selbst willen da sei 
(13a I S. 2), dessen Werk sich aber nicht grundsatzlich 
von der Buschingschen Erdbeschreibung unterscheidet, 
wird in den folgenden Abschnitten gezeigt werden. 

Wie schon E. Wisotzki (72 S. 214) anfuhrt, hat 
Zeune den Untertitel der Gea: ? Versuch einer wissen 
schaftlichen Erdbeschreibung" in voller Absicht ge 
wahlt. Auch in der Vorrede fiihrt er noch an, ver 
sucht zu haben, in der Wissenschaft eine neue Bahn 
zu brechen, ahnlich wie auch in Ritters Vorwort ?An 
den Leser" in dessen Europa werk heifit3). 

Wesentlich fiir die Frage, ob Zeune eine wissen 
schaftliche Geographie anbahnt, ist seine Stellung zu 
Inhalt und Umfang der Geographie. Er ist ein 
extremer Vertreter der ?reinen" Geographie und geht 
in den ersten beiden Auflagen der Gea (Goa) soweit, 

alle staatlichen Dinge auszustofien. Von der Anthro 

pogeographie bietet er demzufolge nur volkische, ras 
sische, religiose und sprachliche Verhaltnisse und nennt 
die Zahl 'der Bewohner. Auch die Wirtschaft findet 
1808 und 1811 keinen Raum bei ihm, denn ?aufier 
der politischen Teufelsaustreibung" aus der Geogra 
phie habe er ?auch immer die kammeralistische ver 
sucht". Diese extreme Haltung Zeunes ist in erster 

Linie aus dem Gegensatz zur Staatengeographie zu 

erklaren, denn ?die Kammer aber gukte bisweilen so 
durch, dafi sogar alle Arten von Banken zum Vor 
schein kamen" (74a S. IX). 

Aber die Einwande Ruble von Liliensterns in der zwei 
ten Auflage seiner ?Hieroglyphen"4) gegen die einseitige 

Mifiachtung der politischen Geographie zwingen ihn 1815 
zu folgenden einschrankenden Aufierungen: ?Allein er 
scheint mich mifizuverstehen, wenn er glaubt, dafi ich die 

Kunde des Staatlichen ganz verwerfe. Ich will sie nur fiir 
den Unterricht als untergeordnet betrachten. Es steht jedem 
frei, die Erdoberflache in Hinsicht der Staaten, in Hinsicht 
der Kirche . . . einzutheilen." Das entspricht offensichtlich 
nicht der Wahrheit, denn er hatte doch besonders betont, 
dafi die Gea wissenschaftlich sei, einmal im Un 

tertitel, zum anderen auch in der Vorrede der ersten Auf 

lage, wo er sagt: ?Ich habe versucht, in der Wissenschaft 
eine neue Bahn zu brechen . . ." (74a S. III). 

Noch eindeutiger klaren uns aber die 1830 und 1833 er 

scheinende dritte und vierte Auflage der Gea auf. Die Titel 
lauten jetzt: ?Gea. Versuch, die Erdrinde sowohl im Land 
als Seeboden mit Bezug auf Natur- und Volkerleben zu 

schildern" und ?allgemeine naturgemafie Erdkunde mit Be 

zug auf Natur- und Volkerleben". Sollten wir jetzt noch 
im Zweifel sein, so brauchen wir nur in der Vorrede zu 

lesen, ?ich habe bei dieser Auflage haufiger auf Volker 
und Staatenleben und die Fortschritte der Gesittung ge 
sehen", um zu wissen, dafi Zeune durch Ritters Einflufi 
seine friihere Ansicht aufgegeben hat. Er berucksichtigt in 
dem ethnographischen Teil die Geschichte der betreffenden 
Volker und fiigt an ihn einen Abschnitt politisch-geogra 
phischen Inhalts. 

Als Begriindung fiir den Ausschlufi der Staaten 
geographie fiihrt Zeune die dauernden Grenzveran 
derungen durch die Kriege des napoleonischen Frank 

3) Ritter driickt sich nicht deutlich aus, so dafi sein 

?pragmatisch" damals wohl nur fiir die Beziehungen zwi 

schen der Erde und ihren Bewohnern gilt. Auf die Kausal 

zusammenhange innerhalb der physischen Geographie legt 
Ritter hier offenbar noch keinen besonderen Wert, wie 
auch der Inhalt zeigt (S. VI). 

4) Da nur die erste Auflage erreichbar war, berufen wir 
uns auf Zeunes Besprechung in den Erdansichten. S. 126 ff. 
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reich an (74a S. VI). In Wirklichkeit zeigt sich aber, 
dafi ihn diese wenig bedeutsame Ursache nicht sehr 
beeinflufit, denn er ist in der Tat von dem neuen 
Geist erfafit. Er fiihrt diesen Grund wohl nur an, weil 
er so plausibel ist, dafi er auch dem letzten Widerstre 
benden die Notwendigkeit einer neuen Behandlung 
der Geographie vor Augen fiihrt. Die Geographen 
Biischingscher Pragung uberwanden die damaligen 
Schwierigkeiten z. T. auch einfach dadurch, dafi sie 
Deutschland und Europa in ihren Erdbeschreibungen 
wegliefien. Zeune dagegen, auf /. Ch. Gatterer fu 
fiend, benutzte ?Naturabteilungen" als Grundlage 
der Gliederung /des ?Besonderen Teils" der Gea. 

