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zustimmende Urteil nach Erscheinen des Werkes. So 
sagte man: ?Eins der niitzlichsten Biicher, die je er 
schienen sind" und ?Man and Nature sei gekommen 

mit der Kraft der Offenbarung". 
Zum Teil wurde Marsh freilich auch mifiverstan 

den; denn es gait bei Eisenbahnplanern, Spekulanten 
und auch Wissenschaftlern die sich auf ihn griindende 
Meinung, dafi in den Great Plains die Aufforstung die 
Niederschlage erhohen wiirde, ja, dafi Regen dem 
Pflug folgen wiirde. Die Diirreperioden von 1880 und 
1890 machten diese Illusion zunichte. 
Der Einflufi von Marshs Buch war besonders im 

Forstwesen bedeutend ? man wird Marsh als Ober 

mittler europaischer Forstwissenschaft nach den USA 
feiern diirfen ?, und er schlug sich aufier in der 
Arbor-Day-Bewegung audi in der Denkschrift der 
American Association for Advancement of Science 
an den Kongrefi im Jahr 1873 iiber das Forstwesen 
nieder. Die Folgen waren eine National Forest Com 

mission, die Einrichtung von Waldreservaten und das 

National Forest System von 1891 u. a. Aus Anlafi 

der Griindung der National Conservation Commis 

sion durch Theodore Roosevelt wurde ?Man and Na 

ture" zum letzten Mai 1907 nach der Ausgabe von 
1885 gedruckt. 
Aufier zahlreichen hohen Forstbeamten jener Zeit 

waren es auch Geographen, die Marshs Werk wiirdig 
ten, wie der Forschungsreisende Ferdinand von Heyden, 
ferner Arnold Guyot, dessen Buch ?Earth and Man" 

Marsh zu grundsatzlich anderer Darstellung veran 

lafit hatte. Zu Beginn unseres Jahrhunderts war es 

W. M. Davis, der die aufierordentliche Breite und 
Qualitat seiner Bemiihungen pries. 

Marshs Einflufi blieb nicht auf die USA beschrankt. 
Elisee Reclus benutzte das Buch fiir sein ?La Terre" 
1868/69. ? Im Vorwort zu Bd. II schrieb er von 

Marsh als ? Vun des citoyens les plus respectes de la 
Republique americaine ?. ? In Florenz erschien 1870 

eine italienische Ausgabe, die von Forstleuten wie 
Boccardo und di Berenger unschatzbar genannt 
worden ist und Marsh auch in der italienischen Geo 
graphie zu einem Begriff gemacht hat. Aus England 
schrieb Charles Lyell, Marsh habe seine eigene 
Theorie, dafi des Menschen geologischer Einflufi von 
der gleichen Grofienordnung sei wie der der wilden 
Tiere, widerlegt. Um so merkwurdiger ist es, dafi 
?Man and Nature" zu seiner Zeit in Deutschland so 

wenig gewiirdigt worden ist. 
Aus den Briefen Marshs vor allem gewann Lowen 

thal Einblick in die Grundlagen seiner Gedanken; 
sie folgen zum Teil der philosophischen Richtung, die 
sein Vetter, der Philosoph James Marsh, bereits 1829 
angegeben hatte und die ihn zu der Uberzeugung 
fiihrten, dafi der Mensch in Art und Grad eine Macht 
hoherer Ordnung sei, denn jede andere Art lebender 

Wesen. Marsh sah die Natur als Einheit. Lowenthal 
meint aber, er habe die Rolle des Menschen in der 
Natur wegen seiner religiosen und philosophischen 
Einstellung, einer Verbindung von Calvinismus und 
Romantik, tibertrieben. Er war aber kein Romantiker 
wie Thoreau, der die Natur in ihren Urzustand zu 
riick versetzt wunschte; er wiinschte sie gebandigt und 
gezahmt. ?Er war weit davon entfernt, aus dem Wald 
einen Fetisch zu machen." ? 

