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Dokument, da er den gesamten Komplex des 

Muttonbirding mit alien Vorbereitungen und der 

Durchfuhrung des Fanges etc., wie es noch 1937 

stattgefunden hat, festhalt ? denn heute ist 
iiberall eine Lockerung der traditionellen Ge 

wohnheiten zu beobachten. Wer die naturlichen 

Bedingungen dieser meist sturmumtosten, klei 
nen, abgelegenen Inselchen kennt, wundert sich 
kaum dariiber, daB die Maoris heute nicht mehr 
mit der gleichen Lust und Liebe fiir 2 bis 2% 
Monate in diese Primitivitat zuriickkehren, wenn 
nicht der flnanzielle Erfolg des Unternehmens 

entsprechend ist. Das Angebot der Konsum 

giiter steigt, und der muttonbird muB konkurrie 
ren konnen, das kann er aber nur, wenn der Preis 

entsprechend niedrig bleibt. Dabei ist der Weg 
vom auBersten Siiden Neuseelands zu den Zen 
tren des Verbrauchs im Norden weit, rund 
1500 km, was der Entf ernung von Tasmanien 
nach Auckland entspricht, und bereits heute 
scheint der tasmanische muttonbird den neu 
seelandischen im Bereich von Auckland wenig 
stens geschlagen zu haben, wozu sicher die viel 

moderneren Methoden der Muttonbird-Industrie 
in der Bass Strait wesentlich beitragen. SchlieBlich 
ist das ganze Geschaft des Muttonbirding auch 
nicht ohne Gefahren: man lebt all die Wochen 

abgeschlossen auf seiner Insel, oft ist das Meer 
so sturmisch, daB die Insel tagelang unerreichbar 
bleibt. Arztliche Hilfe in Notfallen ist praktisch 
ausgeschlossen, zumal auf Stewart Island selbst 
nur eine Bezirksschwester (district nurse) statio 
niert ist, kurz es liegt im Zuge der Zeit, wenn 

auch dieser traditionelle und in seiner ganzen 
Beziehung zur Umwelt interessante Zweig der 
Maorilebensweise allmahlich ganz aufgegeben 
werden sollte. Bis heute sind keinerlei Ansatze 
zu sehen, daB auch im neuseelandischen Bereich 
das Muttonbirding auf modernere Methoden 

umgestellt werden wird. 
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WE SEN UND ERSCHEINUNGSFORMEN DER TRANSHUMANCE 
Zur Diskussion um einen agrargeographischen Begriff 

BURKHARD HOFMEISTER 

Mit 1 Figur 

Summary: The nature of transhumance and variations in its 

practices. 

In the introduction of this paper, transhumance 
is contrasted with both total nomadism as well as sum 

mer mountain pasture economy (Almwirtschaft). It 
differs from the former by the existence of a permanent 
settlement inhabited throughout the year and by the 

raising of crops including perennial ones, and from the 
latter by its reliance on pastures suitable for grazing 
only at certain seasons and by the fact that only alternation 
between pastures makes livestock farming possible at all. 

Subsequently the different types of transhumance are 

distinguished on the basis of the following criteria: 
location of the permanent homestead in relation to the 

seasonably utilised pasture grounds; direction of move 
ment of herds and flocks in spring and autumn; in 

corporation of the mountain foothills into the system of 
pasture sequence; seasonal stall feeding of the animals; 
utilisation of two or more than two seasonal pasture 

grounds in the course of twelve months. On their basis 
the following types of transhumance are recognised: 
1st normal; 2nd inverted; 3rd hibernal or tropical; 
4th petite; 5th partial or mixed; 6th complex. 

After discussing some special cases, i. e. the so-called 
commercial and the horizontal transhumance, some 

points related to transhumance as a whole are examined, 
namely its relation to the level of civilisation of the 

peoples who practise it; its relationship to subsistence 

farming and farming for marketing; the formation of 
social groupings and communal herds and flocks; the 

length of migration routes, and the use of rail and motor 

transport in the seasonal movement of the animals. 
Finally, taking into account all the phenomena mention 

ed above in all their variations, the following comprehen 
sive definition of transhumance is arrived at: Trans 
humance is a system of semi-nomadic livestock farming 
with migration or transport of the stock normally 
between two, occasionally between more, only seasonably 
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usable pasture grounds, which differ in their location as 

regards altitude, climatic conditions and vegetation. 
Winter stall feeding may occur but results from cropping 
not climatic requirements. The permanent homestead, 
nearly always located at one of the seasonal pasture 
grounds, and the respective pasture grounds of the 
other season are not organically linked with each other. 

Die Ausfuhrungen Beuermanns iiber Fern 
weidewirtschaft in Sudosteuropa auf dem 32. 
Deutschen Geographentag in Berlin (48) haben 
es ebenso wie die neueren Arbeiten von Hutte 
roth iiber agrarische Wirtschaftsformen im mitt 
leren kurdischen Taurus (131) und vom Ver 
fasser des vorliegenden Aufsatzes iiber die 
Transhumance in den westlichen USA (158) 
deutlich werden lassen, daB im Bereiche der Uber 

gangsformen zwischen Vollnomadismus und 

volliger SeBhaftigkeit immer noch eine gewisse 
Unsicherheit herrscht. Alle drei Autoren haben 
sich gezwungen gesehen, sich einleitend zu Be 

griffsbestimmungen zu auBern, um eine not 

wendige allgemeingultige Basis fiir ihre jeweils 
regional begrenzten Untersuchungen zu schaffen. 

Die zur Diskussion stehende Frage ist eigent 
lich eine doppelte. Zum einen gilt es, abgesehen 
von zahlreichen, oftmals nur schwer in eine 
Klassifikation einzuordnenden Ubergangsf ormen, 

generell zwischen Vollnomadismus, Transhu 
mance und Almwirtschaft zu unterscheiden. Bis 
in die jiingste Vergangenheit hinein war diese 

Frage nicht restlos geklart. So dankenswert und 
wertvoll auch Arbeiten wie besonders diejenige 
Merners (122) waren, gaben sie doch keine 
vollkommen eindeutige und sachlich vollstandig 
zutreffende Antwort. In spateren Jahren haben 
Frodin (24), Troll (35) und Otremba (30) zur 

Klarung der Begriffe beigetragen. Besonders 

begriiBt der Verfasser die entsprechenden Aus 

fiihrungen Beuermanns am oben genannten 
Orte, mit denen er sich selbst weitestgehend in 

Einklang beflndet, und die es erlauben, im fol 

genden auf diesen Punkt nur in aller Kiirze ein 

zugehen. 

Wichtiger scheint im Augenblick die wohl 

schwierigere zweite Teilfrage zu sein: Was ist 
recht eigentlich das Wesen der Transhumance, 
und in welchen regional abgewandelten Formen 
tritt sie in den verschiedensten Teilen der Erd 
oberflache auf? Noch ist zwar das Material iiber 
die Transhumance in einigen Gebieten Asiens, 
Australiens und Siidafrikas recht sparlich und, 
soweit iiberhaupt vorhanden, weit verstreut und 
oft nur sehr schwer zuganglich. Besonders auf 
Grund des wesentlich umfangreicheren Schrift 
tums iiber die Transhumance in den in Frage 
kommenden Teilen Europas (27) und Nord 
afrikas sowie der westlichen USA (158) diirfte es 
zum gegenwartigen Zeitpunkte jedoch moglich 

sein, die recht vielgestaltige Erscheinung der 
Transhumance in alien ihren regionalen Ab 

wandlungen zu erfassen und in gebiihrender 
Weise zu wiirdigen und damit zu einer allgemein 
giiltigen, alle diese regionalen Eigenheiten ein 
schlieBenden BegrifTsbestimmung vorzudringen. 