Der Ursprung dieser Ideen geht auf Athanasius Kircher 
zuriick. Bei ihm finden wir die teologische und auf Ana 

logic mit dem menschlichen Korper begriindete Anschau 

ung, dafi samtliche Gebirge zusammenhangen und gleich 
sam das Skelett der Erde bilden. Die mangelhaften Kennt 
nisse iiber deren Verlauf ersetzt er durch Konstruktionen. 
Danach umspannen entsprechend dem Gradnetz Gebirgs 
ziige parallel zum Aquator die Erde, und andere erstrecken 
sich senkrecht dazu von Pol zu Pol (28 S. 60 ff.). Diese 

Gedanken greift um die Mitte des 18. Jahrhunderts der 
Franzose Philippe Buache auf. Er stellte sich aber bewufit 
die Aufgabe, durch Beobachtung der Natur zu neuen Er 
kenntnissen zu kommen. Da die Fliisse von den Gebirgen 
herabflossen, konne man aus deren Richtung mit Sicherheit 
auf das Streichen der Gebirge schliefien. Die machtigsten 
Gebirge bilden ? wie bei Kircher ? auch einen Berg 
aquator und Bergmeridiane. Von diesen lafit er aber niedri 
gere abzweigen, von den letzteren noch kleinere Auslaufer. 
So ergeben sich also zahlreiche, durch Gebirge abgetrennte 
?Bassins", die jeweils von Flussen und Flufisystemen durch 
stromt werden. Die umschliefienden Hohenziige sind die 
?N a t u r g r e n z e n" dieser Gebiete (vgl. 64 S. 13, 72 
S. 154). 

Obwohl diese Konstruktionen meist nicht der Natur ent 

sprechen, sind sie doch fiir die Zeit der Aufklarung charak 
teristisch. Denn ihr war n a t ii r 1 i c h gleichbedeutend mit 
rational. Fiir uns bleibt wichtig, dafi Buache diese na 
tiirlichen Objekte iiberhaupt in den Mittelpunkt seiner Be 

trachtungen stellt, was gegeniiber den zeitgenossischen 
Geographen der Biischingschen Pragung einen wesentlichen 
Fortschritt darstellt. 

In Deutschland nahm sich Gatterer seiner Neuerungen 
an, bildete sie um und war so wirksam, dafi Zeune sagt, 
er hatte ?einen wissenschaftlichen Lehrgang eingeleitet" 
(82b S. 84). Die Lehre vom Zusammenhang der Gebirge 
iibernimmt er unverandert von Buache. Auch dessen See 
gebirge, die, von den Landzungen und Kaps ausgehend und 
in den Inseln iiber den Meeresspiegel aufragend, die Ge 

birgsziige der Kontinente verbanden, erkennt Gatterer an. 
Aber den Verlauf der Gebirge denkt er sich anders. Der 
Bergaquator ziehe sich nicht parallel, sondern schrage zum 

Aquator hin. Siidlich desselben richtet er einen und nordlich 
von ihm drei Bergparallele ein; auch vermehrt er die 

Bergmeridiane5). Ebenfalls von Buache greift er den Ge 
danken der Naturgrenzen auf, wird der Natur aber noch 

weniger gerecht als dieser, da er meist nur den bestehenden 
Staaten andere Namen gibt, und den Gebirgen, Meeren, 
Flussen und Seen, die zugleich die Staatengrenzen bilden 
oder in deren Nahe sind, die Aufgabe zuteilt, seiner ?Na 
tureinteilung" als Grenzen zu dienen, z. B. ?Pyrenaische 

Halbinsel oder Spanien und Portugal. . . Konigreich Neu 
kastilien und dessen 5 Provinzen, Guadalaxara, Madrit, 

5) Friedrich Schulz (S. 63 f.) weist eindeutig nach, dafi 
Gatterer durch Benutzung einer Karte in ?Seeprojektion" 
(Merkatorprojektion) hierzu verleitet wurde. 

Toledo, Cuenca und Mancha . . . Alpenlander oder Frank 

reich, Italien, Helvetien, Deutschland und die Vereinigten 
Niederlande . . . Siid-Amerika . . . Spanisches Sud-Amerika 
. . . Span. Vizekonigreich Neu-Granada . . . Tierra Firma . . . 