?Er war iiberwdltigt von 

den sittlichen Folgerungen der Tatsache, dafi jede 
Tatigkeit, ja jeder Gedanke, einen unausldschlichen 
Eindruck in der Natur und im Geist Gottes hinter 
liefi.K Geographie war fiir ihn die Wissenschaft von 
den absoluten und relativen Verhaltnissen auf der 
Erdoberflache und der umgebenden Atmosphare und 
der Erforschung der Beziehungen zwischen dem Men 
schen und seiner Umgebung, die sich in Wirkung und 
Folge aufiern. Ritters Bemerkung, dafi die Erde als 
Erziehungshaus des Menschengeschlechtes geplant sei 
und Guyots Abwandlungen dieses Themas mififielen 
Marsh als Wissenschaft und widerstrebten ihm vom 
Religiosen her. Er sah darin einen Raumdeterminis 
musjder letztlich den Materialismus von Buckle und 
Montesquieu wieder herbeifuhren konnte. 

Marshs Bedeutung fiir die Gegenwart liegt darin, 
dafi er es verstand, die Einheit der Natur aufzufassen, 
den vielfaltigen Beziehungen nachzugehen, und sie ? 

freilich nicht in der heute noch nicht einmal moglichen 
Vollstandigkeit 

? darzustellen. Diese allumfassende 
Sieht ist fiir den Wissenschaftler schwer, heute mehr 
denn je. Und nicht allein die Zusammenhange zwi 
schen den naturlichen Erscheinungen selbst waren es, 
die ihn interessierten, immer beachtete er die Folge 
rungen fiir die Menschheit. Soviel Liicken es auch in 
unserem Wissen gibt, Synthese ist immer notwendig. 
Einer mufi sie durchfuhren. Marsh tat es. 

DIE STRUKTUR DER SPANISCHEN BEVOL 
KERUNGSVERTEILUNG NACH 

ROMAN PERPINA 
Hermann Lautensach 

Der Begriff Chorologie ist hier nicht wie bei Richt 
hofen und Hettner im Sinne einer Lehre von den 
kausalen Beziehungen der im gleichen Raum verein 
ten geographischen Erscheinungen verwendet. Wie der 
Untertitel verrat, beschrankt sich die hier gemeinte 
Chorologie auf Gesetzmafiigkeiten in der Struktur der 
spanischen Bevolkerungsverteilung. Ubrigens kann 
nicht, wie dieser Untertitel will, die Theorie struktur 
bildend (estructurante) genannt werden, sie kann nur 
strukturbildende Vorgange und Krafte erklaren. Ent 

sprechendes gilt von der Uberschrift des III. Kapitels. 
(Leyes estructurantes; das waren staatliche Verord 

nungen, die die Bevolkerungsstruktur beeinflussen.) 
Verf. beginnt mit der sattsam bekannten Zunahme 

der Bevolkerungsdichte der Iberischen Halbinsel vom 
Inneren gegen die Peripherie. Das Thema schreit ge 
radezu nach einer Mitbehandlung Portugals, die aber 
abgesehen von einer Anmerkung auf S. 105 unter 

bleibt, obwohl reichliches und zuverlassiges Material 
existiert, das in den 3 Karten der Bevolkerungsvertei 
lung von Lautensach, Ribeiro und Girao (Zahlen 
von 1920, 1940, 1950) verarbeitet ist. Man braucht 
nur eine der Karten der Bevolkerungsverteilung der 
ganzen Halbinsel nach der Punktmethode (etwa Klu 
tes Handb. d. Geogr. Wiss. Bd. Siidost- u. Sudeuropa, 
S. 480) zu betrachten, um festzustellen, dafi sich die 

*) Roman Perpina, Corologia. Teoria estructural y 
estructurante de la Poblacion de Espana. Consejo Sup. de 
Invest. Cient. Inst, de Economia ,,Sancho de Moncada". 