Zunachst also zur Unterscheidung der drei 

hauptsachlichsten Wirtschaftssysteme. 
Vom Vollnomadismus unterscheidet sich die 

Transhumance durch das Vorhandensein 
einer das Jahr iiber bewohnten Dauer 

siedlung sowie Ackerbau mit Pflege auch 

mehrjahriger Gewachse. Transhumance wie 
Almwirtschaft treten als Begleiterscheinung zur 

Pflugkultur auf (35). 
Der Transhumance und der Almwirtschaft sind 

viele Merkmale gemeinsam. Sie vollig eindeutig 
gegeneinander abzugrenzen ist schwierig. 

Robert Sieger hat in seinem Buche ?Almen 
und Almgeographie" (Graz 1925) herausgestellt, 
daB beim Almbetrieb wegen seiner haufigen 
Eigenschaft als Sennbetrieb und wegen der meist 
kurzen Entfernung zwischen Heimgiitern und 
Almen ein organischer Zusammenhang 
zwischen beiden besteht, der der Transhumance 

dagegen unbekannt ist. 
Als weiterer Gesichtspunkt kommt die jahres 

zeitliche Aufstallung hinzu. Zwar kann man, 
wie spater ausfiihrlicher gezeigt werden soli, 
nicht generell postulieren, daB dort Almwirtschaft 
endet und Transhumance beginnt, wo der ganz 
jahrige Weidegang an die Stelle winterlicher 

Stallfiitterung tritt, wie es Frodin und Troll 

(24; 35) ausgedriickt haben. Wohl aber darf 

gesagt werden, daB wegen der verschiedenen 

Kulminationsperioden der Vegetation in den 

jeweils jahreszeitlich genutzten Weidegebieten 
Aufstallung bei der Transhumance seiten, 
und wenn, dann nicht aus "klimatischer 

Notwendigkeit heraus erfolgt. 
Den Kernpunkt haben, so wie sich das Bild 

dem Verfasser darstellt, 1951 Veyret (38), 
1951/52 Otremba (30), 1958 Hofmeister (158) 
und 1959 Beuermann (48) herausgearbeitet. Nach 
Veyret wird Almwirtschaft auf der Grundlage 
einer Steppenregion, namlich der der alpinen 

Matten, und einer Region intensiven Ackerbaus 
in den Gebirgstalern ausgeiibt. Demgegeniiber 
bilden die Grundlage der Transhumance ?deux 

steppes complementaires", eine alpine Steppe 
und eine mediterrane Steppe. Otremba betont, 
daB diese verschiedenen Weidearten nur jahres 
zeitlich bestockungsfahig sind. Damit nun 

liegt der Unterschied zwischen Almwirtschaft auf 
der einen und Transhumance auf der andern Seite 
klar auf der Hand: Almwirtschaft erlaubt 
dem Gebirgsbauern, mehr Vieh zu halten 
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als ihm ohne Nutzung einer Aim moglich 
ware; Transhumance aber macht Vieh 

haltung das ganze Jahr iiber in den be 
treffenden Gebieten uberhaupt erst mog 
lich (HOFMEISTER 1958). 
Die Transhumance ist eine globale Erschei 

nung und auf alien Kontinenten in alien 
Breiten zwischen Aquator und rund 
50 Grad nordlicher wie siidlicher Breite an 
zutreffen. In hoheren Breiten ist die Bedingung 
der beiden ?komplementaren Steppen" nicht 
mehr gegeben; die Kaltesteppen bringen nur 

eigentliches Nomadentum hervor. Die weite Ver 

breitung der Transhumance deutet schon darauf 
hin, daB sie unter regional verschiedenartigen 
Verhaltnissen entwickelt ist, was nicht zuletzt 
auf den Umstand zuriickzufiihren ist, daB we 
sentliche Verschiedenheiten in den Klimazonen 
bestehen, zwischen denen sich jeweils die Herden 

bewegungen in den verschiedenen Breiten voll 
ziehen. 

Bevor wir uns nun den einzelnen Erscheinungs 
formen der Transhumance zuwenden, erscheint 
ein Hinweis darauf angebracht, daB Trans 
humance urspriinglich nichts anderes bedeutet 
als ?periodische Herdenwanderung von Weide 
zu Weide". Der Verfasser hat an anderer Stelle 
bereits darauf hingewiesen, daB er das Wort im 
Schrifttum bis auf das Jahr 1847 zuriickverfolgen 
konnte, daB sich aber bis auf den heutigen Tag 
die Etymologen nicht dariiber einig sind, ob es 
aus den lateinischen Wurzeln ?trans" und ?hu 

mus" 
hervorgegangen oder aber aus ?trans 

mutare" iiber ?transmuerc< zu ?transhumer" ge 
worden ist (158, S. 7). Es bezog sich urspriinglich 
wohl nur auf die Wanderbewegung als solche. 
Aus diesem Grunde machen franzosische Autoren 

haufig noch einen Zusatz und sprechen von 
?transhumance montagnarde" oder ?transhu 

mance 
alpine". 

Wie aber das Wort iiblicherweise angewendet 
wird, hat es seit langem eine Begriffserweiterung 
erfahren und dient der Bezeichnung einer be 
stimmten Art der Fern- oder Wechselweide 

wirtschaft. Dies ist uberhaupt Voraussetzung 
sowohl fiir die vorgenommene Unterscheidung 
von Vollnomadismus, Transhumance und Alm 
wirtschaft als auch fiir die im folgenden durch 
zufiihrende Herausstellung von sechs Haupttypen 
der Transhumance. 

Es ist dies ein Versuch, unter Verwendung 
zweier wesentlicher Kriterien, namlich 

a) der Lage des Heimguts in bezug auf die 

jahreszeitlich genutzten Weiden, 

b) der Richtung der Herdenbewegung im 

Friihjahr und Herbst 

sowie dreier modifizierender Faktoren zu einer Art 
Klassifikation zu gelangen. Es muB jedoch betont 
werden, daB alle diese Typen, obwohl nicht in 

jedem Falle mit einem besonderen Namen be 

legt, an verschiedenen Stellen im Schrifttum auf 
tauchen. Haufig wird nur ein einziger Typ an 

gefuhrt, zuweilen sind es zwei bis drei. Hier sind 
sie jetzt einmal alle zusammengestellt worden. 
Um die Klarung der Frage nicht unnotig zu 

erschweren, hat sich der Verfasser an die ge 
brauchlichen Kriterien gehalten, von denen die 
beiden wichtigsten bereits oben angefiihrt wur 
den, und die nicht in jedem Falle einander 
ausschlieBen. Somit kann der folgende AbriB 
keinen Anspruch darauf erheben, als echte Klassi 
fikation angesehen zu werden. 

I. Nor male Transhumance 

In den Fallen, in denen von Transhumance 
schlechthin die Rede ist, handelt es sich meist 
um jenen Typ, den man genauer als ?normale 
Transhumance" bezeichnen sollte. Frodin tut 
das (24), Brunhes verwendet die Ausdriicke 
?transhumance d'ete ou normale" sowie trans 
humance simple" (18), Veyret spricht von,, trans 
humance ascendante" (37), Valenti von ?tras 
humancia completa o doble" (110). 