Spanisches Guayana . . . Provinz Quito . . ." (15b). Daneben 

gibt er eine ?natiirliche Klassifikation" der Gebirge, Fliisse, 
Seen und Meere. Obwohl diese sich meist an Buache an 
lehnt und aufierlich ist, so lenkt er doch die Betrachtungen 
auf dieselben und fiihrt sie gleichsam in die Geographie 
Deutschlands ein. Auch in der staatenkundlichen Darstel 

lung zahlt er Gebirge und Fliisse in besonderen Abschnit 
ten auf, wahrend er den Raum der eigentlichen Staaten 
kunde verringert. 

Gatterer iibte aber einen weit grofieren Einflufi aus, als 
man nach dem Wert seiner Werke vermuten konnte. Das 
wird uns verstandlich, wenn wir daran denken, dafi in den 
letzten Jahrzehnten des achtzehnten Jahrhunderts der Ruf 
nach Natiirlichkeit von alien Seiten erscholl, von der ratio 
nalistischen Aufklarungsphilosophie wie auch von Mannern 
des Sturm und Drangs, besonders aber durch Rousseau 
und dessen Einwirkung auf das Bildungswesen6). Diese 
Gedanken sind geradezu Mode. 

Gatterer hatte im wesentlichen den Staaten natiir 
lich klingende Namen gegeben. Zeune geht in mancher 
Beziehung iiber ihn hinaus. 

Im Vordergrund seiner Uberlegungen stehen natiir 
liche Grenzen, Meere, Gebirge und Fliisse. ?Da auch 

wirklich die Volker zwischen Hauptgebirgen sich 
festsetzen", machte er jedes Land etwa so grofi, ?dafi 
es gewohnlich ein Hauptvolk enthjielt" (82b S. 94). 

Hum kommt es hier aber nicht auf die Naturgebiete 
an und fiir sich an, sondern in erster Linie auf eine 
Gliederung der Kontinente, die nicht auf die Grenzen 
der Staaten zuruckgehen soli. Fiir die induktive Er 
fassung natiirlicher Regionen war die Zeit noch nicht 
reif. Es mangelte neben den allgemeinen theoretischen 

Voraussetzungen auch an genugenden Kenntnissen 
von grofien Teilen der Erde. Wenn Zeune, wie auch 
schon Gatterer, bei seinen Abgrenzungen manchmal 
zu guten Ergebnissen kommt, so fiihrt ihn die hori 
zontale Gliederung dazu oder die Tatsache, dafi ver 
schiedene Volker, Staaten und Staatengruppen in der 

Tat ein Naturgebiet inne hatten oder Naturgrenzen 
bzw. wenigstens natiirliche Grenzen besafien (z. B.: 

?Alpenhalbeiland = Italien; Balkanhalbeiland = 
Griechenland [Gebiete siidlich des Balkangebirges und 
der Dinarischen Gebirge]. Nilland = Agypten, Nu 
bien, Habessinien."). 

Neben der Abgrenzung durch Meere neigt Zeune 
vor allem dazu, die Wasserscheiden als Grenzen zu 
wahlen, denn ?die Gebirgstheilung hat den grofien 
Vortheil, dafi das Naturgemalde des Landes im Gro 
fien dasselbe bleibt, weil Volker, Thiere, selbst Pflan 
zen im Grofien zwischen Hauptgebirgszugen diesel 
ben sind" (82 S. 95). Obwohl diese Gedanken nicht 
auf die induktive Erfassung zahlreicher Strombecken 
zuruckgehen, konnte man ihren Schopfer als den er 
sten bezeichnen, der die Idee des Naturgebietes ver 
trat. Die Prioritat gebiihrt aber nicht, wie G. Solch7) 
anfiihrt (64 S. 14) Zeune, sondern zumindestens in 

6) Es ist durchaus nicht so, dafi der Siebenjahrige Krieg 
die oder eine Ursache hierfiir war, wie Haustein (S. 34) 
meint, zumal in Europa keine Grenzveranderungen durch 
ihn verursacht wurden. 

7) Auch A. Penck aufiert sich ahnlich (42 S. 158). 
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Deutschland, Ritter, der diese Gedanken schon 1806 
ausfuhrlicher aufiert (50 S. 210)8). 

Die ansprechendsten Teile der Gea sind diejenigen, 
die das Klima und die Lebewelt behandeln. Tetzt 
zeigt sich nach der meist aufzahlenden Darstellung 
der Oberflachenformen und ihrer Gewasser, in der 
wie in den Erdbeschreibungen seiten ursachliche 
Zusammenhange und Probleme zu existieren scheinen, 
ein anderer Geist. Zeune 1st hier in starkem Mafie 
von A. v. Humboldt beeinflufit worden (26), ja, er 
benutzt sogar dessen Beispiele. 