Madrid 1954, 213 S. 
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Bevolkerungsverteilung Portugals der der ubrigen 
Halbinsel vollig harmonisch einordnet. Auch die aus 
gezeichnete Arbeit von J. Gavira ?La poblaci6n 
costera de la Peninsula y su distribuci6n" (Publ. R. 
Soc. Geogr. B 79, Madrid 1940) scheint dem Autor, 
der die ?destructura aridez bibliografica" verachtet 
und auf sein ?propio y autentico pensar" stolz ist 
(S. 108), unbekannt geblieben zu sein. Sie stellt die 
Bevolkerungsverteilung des Kiistenstreifens von 5 km 
Breite absolut wie relativ dar und gibt plausible Er 
klarungen (s. meinen ?Formenwandel" S. 58). 

Verf. legt um die Mitte von Madrid 5 konzentrische 
Ringe, deren aufiere auf portugiesisches Territorium 

bzw. die Meere hinausragen und berechnet ihre Be 

volkerungsdichten innerhalb Spaniens. Besser waren 

statt der Kreise Linien gleichen Kustenabstandes ge 
nommen worden. Portugal wird dabei also wie eine 
Meeresflache behandelt! Vom ersten durch die Haupt 
stadt beeinflufiten Ring abgesehen, ergibt sich eine 
Zunahme der Ringdichten nach aufien von 25 auf 
108 E/qkm. 

Als Dasicoren (Dasychoren = Dichtraume) bezeich 
net Verf. Bereiche hoher Bevolkerungsdichte, als Areo 
coren (Araiochoren = Diinnraume) solche niedriger 
Bevolkerungsdichte. Ein Kriterium fiir diese Unter 
scheidung gibt er nicht. Jeder Dasicore ist immer eine 
einzige Areocore zugeordnet. An den spanischen Kii 
sten stellt Perpina 5 Dasicoren fest (Umgebungen 
von Cadiz, Valencia, Barcelona, Bilbao, Vigo). Die 
Karte von Gavira gibt die Verteilung der Kiisten 
bevolkerung langst nicht so schematisch wider. Eine 
sechste Dasicore sucht Verf. um Lissabon. Wenn man 

dieses Prinzip uberhaupt gelten lassen wollte, so mufite 
man fiir Porto eine siebente periphere Dasicore bean 

spruchen. Denn die Bevolkerungskonzentration in und 
um Porto hat die halbe Million langst iiberschritten 
und ist damit wesentlich starker als die um Vigo. Was 
fiir Valencia neben Barcelona recht ist, ware fiir Porto 
neben Lissabon billig. Die Sechszahl ist aber fiir alles 
weitere ausschlaggebend. Mit der Siebenzahl konnte 
Verf. nichts anfangen. 

Er legt namlich um Madrid ein regelmafiiges Sechs 
eck mit 2 westostlich gerichteten Seiten und um die 
5 spanischen Kustenzentren kongruente Halbsechsecke, 
deren Durchmesser von den Kiisten gebildet werden, 
und deren innere Seiten mit denen des Madrider 
Sechsecks zusammenfallen. Mit Siebenecken ginge das 
nicht. Die Langen aller Sechseckseiten sind gleich. Diese 
geometrischen Figuren heifien Coren. Die Madrider 
Core enthalt in der Mitte eine Dasicore, in ihrer 
Peripherie eine wesentlich umfangreichere Areocore, 
und das gleiche gilt von den 5 peripheren Halbsechs 
ecken Spaniens. Andere als diese 6 Dasicoren kennt 
Verf. in Spanien nicht. Die Tatsache, dafi zwischen der 
Dasicore von Barcelona und der von Bilbao der 
Kustensaum durch die Pyrenaenlandgrenze ersetzt ist, 
wird mit keinem Wort beriihrt, und die dynamischen 
Auswirkungen der maritimen Lage der 5 peripheren 
Dasicoren bleiben unberucksichtigt. Die entsprechende 
kartographische Darstellung dieser ?geometrizacion" 
tragt die Ober- und Unterschrift ?Teona de la 
estructura espacial de la poblacion de Espana" (S. 32). 
Verf. halt sie fiir so fundamental und originell, dafi er 
die Wiedergabe ohne seine Erlaubnis verbietet. 