Es handelt sich hierbei um den zumindest im 
Mittelmeerraume weitestverbreiteten Typ der 
Transhumance, gewissermaBen um den Normal 
fall, was wohl Frodin, Valenti und viele andere 

Autoren dazu veranlaBt hat, von ihm als der 
?normalen" Transhumance zu 

sprechen. Brun 
hes' ?transhumance d'ete" wie auch Veyrets 

?transhumance ascendante" deuten auf die Wur 
zeln des landwirtschaftlichen Betriebes im Ge 

birgsvorlande hin. Valentis ?completa o doble" 
kann sich kaum auf die zweimalige Herden 

bewegung im Verlaufe eines Jahres beziehen, 
da sie jeder Art von Transhumance eigen ist. 
Der Ausdruck wird allein verstandlich aus einer 

Gegeniiberstellung dieses Typs mit der weiter 
unten zu besprechenden teilweisen oder gemisch 
ten Transhumance, die mit winterlicher Auf 

stallung verbunden ist. 
Als das wesentliche Kriterium ist hier die 

relative Lage des Heimguts zu den jahreszeitlich 
genutzten Weiden zu werten. Die Herdenbesitzer 
sind im Gebirgsvorlande ansassig. Die Heim 
giiter liegen in der Nachbarschaft der 

Winterweiden. Wenn im spaten Fruhjahr zu 
nehmende Warme und Trockenheit zu Diirre und 

Futtermangel fiihren, wie das im Bereiche des 
Etesienklimas der Fall ist, werden die Herden 
fiir den Sommer mit einigen Hirten auf die 

Gebirgsweiden hinaufgeschickt. 
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Sommer- und Gebirgsweiden sind in diesem 
Falle identisch, und eine Gleichsetzung beider 

Begriffe ist berechtigt. In einer allgemeinen Defi 
nition des Begriffes Transhumance ist sie jedoch 
fehl am Platze. 

Im Herbst tritt das Vieh die Ruckwanderung 
vom Gebirge ins Tiefland an, wenn wegen zu 

niedriger Temperaturen und Schneefall die Berg 
weiden nicht langer genutzt werden konnen. 

Zuweilen haben die Eigentumer transhumanter 
Herden ihren Wohnsitz in einer der Stadte des 

Gebirgsvorlandes. Sie gehen dort einer nicht 
landwirtschaftlichen Tatigkeit nach oder aber 
leben von Einkiinften aus ihrem Besitz. Sie be 
trauen andere Leute mit der Versorgung ihrer 

Herden und kommen oft mit den Besitzern be 
nachbarter Dorfer oder Einzelhofe uberein, ihr 
Vieh wahrend der Wintermonate auf deren 
Grundstiicken halten zu diirfen. Im iibrigen voll 
zieht sich die Transhumance genau in der ge 
schilderten Art. Beispiele fiir derartige Verhaltnisse 
lassen sich aus der Provence wie auch aus dem 
Tale des GroBen Salzsees in Utah beibringen. 

2. Invertierte Transhumance 

Fiir diesen Typ der Transhumance iibernimmt 
der Verfasser wiederum die Bezeichnung, die 
sich dafiir bei Frodin findet (24). Muller spricht 
von ?inverser Transhumance" (98), vermutlich 
in Anlehnung an spanische und franzosische Be 

zeichnungen; beispielsweise verwendet Brunhes 
den Ausdruck ?transhumance d'hiver ou inverse" 
fiir diesen Typ. 

Hier liegen die Verhaltnisse beziiglich der rela 
tiven Lage des Heimguts genau umgekehrt wie 
in dem erstgenannten Fall der normalen Trans 
humance. Der landwirtschaftliche Betrieb liegt 
im Gebirge, und zwar in Nachbarschaft der 

wahrend der Sommermonate genutzten Weiden. 
Die jahreszeitlichen Herdenbewegungen nehmen 
also vom Gebirge ihren Ausgang. Der Herden 
besitzer bedarf der Erganzungsweiden im Winter 

halbjahr und schickt sein Vieh im Herbst in die 

Ebene, um es im Friihjahr wieder zu sich in die 
Nahe des Heimguts zu nehmen. 

Die invertierte Transhumance kommt im 
Mittelmeerraume wie auch in andern Gebieten 
mit normaler Transhumance vor, ist allerdings 
seltener als jene. Beide Typen durchmischen sich 
in einzelnen Gebieten. Frodin (75) berichtet von 
Bewohnern der italienischen Seealpen, daB sie 
ihre Tiere hinunter ins Gebirgsvorland treiben 
iiber die Ebene von Cuneo und weiter entweder 
iiber das Gebirge von Monferrat auf die Reis 
felder von Vercelli oder iiber die Ebene von 

Alessandria nach Pkcenza, und daB sie im Friih 

jahr gleich die Tiere der dortigen Bauern mit ins 

Gebirge nehmen und wahrend des Sommers 
betreuen. Frodin spricht hier von einer Kombi 
nation normaler und invertierter Transhumance. 

3. Hibernale oder tropikale Transhumance 

Dieser Typ der Transhumance ist ebenfalls 
eine gewisse Umkehr des Normalfalles, schlieBt 
aber die Anwesenheit von transhuman 
tem Vieh auf den relativ hoher gelege 
nen Weiden im Winterhalbjahr ein. Die 

Bezeichnung ?umgekehrte Transhumance" ver 
bietet sich, da sie mit gleicher Berechtigung auch 
auf die unter ?2" besprochene invertierte Trans 
humance zutrafe. Der entscheidende Punkt ist, 
worin die Umkehr gegeniiber der normalen 
Transhumance besteht. Und das sollte in der 

Bezeichnung auf alle Falle zum Ausdruck kom 
men. 

Unter bestimmten Umstanden vollzieht sich 
die Herdenbewegung im Herbst bergauf und im 

Fruhjahr bergab. Diese Erscheinung verbietet 
die Gleichsetzung von Sommerweiden und Ge 

birgsweiden in einer allgemeinen BegrifTsbe 
stimmung der Transhumance. Der Gesichtspunkt 
der relativen Lage des Heimguts zur jahreszeitlich 
genutzten Weide verliert demgegeniiber an Be 

deutung. Selbstverstandlich besteht auch bei der 
hibernalen Transhumance ein Lageverhaltnis 
zwischen beiden, nur kann es der einen wie der 
andern Art sein. Hier liegt ein Kriterium vor, 
das das andere nicht aus schlieBt. Dementsprechend 
sind beide Kombinationen moglich: die hibernal 
normale wie die hibernal-invertierte Trans 
humance. 

Welche der beiden Unterarten auch immer 

vorliegt, gemeinsam ist ihnen die Uberwinterung 
des Viehs in den relativ hoheren Gebieten. Das 
aber ist nur in den niederen Breiten moglich, 
was Czajka mit der Bezeichnung ?tropikal" zum 
Ausdruck bringen wollte (18a). 

In aquatornahen Bereichen ist der jahreszeit 
liche Rhythmus im Klimaablauf durch einen 

Wechsel von Regenzeiten und Trockenzeiten 
bestimmt. Temperaturunterschiede von bedeu 

tungsvoller GroBe ergeben sich nur aus ver 
schiedenen Hohenlagen. Da die Regenzeit mit 
dem sommerlichen Hochststande der Sonne zu 

sammenhangt, tritt die Trockenheit mit Diirre 
und Futtermangel im Winterhalbjahr auf. Die 

jahreszeitliche Verteilung der Zenitalregen be 
wirkt eine bergauf gerichtete Wanderung des 
Viehs zur Trockenzeit und eine bergab ge 
richtete zur Regenzeit hin. 