Tn dem Abschnitt ?be^hte Oberflache der Erde" inner 
halb des ^allgemeinen Theils" nennt Zeune Wasser und 

Warme als Vorbedineuneen alles Lebens. Wie Humboldt 

geht er davon aus, dafi die ?heimlich liebenden Pflanzen" 

(Kryptogamen) zuerst dem Meere entstieaen seien und 
sich dann iiber die Erde verbreitet hatten. ?Denn noch sind 
Flechten und Moose die Grenzwachter pfliinzlicher Bildsam 
ke't; in Hohen, wo ewiger Schnee und Kalte alles Leben 

erstickt, stehen nur sie als Priester ewigen Feuers da." Aber 

?Da wo die Warme m ihrer vollsten Macht wirkt, unter 
dem Gleicher, da mufi s^'ch also auch die reichste Fiille des 
Lebens gestalten. . . . Nur bei abnehmender Warme so nach 
Hohe und Breite verschrumpft die Pflanze zur Zwerg 
gestalt." Er macht sich also die gerade von Humboldt ge 
fundenen Erkenntnisse zu eigen. Auch fragt er wie dieser, 

weshalb trotz der (scheinbar) gleichen klimatischen Be 

dingungen der alten und neuen Welt deren Floren vonein 
ander verschieden seien. Wahrend Humboldt es bei der 
Tatsache belafit, kommt Zeune zu folgendem bemerkens 
werten Schlufi: Da gleiche geographische Breite und Hohe 
iiber dem Meeresspiegel gleiches Klima haben mufiten, 
konnte nur eine verschiedene Zusammensetzung des Bodens 
die Ursache sein, vielleicht der grofiere Anteil von Kalk in 
der alten Welt (74b S. 19, 246 f.). Somit tragt er eine neue 

Vorbedinfcung des Pflanzenwuchses in die Betrachtungen, 
die Humboldt vernachlassigt hatte. 

Innerhalb seiner landerkundlichen Darstellung gerat er 

dann ganz in das Fahrwasser von Humboldts Grundsatzen 
und wendet diese deduktiv an. Allgemein herrscht in den 

Tropen die grofite Uppigkeit, hier ?veredeln sich die 
Pflanzensafte zu gliihenden Gewiirzen, Balsam, Zucker und 
Kaffee" (74b S. 199). Schreiten wir aber nach Norden 
in das Mittelmeergebiet, so begegnet man nur noch der 

Chamaerops als Erinnerung an ihre grofiartigen Verwand 
ten. Jetzt begeht er aber den Fehler und setzt ?tropisch" 
und ?iippig" gleich, was nach der besonderen Betonung der 

Temperatur durch v. Humboldt verstandlich ist. Von Spa 
nien sagt er, dafi es ?fast den iippigsten Pflanzenwuchs 
von ganz Europa" (74b S. 59) hatte, ebenso bei Griechen 

land, dafi ?in diesem milden Himmelsstrich das Pflanzen 
reich wohl auch jene iippige Fiille" verriete (74b S. 77), 
denn dort wiichsen Olbaum, Korinthen, Wein, Mohn und 

Feigen. In Frankreich aber ?macht der Wein den Uber 

gang vom siidlichen siifien zum nordlichen sauern" (74b 
S. 111). In England verursache die durch die nahen Kiisten 

hervorgerufene gleichmafiige Feuchtigkeit und milde Tem 

peratur ?einen fast fortwahrenden frischen griinen Wiesen 

teppich" (74b S. 138). In Skandinavien aber sei ?die Luft 

8) ?Begrenzungen auf dem Lande sind die Wasserschei 
den. Diese theilen die ganze Erdflache auf das Bestimm 
teste in grofie Flufigebiete der zunachst liegenden Meere 
ab ... Denn dieselben Gesetze der Begrenzung (nach Was 

serscheiden) wirken auf die charakteristischen Eigenheiten 
des Climas, der Gebirgsarten, der Bodenbeschaffenheit, 
also auch der mineralogischen Produkte, der Pflanzen und 
der Thierwelt jedes Gebiets und seiner Distrikte ununter 
brochen fort... Aber noch weiter, derselbe Einflufi zeigt 
sich nun auch auf die Bewohner dieser natiirlichen Lander 

gebiete ..." 

wegen des grofieren Binnenlandes und der hoheren Lage 
sowohl iiber der Meeresflache als nach den Polen zu 
trockener und kalter", und so gedeihe Wein hier nicht 

mehr, Getreide nur im Siiden. Dagegen sei ?das Land 
nordlich fast ein ununterbrochener Wald von Nadelholz 
und Zwergbirken" (74b S. 156). Bei ausgedehnten Gebieten 
wie dem europaischen Rufiland, Asien und Afrika weist er 
in zahlreichen Vergleichen auf die Verschiedenartigkeit der 
Floren von Nord und Slid hin (74b S. 169, 199 ff. u. a. O.). 