Von diesem extremen Schematismus lost sich etwas 
die Karte der ?Estructura espacial" (. 41), auf der 
aus praktischen Grunden die Sechseckseiten durch 
ahnlich verlaufende Provinzgrenzen ersetzt sind. 
Auch die Trennung jeder Dasicore von der zu 
gehorigen Areocore folgt nunmehr gewissen Pro 

vinzgrenzen. Die Dasicoren werden von je 1 oder 
2 Provinzen gebildet. Zaragoza (315 000 E.) liegt 
aber am Rande der Areocore von Barcelona, Se 

villa, die viertgrofite Stadt Spaniens (410 000 E., 
Prov. Sevilla 1,1 Mill.) in der Areocore von Cadiz 
(105 000 E.)! Mit den Areal- und Bevolkerungszah 
len jeder dieser Provinzgruppen werden dann unter 
dem Gesichtspunkt Dasicore und Areocore im Text 
wie in den angehangten Tabellen umfangreiche Rech 
nungen entwickelt. Den Geographen befremdet es 

aufierdem, dafi die Provinzen Zamora, Palencia, Bur 

gos, Zaragoza, Cuenca und Albacete zu je einem der 
peripheren Halbsechsecke gerechnet werden, wahrend 
die Provinz Badajoz dem Zentralraum angehoren soil. 
Die Theorie aber verlangt das so. Hatte Verf. doch 
einmal einen Blick auf die ganz ausgezeichnete Punkt 
karte der Verteilung der portugiesischen Bevolkerung 
von O. Ribeiro in 1 : 500 000 geworfen! Dann hatte 
ihm das Unmogliche seiner Deduktionen sofort klar 

werden miissen. Denn was fiir Portugal bezuglich der 
Typen der Bevolkerungsverteilung gilt, gilt auch fiir 
die im geographischen Sinn peripheren Landschaften 
Spaniens. 

Die Wiedergabe des Inhalts der ubrigen 3 Kapitel 
erscheint nicht notwendig. Sie enthalten ungemein 
fleifiig berechnete demographische Einzelziige, z. B. 
iiber die Landflucht, deren Darbietung aber oft unter 
der verfehlten Gesamtkonzeption leidet, und umfang 
reiche allgemeine philosophisch-soziologische Ausein 
andersetzungen. 

Die Zerlegung Spaniens in die 6 Coren ist fiir den 
Verf. nicht etwa ein formales Hilfsmittel, sondern 
entspricht nach ihm vielmehr einer immanenten Ord 

nung, die sich aus dem Gesetz der wachsenden Markt 

grofien und -reichweiten ergeben soil und von den 
Tatsachen der physischen Geographie unabhangig ist: 
?A la estructura en seis grandes coras, que hemos 

hallado, no son los accidentes geograficos los que la 
determinan, ni los grandes nos espanoles, ni las Cordil 

leras, ni las lluvias" (S. 40). Immerhin bezeichnet 
Perpina in seinen allgemeinen Darlegungen die phy 
sische Ausstattung der Lander beilaufig (S. 153) als 
parte geografica de su ?infraestructura" und die ver 

dienstvolle Karte der Einzugsbereiche der Markte der 
aragonischen Provinzen, die wir dem Geographen 
J. M. Casas Torres (Zaragoza) verdanken, wird 
besprochen, ja z. T. sogar reproduziert. Der Versuch 
dagegen, diese Ergebnisse stutzend in das System ein 
zubauen, scheint nicht gelungen. ?Para espacios 
suficientemente grandes ya es un orden espacial in 

fraestructural general, de delimitacion de mercados, 
el que sitiia, con sorprendente tendencia geometrica 
de localizacion y distancias, a los grandes nucleos" 
(S. 42). 