Eine solche Umkehr der jahreszeitlichen Her 

denbewegung und Weidenutzung ist aus Teilen 

Venezuelas, Kolumbiens, Equadors, Brasiliens 
und Chiles (136?140) sowie Zentralafrikas be 
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kannt. Der Ubergang von der Trockenzeit 

wanderung zur sommerlichen Transhumance 
lafit sich recht gut an den Verhaltnissen in Brasilien 
erkennen. Im Bereiche der Serra do Mar im 
Staate Sao Paulo wie uberhaupt in dem Gebiete 
zwischen etwa 14? und 24? siidlicher Breite haben 
wir die Trockenzeitwanderungen und den Auf 
enthalt des Viehs auf den Bergweiden in den 

Monaten April bis Oktober, also im Siidwinter. 
Ziemlich genau bei 24? Breite setzen dann wieder 

Wanderungen zur Hohe in den Monaten Sep 
tember und Oktober und zur Ebene in den Mo 
naten Mai und Juni ein, d. h. also Aufenthalt des 
Viehs auf den Bergweiden wahrend des Sud 
sommers. 

In Ostafrika ragen die hoheren Partien des 

Ngorongoro in Hohen auf, die im Zusammen 
wirken mit der Bodenfruchtbarkeit griine Matten 
selbst wahrend der Trockenzeit hervorbringen. 

Auf etwa 25 000 Hektar Weideflache werden 
hier 80 000 Stuck Vieh und dazu noch 20 000 
Rinder der Massai aufgetrieben. Zur Regenzeit 
verlassen sie das Gebiet dieser Bergweiden 
wieder, deren Vegetation sich dann erholen kann. 

Zuweilen handelt es sich bei der tiefer gelege 
nen Weide um ein amphibisches Gebiet. AuBer 
dem direkten EinfluB der klimatischen Ver 
haltnisse, die den Aufenthalt von Vieh in hoheren 

Gebirgslagen wahrend des Winters zulassen, 
haben wir hier zusatzlich einen indirekten EinfluB 
des Klimas, der sich ausdriickt in der jahres 
zeitlichen Uberschwemmung von Tallandschaf ten 
und Ebenen. Diese Uberschwemmungen sind mit 
ein wesentlicher Grund dafiir, daB die Herden 

wanderungen im Herbst bergauf und im Friihjahr 
bergab verlaufen. Aus demselben Umstand wird 
auch die Lage der Wohnsitze der Viehhalter bei 
den hoher gelegenen Weiden verstandlich: wir 
haben es also mit der hibernal-invertierten 
Transhumance zu tun. 

Daus beschreibt derartige Verhaltnisse fiir den 
Bereich der FluBgebiete des Rio Negro und des 
Rio Chubut in der argentinischen Provinz 

Neuquen (136). Er betont die Seltenheit eines 
solchen Falles, legt aber selbst der Erscheinung 
keine besondere Bezeichnung bei, sondern be 
gniigt sich mit der Feststellung, daB es sich 
hierbei um einen ?tipo de trashumacion pastoral 
inversa" handelt. Nach Deffontaines beweide 
ten in friiheren Zeiten Rinder die sanften west 
lichen Hange der Serra do Mar in Brasilien im 

Winter, wahrend sie zum Sommer die steileren 
ostlichen Hange hinunterwanderten und sich 
in den jahreszeitlich trockenen Lagunen der 

Kiistenebene iiber die salzigen Krauter hermach 
ten (137). Ahnliches wird aus dem Bereiche des 

mazedonischen Beckens berichtet. 

Dedijer schreibt von Schafherden der west 
lichen Herzegowina, daB sie vorubergehend ihren 
Sommeraufenthalt im Gebirge unterbrechen und 
sich fiir die Zeit vom Wassertiefststande in den 
Pol j en bis zu den ersten Herbs tregen in diesen 
aufhalten (67). Es tritt hier keine vollige Umkehr 
der Verhaltnisse ein, sondern es handelt sich um 
eine Variante der normalen Transhumance. 
Interessant aber ist die besondere Anpassung an 
die Karstlandschaft und ihren Wasserhaushalt. 

4. Kleine Transhumance 

Diesen relativ seiten auftretenden Typ hat 
Frodin unter der Bezeichnung ?petite trans 
humance" fiir die franzosischen Seealpen be 
schrieben (24). Hierbei tritt als modifizierender 
Faktor der Umstand auf, daB Klimagunst zu 
weilen gestattet, das Vieh das ganze Jahr iiber 
im Gebirge zu halten und lediglich zum Winter 
von hoheren Regionen in tiefer gelegene dessel 
ben Gebirges zu Ziehen. Auch hier ist, wie bei der 
hibernalen Transhumance, Vieh wahrend des 

Winters im Gebirge anwesend. Im Gegensatz zu 
ihr aber geht es zu keiner Jahreszeit ins 

Gebirgsvorland. 
Einen Sonderfall, der am ehesten der kleinen 

Transhumance zuzurechnen ware, hat es offenbar 

jahrhundertelang im Gebiet der Pyrenaen ge 
geben. Die Herdenbesitzer der franzosischen und 
der spanischen Seite schlossen Vertrage mit 
einander ab, die man in Beam ?cartas de pax", 
in Navarra ?facerias" nannte, und die eine reine 

Privatangelegenheit waren; denn es geschah ohne 
ausdruckliche Zustimmung der Regierungen der 

beteiligten Staaten, jedoch wurden sie in spateren 
franzosisch-spanischen Grenzziehungsvertragen 
offiziell anerkannt. Diese Vertrage sicherten den 

spanischen Viehhaltern das Nutzungsrecht von 

Weidegriinden auf den nordlichen Hangen des 

Gebirges, d. h. auf der franzosischen Seite, im 
Sommer, den franzosischen das auf den siidlichen 

Hangen, also auf der spanischen Seite, im Winter. 
Sie garantierten sich weiterhin in den Vertragen 
gegenseitig freien und sicheren Durchzug der 
transhumanten Herden und daB sie im Falle 
eines franzosisch-spanischen Krieges ihre Weide 
landereien lediglich im Rahmen dieser Ab 

machungen nutzen, nicht aber ihre Farmen 

pliindern wurden. 
Uber diese Verhaltnisse im Pyrenaenraume hat 

insbesondere Blade gearbeitet (50). Auch Def 
fontaines geht in einer allgemeineren Betrach 

tung auf diese Abmachungen zwischen franzosi 
schen und spanischen Herdenbesitzern ein und 

belegt diese Art des Weidewechsels mit dem Aus 
drucke ?transhumance de diffluence" (19). 
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5. Teilweise oder gemischte Transhumance 

Seiner ?trashumancia compieta o doble" hat 
Valenti die ?trashumancia parcial o mixta" 

gegeniibergestellt (110), die unsere besondere 
Aufmerksamkeit verdient, haben wir es doch 
hierbei mit einem Element zu tun, daB bisher 
immer wieder zu Unstimmigkeiten bei der Ein 

ordnung gewisser Erscheinungen in eine der 

Gruppen der Weidewirtschaftssysteme AnlaB 

gegeben hat. 
Die bisher besprochenen Typen der Trans 

humance sind ausnahmslos gekennzeichnet durch 

ganzjahrigen Weidegang des Viehs. Bestenfalls 
wird beim Vorherrschen ungiinstiger klimatischer 

Bedingungen wahrend der Wintermonate in 
kleineren oder groBeren Mengen Beifutter 

gegeben. Bei der teilweisen oder gemischten 
Transhumance tritt dagegen jahreszeitliche 
Aufstallung des Viehs auf. 