?Auch des Thierlebens Erzeugerin" sei die Warme. 
Bei der folgenden Betrachtung halt er sich ganz an die 
Regeln, die Humboldt fiir die Pflanzenwelt gefunden 
hatte, und wendet sie kritiklos auf die Tierwelt an. ?Auch 
hier wie bei den Pflanzen dehnt die Warme des Gleichers 
die Gestalt hoher und edler und treibt das Blut schneller 
durch die Adern. Die Kalte der Pole schrumpft sie dagegen 
zusammen . . . Die Krokodilform der heifien Erdzone fin 
det sich in der gemafiigten in der kleinern Gestalt der 
Eidechse, . . (74b S. 20). In der dritten Auflage bemerkt 
er, dafi gerade der Eisbar und die ?fischartigen Sauge 
tiere" (74b S. 50) aquatorwarts kleiner werden. Aber er 

verfolgt dieses Problem nicht weiter, und erst 1847 erkennt 
Carl Bergmann, dafi in der Regel die homoothermen Tiere 
in kalteren Gebieten wegen der geringeren relativen Ober 
flache grofier sind, wahrend bei den poikilothermen die 

grofiten Formen in den Tropen auftreten. 

Wahrend nach Zeunes Ansicht am Aquator die 
hervorragendsten Pflanzen gedeihen, scheint er sich 
beim Menschen in dieser Beziehung nicht ganz klar 
zu sein. Herder erkannte die gemafiigten Breiten als 
das giinstigste Entfaltungsgebiet desselben (20 vgl. 69). 
Zeune mochte am liebsten wieder der alten Regel: 
?Te heifier. um so besser!" folgen. Da ihm aber hier 
bei Zweifel komimen. beschrankt er sich darauf, die 
Bewohner der gemafiigten und heifien Zonen gleich 
zusetzen und denen der kalten gegenuber zu stellen9). 
Zwischen den ersten beiden Gruooen vermeidet er 
jeden Vergleich. Je naher die Volker dem Aquator 

waren. urn so dunkler sei ihre Hautfarbe (74b S. 21). 
Besonderen Einflufi schreibt er noch der Seeluft zu. 
Durch sie sei die Sorache der kiistennahen Volker 
reich an ?Zisch- und Nasentonen" (74b S. 60, 70). 
Auch erziehen bei ihm wie schon bei Herder die Ge 
birge besonders freiheitsliebende und harte Volker 
(74b S. 38, 156). Dafi sie ihm als Volkerschranken 
besonders wichtig sind, sahen wir schon oben. 

Also auch hier ubernimmt Zeune wieder neue 
Ideen und gibt seiner Darstellung einen gewissen 
naturwissenschaftlichen Charakter, der ihn vor den 
bisherigen Erdbeschreibern auszeichnet. Auf der an 
deren Seite wurde uns gerade hier klar, wie wenig 
induktiv er arbeitet, prefit er 'doch Humboldts 

Grundsatze seinem Stoff mehr oder weniger auf. Wo 
er aber iiber Humboldt hinausgeht, arbeitet er de 
duktiv. wie z. B. bei der Erklarung der unterschied 
lichen Floren der alten und der neuen Welt. Auch 
sonst schiefit Zeune oft weit iiber das Ziel hinaus; 
insbesondere die ethnographisch-anthropologischen 
Bemerkungen zeichnen sich, selbst fur die damalige 

9) ?Auch der Mensch . . . zeigt eine grofiere edlere Form 
in den miMern Erdstrichen, wahrend die Polbewohner das 
diirftise Bild der ganzen Schopfung an sich tragen. Die 
Karaiben des heifien Erdstrichs, die Patagonen des gema 
fiigten scheinen Riesen gegen die Zwerggestalten der Lap 
pen, Samojeden, Gronlander, Eskimo und Peschera" (74b 
S. 21, 240). 
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Zeit, durch extrem betonten geographischen Deter 

minismus aus. 

Schon bei einem fluchtigen Vergleich zwischen der 
Gea und Gatterers ?kurzem Begriff der Geographie" 
oder Gasparis Handbuch fallt sofort auf, daft in dem 
zuerst genannten Werk die zahlreichen, scharf von 

einander getrennten Rubriken, wie z. B. Name, Lage, 

Grenzen, physische Beschaffenheit usw. fehlen. Ob 
wohl dieses mehr aufterlich ist, ? denn in der Tat 
handelt auch Zeune immer in derselben Reihenfolge 
jedes Land ab, gibt es ihm doch eher .die Moglichkeit 
einer geschlosseneren Darstellung, zumal, wie Plewe 

anfuhrt, die Tendenz besteht, alles in einer ?innerlich 
zusammenhangenden Form" zu bieten und das ?Erd 
bild in gewissem Mafie zusammenhangend zu be 
greifen und dessen Zusammenhang in einer kausal 

wirkenden Naturgesetzlichkeit zu erblicken, die alles 
durchsetzt" (43 S. 22). Die Erdbeschreiber des acht 
zehnten Jahrhunderts dagegen hatten Tatsache an 
Tatsache gereiht, ohne die inneren Zusammenhange 
zu erwahnen, selbst wenn sie of fen zutage lagen; gar 
nicht davon zu reden, daft sie sich bemiiht hatten, 
verborgene Zusammenhange aufzudecken. Anders 

handelt Zeune; er stoftt weit ins Neuland vor. Ande 
rerseits entfernt er sich aber dabei oft, wie schon an 

gefuhrt, von dem erfahrenden Forschen, da er nicht 
seiten irgendwelche Verhaltnisse deduktiv zu erklaren 
versucht. 