Eine grofimafistabige Karte der naturraumiichen 
Einheiten der ganzen Halbinsel mit einer Beziehung 
der Bevolkerungsverteilung nach Gemeindewerten auf 
sie ware nach dem Gesamtstand der iberischen For 
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schung ein wesentlich bescheideneres, aber sinnvolles 
Unternehmen gewesen, fiir das ?Demologie", Wirt 

schaftswissenschaft und Landerkunde, hatten dankbar 
sein konnen! Fiir die Westhalfte der Halbinsel habe 
ich in dem verhaltnismafiig kleinen Mafistab von 
1 : 1,5 Mill, mit den Zahlen von 1920 eine solche 

Karte im ersten Bande meines Portugal-Buches (Pet. 
Mitt. Erg. Heft 213, 1932) geboten. Auch die Karte 
von Gavira hat vor 20 Jahren diesen Weg angedeu 
tet. Mit den groben Zahlen der nach einem irrealen 
Schema kombinierten 47 Provinzen kann man keine 
bundigen Ergebnisse erzielen. 

DER KURS FOR HOCHGEBIRGS- UND 
GLETSCHERFORSCHUNG 1959 

IN OBERGURGL 
O. Franzle 

Unter der Leitung von R. Finsterwalder (Miin 

chen), H. Kinzl (Innsbruck) und H. Hoinkes (Inns 
bruck) fand vom 23.?30. August 1959 in Obergurgl 
im Dtztal der V. Kurs fiir Hochgebirgs- und Gletscher 
forschung nach dem Kriege statt. Der Einladung 

waren etwa sechzig Teilnehmer, davon die meisten 

aus der Bundesrepublik und erfreulicherweise auch 
fiinf aus Mitteldeutschland, gefolgt, die den verschie 
denen, in der modernen Hochgebirgsforschung zusam 

menarbeitenden Geo-Wissenschaften angehorten. Aus 

gehend von den Erfahrungen der vorhergehenden 
Kurse wechselten auch dieses Mai Lehrvortrage, die in 
die Probleme und Praxis der Hochgebirgsforschung 
einfiihrten, mit Obungen im Gelande und Berichten 
iiber die letzten Fortschritte der Gletscherkunde und 
ihrer Hilfswissenschaften ab. 
Wie schon 1955 und 1957 fanden die Kursteilneh 

mer auch jetzt wieder gastliche Aufnahme im Bundes 
sportheim Obergurgl, mit dem die Alpine Forschungs 
stelle der Universitat Innsbruck vereinigt ist. Deren 
hervorragende Ausstattung 

? 
genannt seien vor allem 

die Laboratorien, Bibliothek und Horsaal mit Pro 
jektionsgeraten 

? 
diirfte Obergurgl, zusammen mit 

der Gunst seiner Lage, zum wohl bestgeeigneten 
Durchfiihrungsort fiir Gletscherkurse machen. 

Zur Einfiihrung in das aufierordentlich komplexe 
Gesamtgebiet der Gletscherforschung diente der Vor 

trag von R. Finsterwalder (Miinchen) iiber neue Er 

kenntnisse und Ergebnisse dieser Disziplin. Sehr inter 
essant waren die Darstellung der jiingsten Schwankun 

gen einiger typischer Ostalpengletscher im letzten 
Jahrzehnt sowie der Bericht iiber die Internationale 
Gronland-Expedition 1957?60, auf der u. a. elektro 

optische Entfernungsmesser (Tellurometer) erprobt 
und ein Nivellement bis zu der 250 km ostlich Eismitte 
gelegenen Station Dumont gelegt wurde. 

H. Hoinkes (Innsbruck) berichtete iiber das seit 
1950 laufende glazial-meteorologische Forschungspro 
gramm (vgl. Z. f. Gletscherkde. Bd. Ill, 1956, S. 267) 
sowie in zwei grofien, durch herrliche Farbdias erganz 
ten Vortragen iiber glaziologische Probleme der Ant 
arktis und Beobachtungen an Gletschern Neuseelands. 
Besonders interessant ist unter diesen wegen der hohen 

Niederschlage sehr aktiven Gletschern das Verhalten 
des schuttfreien Franz-Joseph-Gletschers, dessen Zunge 

gegenwartig vorstofit. Kern und Hohepunkt des erst 

genannten Vortrages bildete der Versuch einer Ab 

schatzung des Eishaushaltes der Antarktis. In 70? siid 
licher Breite betragt der Wasserwert des Niederschlags 
100?120 mm = 1,62 1018 g/J. Der Verlust setzt sich 
aus Schneefegen = 0,28 1018 g/J, Eisbergbildung 

