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Ackerboden auf tertiaren und pleistozanen Bildungen 
kennzeichnet. 
Westlich vom Wusterhang wechselt die geologische 

Unterlage, und die beiden fiir die Landschaftsge 
schichte indikatorischen Bodentypen des Muschelkalks, 

Braunlehm und Lessive, reichen auf dem Buntsand 

stein nur so weit hangabwarts, als die Solifluktions 
decken des Muschelkalkes das Anstehende verschleiern; 
auf dem Sandstein werden sie von oligotrophen, teil 
weise zu rankerartigen Boden (Humussilikatboden mit 
A-C-Profil) amputierten Braunerden (braunen Wald 

boden) abgelost, deren Oberkrume keinen Kalk fiihrt 
und pH-Werte zwischen 5,6 und 5,9 zeigt (Zu den 
Typenbegriffen vgl. W. Kubiena 1953 S. 193, 279 ff. 
und H. Franz 1960 S. 278, 282 ff.). Dadurch erklart 
sich der Verlauf der Linien auf der Karte. 
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WAS IST HAKEN, WAS IST PFLUG? 
Ein Beitrag zur Geschichte und Differenzierung 

der Acker gerate *) 

Der Geograph, der sich agrarmorphologischen Pro 
blemen zuwendet, mufi sich gewisse Kenntnisse der 
wichtigsten Ackergerate verschaffen. Es stehen da 
mehrere Werke iiber den Pflug zur Verfiigung. Kommt 
er selbst, mit Erfahrungen aus der Praxis, vom Lande 
und vertraut er sich diesen Monographien iiber Hacke, 
Haken, Pflug an, so wird er wahrscheinlich bald be 
merken, dafi er hier keine Hilfe findet, denn sie sind 
orientiert nach reinen Formbegriffen und ethnologi 
schen Gesichtspunkten. Was soil er mit der Klassifika 
tion Krumel- oder Vierkantpflug anfangen? Er sucht 
die Funktion der jeweils behandelten Gerate! 
Funktionell gesehen aber sind Krumel- und Vierkant 
kantpflug absolut identisch. 

*) Andre G. Haudricourt et Mariel jean-Brunhes De 
Lamarre. L'homme et la charrue a travers le monde. Paris 
1955. Gallimard (506 Seiten). 

Verlafit man sich aber als landwirtschaftlicher Laie 
gutglaubig auf diese formalistisch verfahrenden Werke, 
so kommt man auf Irrwege, die den vertrauensvollen 

Geographen zu falschen Schliissen fiihren, wie die Tat 
sachen leider in Fiille beweisen. Wie konnte es anders 
sein, wenn man, verfiihrt von dem Formalismus solcher 

Werke, Gerate, die zwar grofie Ahnlichkeit im Bau 
haben, in der Funktion jedoch klar unterschieden sind, 
bestandig zusammenwirft, etwa ?Pflug" und ?Riihr 

pflug" als synonym ansieht? Der ?Ruhrpflug" ist ein 
Haken! Was ist Schar-, was Streichbrettpflug, da doch 
jeder echte Pflug Schar und Streichbrett hat, aber 
auch jeder moderne Haken? Die Lage ist gegenwartig 
so, dafi man den Geographen vor der Benutzung der 
deutschen Monographien iiber den Pflug warnen mufi. 

Demgegenuber kann man heute gliicklicherweise je 
dem Geographen, auch dem in der Agrarmorphologie 
erfahrenen, dringend ans Herz legen, ganz eingehend 
ein bereits 1955 erschienenes franzosisches Werk zu 
studieren: A. G. Haudricourt et M. J. Delamarre, 
L'homme et la charrue a travers le monde. Es wird 

kunftig zum eisernen Bestande jedes geographischen 
Institutes gehoren mussen. 

Der Geograph findet hier alles, was er brauchen 
kann, prazis definiert, mit sehr instruktiven Bildern 
belegt, nach der Funktion ausgedeutet, viele Irrtiimer 
der Agrarmorphologie ausgeraumt. In vielen Fallen 
wird der Geograph direkt angesprochen. Und er findet 
auch an zahlreichen Stellen wohldurchdachte und be 

wiesene Ausfuhrungen iiber agrarmorphologische Pro 
bleme selbst. 

Das Werk bringt im 1. Teile genaue Umschreibung 
des Ausgangspunktes, insbesondere beziiglich der Un 
terscheidung von Haken und Pflug, im 2. Teile die 
Geographie und Geschichte des alten Hakens, verbun 
den mit einer Studie iiber Wagen und Geschirr, im drit 
ten die gegenwartige (18. bis 20. Jahrhundert) Ver 
teilung des Hakens iiber die ganze Erde und im vier 
ten die Geographie und Geschichte des Pfluges 

? ins 
besondere ausfiihrlich fiir Frankreich ?, die in einem 
Kapitel auch die rituelle Bedeutung des Pfluges be 
handelt. 