Es zeigt sich in diesem Zusammenhang auch, daft 
Zeune den Vergleich als methodisches Hilfs 
mittel anwendet, was bei den Erdbeschreibern kaum 
festzustellen war. Auch Ritter benutzt ihn vorher in 
seinem Europawerk, aber nur sehr seiten und durch 

die Schilderung bedingt. Man kann sich Plewe 
(43 S. 20) anschlieften, der hervorhebt, daft Zeune 
den Vergleich haufig benutzt, dieser aber mehr Dar 
stellungswert besitzt. Es zeigt sich jedoch, daft der 

Vergleich bei Zeune auch einen gewissen Forschungs 
wert hat (74b S. 31 f., 197 f.). 

In der ersten Auflage der Gea hatte er schon die 
Vermutung geauftert, daft ?Hochasien" aus folgenden 
Grunden hoher sein miifite als der Chimborazzo10): 
?1) Die groftere Flachenausdehnung Asiens, 2) die ge 
waltige Einspiilung der siidlichen Flut in den Ben 
galischen Meerbusen und also die dadurch nothwen 
dige Aufschwemmung des Festen in der Gegend nord 
lich von diesem Meerbusen11), 3) der ..gewaltige 

Wasserschatz, der von der Gegend des Himla oder 
Himali (Himmelsberg) 90? ostlich, 35? nordlich 
herabstromt in den vier Riesenstromen Brumaputer, 

Ganges, Indus, Dschihon, der den des Amazonen 
stroms in der neuen Welt bei weitem iibertrift, und 
der also auf einen grofien Vorrath ewigen Schnees, 
also auf eine betrachtliche Hohe schlieften laftt, . . .". 

10) Dieser gait damals noch als der hochste Berg der Erde. 

11) Von /. R. Forster (12) wurde die Ansicht vertreten, 
dafi in geologischer Zeit eine riesige Flut von Siiden nach 

Norden gestromt sei. Denn 1. lief en die sudlichen Enden 
der Kontinente spitz zu, die Urflut hatte sozusagen nur 
die Hartlinge stehengelassen, 2. verbreiterten sich im Nor 
den die Landmassen, weil sich eben dort die Ablagerungen 
dieser Flut befanden, 3. seien in Sibirien Elefanten, Nas 
horner und andere Lebewesen gefunden worden, die nur 
aus sudlicheren Gegenden dorthin geschwemmt sein konn 
ten. 

Es wurde schon erwahnt, dafi die Erdk arte von 
1804 Zeune in Fachkreisen bekanntgemacht hatte. 

Was lafit uns diese Karte wichtig erscheinen? In 
erster Linie ist es die Methode, die durch die ver 
schiedene Intensitat einer Farbe die Hohen- und 
Tiefenunterschiede auf der Erde wiedergeben will. 
Ja man kann die Karten von 1804, 1808 und 1811 
als die ersten, wenn auch primitiven Hohenschichten 

karten bezeichnen. 

Zur Verdeutlichung wollen wir das Somaliland 
betrachten. Von der dunkelsten Schicht, dem Meere, 
kommen wir in die nachtsthellere der Kustenebene. 

Die folgende Schicht bildet dann den Ubergang zu 
dem Niveau, das das Innere des Kontinents ein 

nimmt. Als hochste Erhebung ragen darauf die Ge 
birge hervor, die als mehr oder weniger verbreiterte 
helle Striche dargestellt sind. 

Es ist klar, dafi diese Karte auf keinen exakten 
Hohenangaben basiert. Die Schichten geben also kei 
nen zahlenmafiig festgelegten Schnitt in der Hori 
zontalen, sie sind nur relativ, wie Zeune selbst sagt 

(Hercimareise). Das ist ihr grofiter Mangel. Eine 
wirklich exakte Hohenschichtenkarte herzustellen, 
ware bei den wenigen Hohenmessungen um 1800 
hochstens fiir beschrankte Gebiete Europas moglich 
gewesen. Trotzdem hatte dieser Versuch ein vielver 

sprechender Anfang sein konnen. Doch wieder besafi 
Zeune iiber einen guten Einfall hinaus nicht die schop 
ferische Kraft, eine wissenschaftlich genaue Schichten 

karte zu schaffen. Er hat ihre Bedeutung fiir diese 
Richtung der Kartographie sicher ear nicht erkannt, 
denn sonst hatte er bestimmt darauf hingewiesen, zu 

mindest hatte er die Schichtenzeichnung in den Kar 
ten der beiden letzten Auflagen der Gea beibehalten; 
aber sie besitzen keine Schichten mehr. Die Schumme 
rung ist jetzt so uberspitzt, dafi oft nicht einmal die 
Kiistenlinie zu erkennen ist. Anstatt also die Schich 
tendarstellung der friiheren Karten zu verbessern und 
eventuell Isohypsen und Isobathen mit einer oder 
mehreren Farben zu kombinieren, beschritt Zeune den 
umgekehrten Weg, offenbar in Anlehnung an Ritters 
erste Karte in dessen fruherem Europa-Atlas (49). 