Es muB an dieser Stelle einmal ganz deutlich 

gesagt werden, daB jahreszeitliche Auf 

stallung nicht ein Kriterium allein der 
Almwirtschaft ist. MaBgebend allein ist, aus 
welchem Grunde sie erfolgt. Selbst mehr 

monatige Aufstallung des Viehs wahrend des 

Winterhalbjahrs verandert nicht notwendiger 
weise den eigentlichen Charakter der Trans 
humance. Denn es gibt Gebiete, in denen sie nicht 
aus klimatischer Notwendigkeit heraus erfolgt, 
sondern betriebswirtschaftliche Grunde hat. 
Die teilweise oder gemischte Transhumance 

tritt iiberall da auf, wo junge umfangreiche Sied 

lungstatigkeit das Areal der Winterweiden un 

verhaltnismaBig zusammenschrumpfen laBt und 
die Notwendigkeit gegeben ist, sich mit wenigen 

Winterweiden zu begniigen und im wesentlichen 
auf in intensiver Feldbestellung gewonnenes 
Futter zuriickzugreifen. Wenn also in Gebieten 
mit ehemals weiter verbreiteter normaler Trans 
humance aus den dargelegten Griinden sich diese 
Art der Viehhaltung entwickelt, so handelt es 
sich um nichts anderes als um einen Ubergang 
von einem Typ der Transhumance zu 
einem andern. 

Die kulturgeographische Bedingtheit einer der 

artigen Entwicklung bringt es mit sich, daB im 

Gegensatz zu dem allgemein beobachte 
ten Riickgang der Transhumance dieser 

spezielle Typ der teilweisen oder ge 
mischten Transhumance im Zunehmen 

begriffen ist. In Griechenland ist die Entwick 

lung dahin gekommen, daB die Regierung eigens 
MaBnahmen gegen eine weitere Verknappung 
der Winterweiden ergreift, da die Sommerung 
der transhumanten Herden die einzige Nutzungs 
moglichkeit fiir die hoheren Partien der Gebirge 
darstellt (Philippson). In der Rich County, im 

Nordostteil des US-amerikanischen Staates Utah, 
werden die zahlreichen Taler des Wasatch 

gebirges weitgehend durch Heugewinnung ge 
nutzt. Praktisch die gesamte Rindviehzucht des 

Gebietes, das eben jener Taler wegen zu den ganz 
wenigen bevorzugten Siedlungszonen innerhalb 
des Staates zahlt, ist der teilweisen Transhumance 
zuzurechnen. Auf die Gesamtzahl der in der 

County beheimateten Rinder und Schafe bezogen 
sind das 21%. Die restlichen 79% machen die 
noch zu besprechende komplexe Transhumance 
der Schafherden der County aus (158, S. 46). 

6. Komplexe Transhumance 

Als ein weiterer modifizierender Faktor darf 
die Einschaltung zusatzlicher U ber gangs 
weiden im Fruhjahr und Herbst angesehen 
werden. Sie kompliziert den Rhythmus des Weide 
wechsels zuweilen erheblich. Schon Blache hat 
darauf hingewiesen, daB es sich bei der Wechsel 
weidewirtschaft nicht unbedingt um nur 
zwei Klimabereiche und zwei Weide 
arten handeln miisse (14). Vielmehr gibt es in 
verschiedenen Landern Falle, in denen die trans 
humanten Herden Leuten gehoren, die irgendwo 
im Bereiche zwischen den Sommer- und 
den Winterweiden ansassig sind, und sich 
fiir kiirzere Zeitspannen im Fruhjahr wie im 

Herbst auf Ubergangsweiden aufhalten. 
Leider ist bisher iiber die termini keine Uber 

einstimmung erzielt worden. Muller hat Falle 
der genannten Art fiir Spanien beschrieben und 
sie als ?doppelte Transhumance" bezeichnet (98). 
Es soli wohl dadurch zum Ausdruck gebracht 
werden, daB das Vieh zu verschiedenen Jahres 
zeiten vom Heimgut gesehen nach verschiedenen 

Richtungen abwandert, einmal zum Gebirge, ein 
mal zur Ebene hin. Die Wahl des Ausdrucks ist 
aber doch etwas ungliicklich, zumal da er auch 

Verwechslungen aufkommen laBt, wenn wir an 
Valentis ?trashumancia completa o doble" den 

ken, der etwas ganz anderes unter diesem 

?doppelt" versteht. Schickele geht in aller 
Kiirze auf Friihjahrsweiden in den westlichen 

Vereinigten Staaten von Nordamerika ein, von 
denen er schreibt, daB sie ?im Sommer rasch 
verholzen" (34, S. 122), ohne aber das Besondere 
an der Nutzung zusatzlicher Ubergangsweiden 
herauszustellen. 

Es gibt hierbei eine Fiille von Kombinations 

moglichkeiten fiir den ganzjahrigen Weidegang, 
wenn wir bedenken, daB die im Herbst genutzte 
Weide durchaus eine andere als die Friihjahrs 
weide sein kann, ja, daB die eine von den beiden 
eine bewasserte, die andere aber eine natiirliche 

Weide sein mag, und daB schlieBlich auch hier 
noch Beifutter und Aufstallung angewendet 
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werden konnen. Fiir die Transhumance mit 
mehr als zwei jahreszeitlichen Weiden 
mochte der Verfasser die Bezeichnung ?kom 
plexe Transhumance" vorschlagen. 

Im allgemeinen trifft auch fiir diesen Typ der 
Transhumance zu, daB sich die festen Wohnsitze 
der Herdenbesitzer bei einer der jahreszeitlich 
genutzten Weiden befinden. Hier aber ist es 
weder die Winterweide, wie bei der normalen 
Transhumance, noch die Sommerweide, wie bei 
der invertierten, sondern eben jene Ubergangs 
weide, die in den Vereinigten Staaten unter den 

Bezeichnungen ?medium range" oder ? spring 
fall range" bekannt und in der FuBhiigelzone 
(foothills) der Gebirge weit verbreitet ist. Vom 

Heimgut gehen die Wanderungen in der einen 

Richtung bergauf im Sommer und in der andern 

Richtung bergab im Winter. 
Als markantestes Beispiel fiir die komplexe 

Transhumance muB die weitere Umgebung von 
Salt Lake City im U S-amerikanischen Staate Utah 

angefiihrt werden. Als langer, schmaler Streifen 
Ziehen sich Siedlungen und landwirtschaftliche 
Nutzflachen in der FuBhiigelzone zwischen 

Wasatchgebirge im Osten und der Salzseewiiste, 
der Sevierwiiste und der Escalantewiiste im 

Westen iiber mehrere hundert Kilometer dahin 
und nehmen ein Gebiet ein, daB flachenmaBig 
auf rund 2,5% der Gesamtflache dieses Staates 
kommt. Der groBere Teil des Wiistenhochlandes 

empfangt weniger als 375 mm Niederschlag im 

Jahre bei Jahresdurchschnittstemperaturen von 
10? C in Idaho gegen die kanadische Grenze und 
22? C in Arizona gegen die mexikanische Grenze 
hin. Fiir die neunmonatige Periode Oktober? 
Juni betragt der Regenfaktor fiir die Station 
Lovelock, Nevada, 18 und liegt damit um zwei 
Drittel unter dem von Palermo auf Sizilien mit 56. 
Selbst wahrend der Periode also, die als Winter 

weidezeit in Betracht kommt, und die sich in 
Teilen des GroBen Beckens ahnlich dem Mittel 
meerraume wegen der Nachbarschaft zu Kali 
fornien durch ein winterliches Regenmaximum 
auszeichnet,ist das Klima hier ausgesprochen arid. 