= 

0,04 1018 g/J und Ablation = 1,30 1018 g/J zusam 
men. Bei der Unsicherheit, die den genannten Zahlen 
nach dem derzeitigen Stand der Forschung notwen 
digerweise anhaftet, ist es naturlich ein Zufall, dafi 
sich Auftrag und Verlust genau die Waage halten; 
grofienordnungsmafiig diirfte das Ergebnis jedoch rich 
tig sein. 

In den Rahmen eines umfassenden Vergleichs hin 
eingestellt wurden die Probleme des siidpolaren In 
landeises in dem grofiangelegten, fiir Geographen wie 

Glaziologen gleich fesselnden Vortrag F. Loewes 
(Melbourne) iiber ?Arktis und Antarktis, ein Ver 
gleich". Zunachst wurde die Grenze der beiden Polar 
raume diskutiert: die Arktis reicht bis zur Baumgrenze, 
die Antarktis bis zur antarktischen Konvergenz. Die 
klimatischen Unterschiede sind bedingt durch die ver 
schiedene Land-Meer-Verteilung und die in den bei 
den Polargebieten herrschenden orographischen Ver 
haltnisse. Die Arktis ist ein von niedrigen Randlan 
dern umgebenes Meeresbecken, das von dem markan 
ten und fiir die Tiefenstromungen hochbedeutsamen 
Lomonossow-Riicken durchzogen wird, die Antarktis 
stellt eine vom Meer umgebene, hochragende (ca. 
6000 m in der Executive Range) Eiskuppel dar, deren 
Untergrund im Westteil zum erheblichen Teil Ketten 
gebirgscharakter hat, wohingegen der Osten von 
Rumpfflachen gebildet wird. Wahrend die Randge 
biete der Arktis thermisch meist extrem kontinental 
sind, stellen diejenigen der Antarktis die thermoklima 
tisch ausgeglichensten der ganzen Erde dar. Sehr 
gegensatzlich sind auch die Temperatur verhaltnisse in 
den Zentralteilen der beiden Polargebiete. Die Arktis 
ist infolge meridionaler Luft- und Meeresstromungen 
relativ gemafiigt. Die Warmeleitung von unten her 
reicht bei einem Temperaturgefalle von 20? C/m aus, 
um den Warmeverlust durch Ausstrahlung an der 
Oberflache zu decken, welcher zusatzlich durch den 
hohen Bewolkungsgrad weiter herabgesetzt wird. In 
der Antarktis ist der Wasserdampfgehalt der Atmos 
phare gering, die effektive Ausstrahlung dementspre 
chend sehr hoch. Nur ein Sechstel der Gesamtstrah 
lung wird absorbiert, und auch im Sommer wird mehr 
aus- als eingestrahlt. So kommt es, dafi die Tempera 
turen in der Antarktis wesentlich tiefer sind als im 

Nordpolargebiet (Station Sowjetskaja am Pol der 
relativen Unerreichbarkeit in 3700 m Hohe: Mittel 
des warmsten Monats ?35? C, des kaltesten ?69? C, 
Extremum ? 85? C; am Nordpol Mittel des kalte 
sten Monats etwa ?35? C, Extremum ? 50? C). Der 

Warmetransport zur Antarktis speist sich aus der Zu 
fuhr warmer Luftmassen und der Kondensations- und 

Sublimationswarme, wobei nur der erstgenannten 
Warmequelle wesentliche Bedeutung zukommt. Ab 
schliefiend wurde die Frage gestreift, ob Anzeichen 
fiir einen Schwund der rezenten Inlandeisgebiete vor 
liegen. Das gronlandische zeigt mit Sicherheit keinen 
erheblichen Verlust, befindet sich sogar eher im Gleich 
gewicht, und fur das antarktische, dessen Zentralteil 
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