Diese Leistung, die erste farbige Hohenschichtenkarte 
von wissenschaftlicher Brauchbarkeit, vollbrachte erst 

1835 der Schwede Forsell (11, I S. 457 f.). 
Bei dieser Karte ist weiterhin noch bemerkenswert, 

dafi Zeune, wie er selbst sagt (82b S. 89 f.), darauf 
bedacht ist, auch die niedrigen Erhebungen darzu 
stellen und den allmahlichen Anstieg zum Gebirge 
deutlich zu machen. Im Text der ersten beiden Auf 
lagen der Gea hatte er dieses kaum versucht, obwohl 
ihm (74a S. XII f., XVI f.) zahlreiche Reisebeschrei 
bungen zur Verfugung standen, tauis denen er dieses 

Wissen hatte entnehmen konnen. Aber das list kenn 

zeichnend fur die Erdbeschreibungen der Zeit, eben 
falls fiir die Schriften der ?reinen" Geographen, dafi 
sie sich nicht von dem Alten losen konnen und sich 
bei der Darstellung der Gebirge meist darauf be 
schranken, die Hohe und ihre Lage anzugeben. Ahn 
lich ist es bei anderen geographischen Objekten. Erst 
durch Ritter werden die Reisebeschreibungen und 
Monographien in dieser Hinsicht grundlich ausge 
wertet und in seiner ?Erdkunde" den idamaligen Er 
kenntnissen entsprechend beschrieben. In den stark 
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erweiterten Auf lagen der Gea von 1830 und 1833 
schildert Zeune z. B. dann auch die stufenformige 

Oberflache Siidafnikas, sich hier eng an Ritter an 
lehnend, obwohl ihm, wie er selbst anfuhrt, die Er 
gebnisse von Lichtensteins Forschungen in Siidafrika 
schon 1811 zur Verfiigung standen (74b S. XVI). 

Zusammenfassend lafit sich sagen, dafi Zeune auf 
mehreren Gebieten die wissenschaftliche Behandlung 
der Geographie eingeleitet hat. In Zweckbestimmung 
und Stoff aus wahl unterscheidet sich seine Gea sehr 
von den Erdbeschreibungen oder Staatengeographien. 
Im Gegensatz zu den Erdbeschreibern, die meist 

Historiker waren, wendet er auch naturwissenschaft 
liche Forschungsmethoden an. Vor allem aber deutet 
seine literarische Methode, die in der naturwissen 
schaftlich aufgefafiten Geographie auch Probleme 
kennt, sie zu losen versucht und hierzu auch den Ver 

gleich benutzt, auf die moderne Geographie hin. Die 
fiir damalige Verihaltnisse geschickte Darstellung war 

wohl meist noch aneinanderreihend, aber es zeigen 
sich auch schon ursachliche Erklarungen, durch die 
Zeune versucht, zwischen Klima und Lebewelt ein 
Band zu kniipfen. Somit legt er einige Schritte auf 
dem Wege zuriick, der zu einem innerlich geschlosse 
nen Wissensbereich, einer Wissenschaft, fiihrt, wofiir 
durch die eigene Zielsetzung und durch - allerdings 
zu krassen - Ausschlufi benachbarter Wissensgebiete 
die Voraussetzung geschaffen war. 

So iibten die Gea und die Goa gleich nach ihrem 
Erscheinen einen starken Einflufi aus und wurden 
fiir viele beispielhaft. Es folgten zahlreiche Lehr- und 

Handbiicher sowie andere Schriften (6, 8, 10, 21, 27, 
30, 31, 32, 38, 47, 65), die sich mehr oder weniger an 
die Gea anlehnen, sie aber im Wert nicht erreichen. 
Sogar jetzt an die Offentlichkeit tretende Erdbeschrei 
bungen fiihren z. T. die ?natiirliche Gliederung" 
Zeunes an, obwohl sie die Erde im alten Sinne nach 
Staaten aufgliedern und darstellen (66, 32). 