Die Boden besonders im Raume der Wiiste des 
GroBen Salzsees sind halomorph. Jahreszeitlich 
steigt ihre Salzkonzentration so weit an, daB 
selbst ein Strauch wie Pickleweed (Allenrolfea 
occidentalis), der noch 4% vertragen kann, sein 

Wachstum unterbrechen muB. Es kommt also 
zu der klimatischen Ariditat noch phy 
siologische Trockenheit hinzu. 
Von Bedeutung ist weiterhin die relativ 

kurze Dauer der Schneedecke gerade in 
den Gebieten, in denen sie fiir winterliche Weide 
nutzung unerlaBlich ist. Andererseits sind Schnee 
treiben und Schneeverwehungen keine Seltenheit, 

und wahrend etwa in der Camargue im sudlich 
sten Frankreich die Winterweidegebiete bis ins 

Meeresspiegelniveau hinabreichen, bringt die 
viel groBere Hohenlage von rund 1500 m fiir die 
Becken und rund 3200 m fiir die hochsten Partien 
der einzelnen nord-siid-streichenden Ketten eine 
unerhorte Rauheit des Klimas mit sich. 

Aus den dargelegten Griinden wird die Winter 
weide zur kritischen Weide in der intermontanen 

Region der westlichen USA. Ihre durchschnitt 
liche Beweidungsdauer reicht vom 1. November 
bis 30. April unter Zuhilfenahme groBerer Men 
gen von Beifutter und gewahrt keine Erganzung 
mit den sommerlichen Gebirgsweiden zu zwolf 

monatigem Weidegang. Es entsteht die Not 

wendigkeit der Zwischenschaltung von Uber 

gangsweiden: die komplexe Transhumance 
wird zu dem am haufigsten auftretenden 

Typ in Utah. 
In der FuBhiigelzone liegen bei den Fruhjahr s 

und Herbstweiden die Heimgiiter. Zwischen den 
im Rahmen der Nationalforste bewirtschafteten 
Sommerweiden in den hoheren Partien des 

Wasatch- und Uintagebirges auf der einen und 
den Weidebezirken des Bureau of Land Manage 
ment im Wustenhochlande auf der andern Seite 
fiihren die noch gegenwartig stark genutzten 

ViehstraBen durch das FuBhiigelland. Es be 
nutzten im Wirtschaftsjahr 1955/56 zweimal jahr 
lich 80 000 Tiere den sogenannten Cache-Kelton 
Lucin Trail, 150 000 Tiere den Weber Canyon 
Grant sville-Skull Valley Trail, 20 000 den Lehi 
Trail, 140 000 den Goshen Trail, 100 000 bzw. 
90 000 den San Pitch Valley Trail iiber Nephi 
bzw. iiber Gunnison-Scipio, 35 000 den Circle 
ville-Minersville Trail und 50 000 den Mt. Carmel 
St. George Trail. Insgesamt weiden zum Winter 
auf den Weidebezirken Utahs 1 350 200 Schafe, 
dagegen nur 237 500 Rinder, da Rinder dort im 

Winter meist auf den Farmen gehalten werden 
(siehe Karte). 

Bezogen auf die Gesamtzahl der im Staate Utah 
beheimateten transhumanten Schafe und Rinder 
nehmen 78% der Tiere an der komplexen Trans 
humance teil (158, S. 25 u. 39). 

Im zentralen Teil Montanas, im FuBhiigellande 
am Osthange des Felsengebirges, werden in 
groBerem MaBe Rinder, in kleinerem auch 
Schafe, in der Zeit von November bis Marz auf 
gestallt. Im Fruhjahr und Herbst halten sie sich 
auf Ubergangsweiden in der Nahe der Heimgiiter 
auf, wo sie zuweilen zusatzlich Beifutter erhalten, 
wahrend sie zum Sommer in das Bridgergebirge 
gehen, wo in Hohenlagen zwischen 2200 m und 
2800 m je nach den klimatisch-biologischen Ver 
haltnissen des betreffenden Jahres die Weide 
periode zwischen dem 17. Juni und dem 3. Juli 
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Wanderungen von Schafen und Rindern auf die Winterweiden der Salt Lake Region, Stand 1957 
(Rinder sind zu knapp 20% daran beteiligt) 

Nevada Nf. = Nevada-Nationalforst 
SAWTOOTH = Winterweidegebiet 
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beginnt und 50 bis 100 Tage wahrt. Hier haben 
wir eine Mischung zwischen teilweiser ? der 

jahreszeitlichen Aufstallung wegen 
? und kom 

plexer Transhumance 
? 

der Nutzung zusatz 

licher Ubergangsweiden wegen (158, S. 48). 
In Stid-Idaho schlieBlich liegen die Verhaltnisse 

noch komplizierter. Hier werden etwa 190 000 
Schafe zur Fiitterung bei den Heimgutern im 
Tale des Schlangenflusses vom 1. Februar bis 
1. Mai gehalten, nutzen dann vom 1. Mai bis 
1. Juli Ubergangsweiden in einem der Weide 
bezirke, vom 1. Juli bis 1. Oktober Sommerwei 
den in einem der Nationalforste, vom 1. Oktober 
bis 1. Dezember laBt man sie auf bewasserten 

Wiesen grasen, um sie fiir die Zeit vom 1. De 
zember bis 1. Februar abermals in einen Weide 
bezirk zu schicken. Hier tritt also ein fiinfmali 

ger Wechsel auf mit zwei Weideperioden 
beim Heimgut, zweimaliger Nutzung 
von Ubergangsweiden in den staatlichen 

Weidebezirken und Sommerung im staat 
lichen Nationalforst (158, S. 51). 

Bevor wir noch zu mehreren Sonderfallen und 

einigen allgemeinen Punkten kommen, sollen der 
Ubersichtlichkeit halber nochmals alle bisher 

herausgearbeiteten Typen der Transhumance zu 

sammengestellt werden: 
1 normale Transhumance; gleichbedeutend mit: 
11 transhumance simple (Brunhes) 
12 transhumance ascendante (Veyret) 
13 transhumance d'ete ou normale (Brunhes) 
14 trashumancia completa o doble (Valenti) 
2 invertierte Transhumance; 

gleichbedeutend mit: 
21 inverse Transhumance (Muller) 
22 transhumance d'hiver ou inverse (Brunhes) 
3 hibernale Transhumance; 

gleichbedeutend mit: 
31 tropikale Transhumance (Czajka) 
4 kleine Transhumance; gleichbedeutend mit: 
41 petite Transhumance (Frodin) 
42 transhumance de diffluence (Deffontaines) 

als Sonderfall 
5 teilweise oder gemischte Transhumance; 

gleichbedeutend mit: 
51 trashumancia parcial o mixta (Valenti) 
6 komplexe Transhumance; 

gleichbedeutend mit: 
61 doppelte Transhumance (Muller) 
Fiir Transhumance im allgemeinen werden ge 
braucht: 
71 transhumance alpine 
72 transhumance montagnarde 
Als Sonderfalle (siehe unten) miissen angesehen 
werden: 

81 transhumance commerciale (Arbos, Brunhes) 
82 transhumance horizontale (Blache) 

Als transhumance commerciale bezeich 
nen Arbos und Brunhes den Verkauf algerischen 
Viehs an franzosische Bauern, die es gemeinsam 
mit den im Winter bei ihren eigenen Heirrigutern 
weidenden Her den zum Sommer auf die Gebirgs 
weide in die Alpen schicken. Diese zusatzliche 

Sommerung, die das angekaufte Vieh marktreif 
machen soli, findet in einem Gebiet statt, in dem 
Transhumance der orographisch-klimatischen 
Verhaltnisse wegen ohnehin eine der wesentlich 
sten Wirtschaftsformen ist. Die Herkunft des 

Viehs ist fiir die Art der agrarischen Wirtschafts 
form unbedeutend, der Ankauf darf als eine rein 
okonomische Angelegenheit angesehen werden. 
Die sich hier ergebenden Wanderungen sind ganz 
einfach der normalen Transhumance zuzurechnen. 

Die von Blache als transhumance hori 
zontale bezeichnete Form erstreckt sich iiber 
die Vogesen und ihr Vorland. Hier im Loth 

ringischen liegen beide Weidegebiete im selben 
Klimabereich, die Hohendifferenz zwischen ihnen 
ist denkbar gering. Die Wanderungen sind rein 
okonomisch bedingt: das im Gebirge vorhandene 

Weideland soli eben genutzt werden. Den Herden 

bewegungen fehlt das, was recht eigentlich das 
Wesen der Transhumance ausmacht. 

Es sollen nun noch einige die Transhumance 
im allgemeinen betreffende Ziige herausgearbeitet 

werden. Transhumance gibt es im gesamten 
Mittelmeerraume, d. h. in einem Teil Europas, 
in Nordafrika und in Vorderasien; es gibt sie 
aber auch in Teilen Siidafrikas, in einigen Ge 

birgsziigen Zentralasiens und deren Vorlandern, 
in Festland-Australien und auf Tasmanien sowie 
im Westen beider Amerikas. Sie ist also eine 

globale Erscheinung und kommt unabhangig 
vom Grade der kulturellen Entwicklung der 
Volker in besonders hohem MaBe im Bereiche 
spanischer und britischer Siedlungs- und Kolo 

nisationstatigkeit vor. Beim heutigen Stande der 
technischen Entwicklung wird der Mitteleuro 
paer im allgemeinen geneigt sein, in der Trans 
humance eine extensive Wirtschaftsform zu er 
blicken, die mit vielen Nachteilen wie der Zer 
storung der Vegetation und der Bodenkrume 

entlang der oft langen Wanderwege verbunden 
ist. Aber bei allem Einsatz finanzieller und tech 
nischer Mittel zur eigenen Gestaltung der Land 
schaft durch den Menschen trifft dieser doch 

irgendwann auf jene sich zwar verandernde, aber 
doch stets vorhandene Grenze, jenseits derer 
sich vom Standpunkte der Rentabilitat 

weitere Veranderungen nicht mehr loh 
nen oder gar der Schaden den Nutzen 
zu iibersteigen beginnt. So stellt auch heute 
noch, mitten im 20. Jahrhundert, in vielen 
Staaten innerhalb deren Gesamtwirtschaft die 
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Transhumance fiir weite Gebiete die optimale 
agrarische Nutzungsform dar. 

Ebensowenig wie mit dem Grade der kultu 
relien Entwicklung der sie ausiibenden Menschen 
steht das Vorkommen der Transhumance in 

irgendeinem Zusammenhange mit der sogenann 
ten Hauswirtschaft auf der einen, der Marktwirt 
schaft auf der andern Seite. Das laBt sich jederzeit 
beweisen an Hand von Statistiken, die zeigen, 
daB sich in vielen Gebieten mit Transhumance 
kleine und groBe Betriebe dicht neben 
einander befinden. Fiir die Ortschaften Esca 
lante und Ephraim in Utah liegen die Verhaltnisse 

beispielsweise so1): 

Herdengrdfle Zahl der Zahl der 
in Stuck Vieh Eigentumer in Eigentumer in 

_Escalante 1923 Ephraim 1925 

1? 100 6 21 
101? 200 3 11 
201? 300 8 7 
301? 400 10 3 
401? 500 2 3 
501? 800 16 4 
801?2000 9 6 

AuBer dem Nebeneinander von groBen und 
kleinen transhumanten Herden in den genannten 
Orten zeigt die Tabelle noch eines deutlich: es 

iiberwiegt die Zahl der Herdenbesitzer mit weni 

ger als 800 Tieren. Da nun aber das Anheuern 
eines Hirten fiir eine Herde mit weniger als 
800 Tieren unrentabel, ja, fiir eine Reihe von 
Betrieben uberhaupt nicht tragbar ist, haben sich 
in Utah wie auch in anderen Gebieten, z. B. in 

einigen Bereichen des Alpenvorlands in Siidost 

frankreich, Weidegenossenschaf ten gebildet. 
In Ephraim gehorten in dem oben genannten 
Jahre rund 80 Farmer der sogenannten ?Water 
shed Sheep Association" an mit zusammen 
1500 Tieren, die alljahrlich im Friihjahr zu einer 

groBen gemeinsamen Herde zusammengestellt 
wurden, und die man mit einem angeheuerten 
Hirten in den Manti-Nationalforst im Wasatch 

gebirge auf die Sommerweide schickte. In dem 

groBten nordamerikanischen Unternehmen dieser 

Art, der Deseret Livestock Company mit Sitz in 
Salt Lake City Utah waren urspriinglich rund 
200 Farmer vereinigt. Im Laufe der Zeit ist aus 
ihr eine Gesellschaft geworden, in der einige 

wenige Banken und Industriebetriebe ihr Kapital 
stecken haben, und die mit Farmern nichts mehr 
zu tun hat. Die von der Gesellschaft angeheuerten 
Hirten haben mehr als 40 000 Schafe zu betreuen. 

Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat im 

allgemeinen in Utah dazu gefiihrt, daB viele 
Farmer Schafzucht und Wechselweidewirtschaft 
vollkommen aufgegeben haben, und daB sich 

Nelson, L.: The Mormon Village. Salt Lake City 1952. 

immer groBere Herden in den Handen weniger Fa 
milien konzentrierten. Damit ist die erwahnte 

Notwendigkeit der Griindung von Weidege 
nossenschaften weitgehend verschwunden; ihre 
Zahl ist entsprechend zuriickgegangen. 

Haufig laBt sich feststellen, daB die Wander 

wege der Tiere langer werden in dem MaBe, wie 
die HerdengroBe wachst und damit der Bedarf 
an Weideland steigt. Das zeigt eine von Hoch 
muth zusammengestellte Tabelle fiir den Bereich 
der staatlichen Weidebezirke der US-amerikani 
schen Weststaaten im Jahre 1938/39 (156, Tab. 3): 

Durch- Durch 
schnittl. schnittl. 