Auf Grund dieser Wirkung der Gea zahlte man 
Zeune im zweiten Jahrzehnt des vorigen Jahrhun 
derts zu den bedeutendsten deutschen Geographen, 
und die meisten Anhanger der ?reinen" Geographie 
betrachteten ihn als ihren Hauptvertreter. Vor allem 

aber war die Gea bei vielen modernen Schulgeogra 
phen das beliebteste Lehrbuch. Ein voiles Jahrzehnt 
nahm Zeune mit seiner Gea diese Stellung ein, ver 
breitete eine naturliche Auffassung von der Geo 
graphie und bereitete den Grofien, die die moderne 
wissenschaftliche Geographie schufen, im breitesten 
Publikum den Weg. Als aber die induktiv arbeiten 
den Forscher Heinrich Berghaus, Dove, Lichtenstein, 
besonders aber Ritter und A. von Humboldt in Berlin 
wirkten, trat Zeune ganz in den Hiintergrund12). 
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DIE BEDEUTUNG DER LANDSCHAFTSOKO 
LOGISCHEN ANALYSE FUR DIE GEOGRA 

PHISCH-MEDI2INISCHE FORSCHUNG *) 

von Helmut /. Jusatz 

Mit 2 Abbildungen 

The importance of landscape-ecological analysis 
in geo-medicine 

Summary: Based on the work of the German authority 
on tropical hygiene, Ernst Rodenwaldt, on the geomor 

phological analysis of the recurrence of infectious diseases, 
the object of this paper is to widen this method of geo 

*) Herrn Professor Dr. med. Ernst Rodenwaldt zur 

Vollendung des 80. Lebensjahres in Dankbarkeit und Ver 

ehrung gewidmet. 

medicine by including a landscape-ecological analysis of 
the area of the occurrence of a disease, and to demonstrate 
by means of some examples that this is an important task 
of research in geo-medicine. (Landscape-ecological analysis 
is understood as defined by C. Troll in his paper on the 

geographical investigation of landscape.) In doing so the 
environmental conditions of both the climatic and the 

edaphic spheres must be shown in their role as geo-factors 
for furthering the spread of an infectious disease. 

Using as example the occurrence in Middle Europe of 
a new disease, the Tularemia, the geographical and clima 
tic conditions which enabled the infestation of this disease 
in a distinct area, the foreland of the Steigerwald in Fran 
conia, are demonstrated. These environmental factors must 
be expressed by a continuous occurrence of the disease in 
the respective region. Besides this continuity of location 
concordant phenomena in other regions of the same or 
similar landscape character can also be shown. The land 
scape ecological point of view in geo-medicine will, in 
addition to the establishment of the cellular structure of 
the disease areas of different character of intensity, also 
contribute to the solution of the still unsolved questions of 

geographical pathology on a larger scale. For this the 
establishment by geographers of a generally valid division 
of the world into climatic zones and landscape belts is 
still needed since their knowledge is a sine qua non for an 

understanding of the zonal distribution of diseases. An 
illustration of this is given by a reference to the course of 
the recurrent fever epidemics in West Africa. 

The aim of geo-medical research lies in the elucidation 
of the interrelations between geographical events and 
disease occurrences to obtain a basis for counter measures 

against diseases. In this field the collaboration between 

geographers and medical scientists is essential. 

Wenn C. Troll (1) in seiner Abhandlung iiber ?Die 
geographische Landschaft und ihre Erforschung" als 
zweite Hauptaufgabe der wissenschaftlichen Geogra 

phie in bezug auf die Landschaft die Forderung nach 
der Durchfiihrung landschaf tsokolo 
gischerAnalysen aufgestellt hat, so hat er da 
mit der geographischen Forschung eine Aufgabe zu 

gewiesen, die sie in engste Beziehung zu den biologi 
schen Wissenschaften bringt. Je naher die Kontinente 
durch die Schnelligkeit des modernen Verkehrs zu 

sammenrucken, desto grofiere Bedeutung gewinnen die 
verschiedensten geographischen Faktoren fiir die Er 
klarung biologischer Erscheinungen in der Umwelt des 

Menschen als eines ubiquitaren Erdbewohners. Diese 

Feststellung gilt besonders auch hinsichtlich derjenigen 
Erscheinungen, die sein Leben unmittelbar befristen 
konnen: Krankheiten, Seuchen und andere exogene 

Todesursachen, deren oft sehr unterschiedliche Ver 

teilung in den einzelnen Kontinenten als eine F o r - 

schungsaufgabe der medizinischen 
Geographie und der geographischen 
Pathologie gel ten kann. In den Landern der 

gemafiigten Breiten haben die Arzte schon immer 
zwischen heimischen und exotischen oder tropischen 
Krankheiten unterschieden, aber erst in jungerer Zeit 
wird den Fragen nach den Ursachen fiir die zwei 
fellos geographisch bedingten Unterschiede im Auf 
treten und in der Ausbreitung von Krankheiten ge 

mafiigter und tropischer Zonen starkere Beachtung 
geschenkt. Diese neue Forschungsaufgabe wird aber 
um so starkere Beachtung finden, je haufiger wir in 
der Gegenwart der Ausbreitung urspriinglich tropi 
scher Krankheiten in den gemafiigten Zonen begegnen. 
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