Weidebezirk Zahl von Index Weglange l , 
weidebezirk 

Schafen 
index 

proHerde 
index 

pro inMeilen 

_ Betrieb (1,6 km) 
Arizona 1 2,200 162 tT~ 113 
California 2 1,733 128 70 111 
Colorado 1 1,441 i06 76 121 
Colorado 3 1,040 76 40 63 
Colorado 4 1,003 74 52 83 
Colorado 6 2,452 180 61 97 
Idaho 1 2,668 196 58 92 
Idaho 2 993 73 32 51 
Idaho 3 1,012 74 42 67 
Idaho 4 728 54 22 35 
Southeast 

Idaho 1^09 82 76 121 
Nevada 1 4,325 318 121 192 
Nevada 2 3,118 229 62 98 
Nevada 3 2,638 194 66 105 
Nevada 4 2,587 190 60 95 
Oregon 1 1,249 92 38 60 
Oregon 2 1,937 142 63 100 
Oregon 3 2,335 172 72 114 
Oregon 4 IJ75 131 37 59 
Oregon 5 1^354 100 40 63 
Oregon 6 1,552 114 29 46 
Utahl lj560 115 80 127 
Utah 2 1,403 103 111 176 
Utah 3 415 31 83 132 
Utah 4 1,172 86 49 78 
Utah 5 598 44 43 68 
Utah 6 2,928 215 100 159 
Utah 7 1,046 77 76 121 
Utah 8 1,595 117 64 102 
Uinta Basin 1,278 94 103 163 
Wyoming 3 4,186 308 85 135 
Wyoming 4 2,226 164 66 105 

Intermount. 

Region 1,360 100 63 
j 

100 

Von der allgemeinen Regel macht nur die so 

genannte Salt Lake Region eine Ausnahme. Hier 
sind die Herden des einzelnen Farmers relativ 

klein, die Wanderwege aber trotzdem weit. Die 
Ursache liegt in den geringen Moglichkeiten und 
der andererseits dichten Besiedlung des schmalen 
Streifens des FuBhugellandes am Westhange des 

Wasatchgebirges. Allerdings wird nicht immer 
bei den Wanderungen die nachstgelegene Weide 

moglichkeit ausgenutzt. Jahrzehntelange Tradi 
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tion hat zuweilen zu an sich unverstandlichen 

Wanderbewegungen gefiihrt. Hochmuth hat 
diesen Umstand in folgender Weise kommentiert 

(157): 
"The volume of sheep that move over the trails 

usually is determined by the relative gracing capacity 
of the complementary ranges. This statement is not 

wholly true because of the patterns of range use that 
have become established. Sheep may be trailed out of an 
area to obtain one type of range, passing bands which 
are coming in to obtain the same type of range." 

Immer mehr haben sich im Laufe der ver 

gangenen Jahrzehnte in den Weidewechsel der 
Herden Eisenbahnen und Kraftwagen einge 
schaltet. Das gilt in besonderem MaBe fiir Spani 
en, Frankreich und die US-amerikanischen Staa 
ten Colorado, Utah und Kalifornien. Sind einer 
seits die weiten Wanderungen der Tiere ein 

Grund fiir deren Schwachung, aber auch eine 
der Ursachen der Zerstorung von Vegetation und 
Boden, so sprechen andere Grunde gegen Bahn 
und Lastwagentransport, Einmal sind es die 

Folgen des plotzlichen Wechsels zwischen sonni 
ger Ebene und kiihlem Gebirge, andererseits ist 
es auf der herbstlichen Riickfahrt in die Ebene 
das Rucken der Waggons, das besonders den 

trachtigen Schafen nachteilig sein kann. 

Abgesehen von derartigen Erwagungen liegt 
es aber im Falle Nordamerikas mit an der Natur 
des Landes, daB Transporte auch heute die 

Herdenwanderungen nicht mehr als etwa zur 
Halfte ersetzen konnen. Weitraumigkeit und 
diinne Besiedlung des Landes lieBen nur ein 

verhaltnismaBig weitmaschiges Verkehrsnetz ent 
stehen; nur wenige Bahnlinien laufen mit Vieh 
straBen parallel und konnen die Beforderung des 

Viehs iibernehmen, und die zu entlegenen 
Weidelandereien fiihrenden Wege sind oft nur 

bedingt fiir Kraftfahrzeuge befahrbar. So be 
stehen weiterhin Wanderung und Transport 
nebeneinander. 

Nach allem bisher Gesagten drangt sich nun 
die Frage nach einer allgemeingiiltigen, alle 
die verschiedenen Erscheinungsformen 
der Transhumance umfassenden Defini 
tion des Begriffes auf. Gegen viele der bisher 
gegebenen Begriffsbestimmungen lassen sich ein 
oder mehrere der folgenden Einwande erheben: 
1. Oft ist die Transhumance als jahreszeitliche 

Wanderbewegung allein von Schafherden be 
zeichnet worden. 

2. Ebensohaufig sind Sommerweide und Ge 

birgsweide einander gleichgesetzt worden. 
3. Stallfiitterung ist fast ausnahmslos als Krite 

rium der Almwirtschaft gewertet, entspre 
chende Falle sind derselben zugerechnet wor 
den. 

Als die bisher wohl besten Definitionen diirfen 
die folgenden gelten: 

Bernard und Lacroix (1906): 
?Si gar der /es moutons devient un metier, cyen est 

fait de la vraie vie nomade pastorale. Cette modifi 
cation amene a distinguer la transhumance du 
nomadisme.y> 

(114, S. 164) 
Fribourg (1910): 
?Le deplacement alternatif et periodique des troupe 
aux entre deux regions determines de climat diffe 
rent^ 

(73, S. 231) 
Merner (1937): 
?Der durch den klimatischen Gegensat^ von Ehene 
und Gebirge bedingte jahres^eitliche Weidewechsel 
von Herden sefihafter Bewohner, die groftere Teile 
ihres Viehbestandes mit Hirten auf die Not^eit 
weideplat^e schicken und meist auch Anbau treiben" 

(122, S. 63) 
Veyret (1951): 
?Une premiere forme dissociation de deux steppes 
complementaires correspond a la transhumance 

proprement dite, cyest-d-dire a celle cui s'est deve 

loppee en Espagne, France, Italie, entre les steppes 
mediterraneennes, florissantes Fhiver, hrulees Pe'te, 
et les steppes alpines (des Pyrenees et de PApennin 
comme des Alpes), excellentes Pete, enfouies Phiver 
sous la neige.v 
(38, S. 47) 

Otremba (1951/52): 
?Ubergrofte Entfernungen sich erstreckende Herden 
wanderungen oder Herdentransporte %ur Ausnut^ung 
nur jahres^eitlich hestockungsfahiger Weideflachen, 
jedoch mit Jest em Heimatstandort" 
(30, S. 380) 

Dieser Aufzahlung mochte der Verfasser seine 
eigene, in seiner Arbeit iiber die westlichen 
Vereinigten Staaten von Nordamerika gegebene 
Definition (158, S. 5), mit ganz geringfiigigen 
Abanderungen anreihen: 

Transhumance ist eine Art halbnomadischer 
Viehwirtschaft, verbunden mit Viehtrieb oder 

Transport zwischen zwei, zuweilen mehr als 
zwei nur jahreszeitlich bestockungsfahigen Wei 
den von verschiedener Lage nach Meereshohe, 
Klimaverhaltnissen und Pflanzenwuchs, bei mog 
licher agrarwirtschaftlich (nicht klimatisch) be 
dingter Aufstallung im Winter; das fast immer 
bei einer der jahreszeitlichen Weiden gelegene 
standig bewohnte Heimgut und die jeweiligen 

Notzeitweiden stehen nicht in organischem Zu 

sammenhange miteinander. 
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