All dies aber ? und das ist das Neue und Frucht 
bare! ? nicht von der Form, sondern von der Funk 
tion her gesehen! Daher behandelt der grofite Teil 
des Werkes den Haken, der andere den Pflug. Von 
den vielen Typen des falschlich so genannten ?Pfluges" 
in der Literatur sind also nur zwei ubriggeblieben. 

Samtliche in Frage kommenden Hilfswissenschaften 
sind herangezogen. Man kann also Vertrauen zu der 

Arbeit haben. Manches beruht auf Forschungen Lesers, 
was von den Verfassern dankbar anerkannt wird. 

Der Unterschied der Methode zwischen den bisheri 
gen Monographien iiber den Pflug und dem neuen 

Werke wird vorsorglich, exakt und knapp, dargelegt, 
eigentlich als Summe des 500 Seiten umfassenden Wer 
kes, bereits auf den ersten Seiten, ja in den beiden er 
sten Figur en: ?Fig. 1. Un araire: instrument symetri 
que" (Haken), ?Fig. 2. Une charrue: instrument dissy 
metrique" (Pflug). 

Allein schon mit diesen Bildern, dazu den erfreulich 
entschiedenen Ausfuhrungen auf nur 11 Seiten (13 
bis 24) ist alles gesagt, was der Geograph von Acker 
geraten unbedingt wissen mufi und ? was die grofien 



236 Erdkunde Band XVII 

Irrtumer der Agrarmorphologie mit einem Schlage 
beseitigt, namlich die ganz wichtige und verbliiffend 
einfache, leider bisher ganz iibersehene Tatsache: dafi 
der Haken in all seinen Formen bis heute symmetrisch 
gebaut ist und daher, bis heute, auch nur symmetrisch 
arbeiten kann, also nur symmetrisch gebaute Walle 

oder Furchen erzeugt und die Erde nur zerbrockelt, 
wahrend der Pflug in seinen verschiedenen Formen 
asymmetrisch gebaut ist und daher nur asymmetrische 
Furchen zu ziehen vermag, wobei er mit Hilfe seiner 
beiden Messer (Schar und Sech) wohlabgeschnittene 
Schollen nach einer Seite hin transportiert und wendet. 

Weifi man das, denkt man es konsequent durch, dann 
klaren sich viele agrarmorphologische Probleme bei 
nahe ganz von selbst. 

Von nun an darf der Agrarmorphologe nur noch 
vom Haken sprechen und nur vom Pfluge, gleichgultig, 
um welche besonderen Typen es sich handelt. Es ist 
eine einzige Unterscheidung noch erlaubt: der einfache, 
immer nur rechtswendende Beetpflug und der moder 
nere, im Wechsel rechst und links wendende Kehrpflug, 
ehemals mit beweglich angebrachtem Sech und Streich 
brett, heute meist als Doppelpflug konstruiert. 

Freilich mufi der Geograph die arbeitenden Gerate 
genau betrachten! Er wird dann den siiddeutschen 

?Ruhrpflug" z. B. nicht mehr so nennen, sondern seiner 

Funktion entsprechend: Haken, wie dieses selbe Gerat 
in Mitteldeutschland heute immer noch genannt und 
sogar auch bei Haudricourt-Delamarre als ?le" 

oder ?la Hake" erwahnt wird. Niemand darf ferner 

hin mehr vom ?Streichbrett- oder Scharpfluge" 
sprechen. 
Dafi Haudricourt und Delamarre diese klare Un 

terscheidung zweier so wichtigen Gerate gebracht ha 
ben und in dieser Eindringlichkeit, ist als Grofitat fiir 
die Agrarmorphologie zu betrachten. 

Die Verfasser bringen jedoch noch viel mehr. Sie 

gehen an zahlreichen Stellen ihres bedeutenden Wer 
kes auch auf manche Methoden des Ackerns ein, ebenso 
auf die Flurformen, wenn auch nicht in der Ausfiihr 
lichkeit, dafi fiir die Agrarmorphologie nichts mehr zu 
tun ware. Z. B. wird die wichtige Pflugwende (la 
fourriere) zwar erwahnt, jedoch in ihrer grofien Be 

deutung nicht erkannt, und auch sonst bleiben viele 

grofie Probleme ungelost (Hochacker, Terrassen, Ge 

wann). 
Die Verbreitung des Hakens noch in unserer Zeit in 

Mittel-Deutschland, auf Karten dargestellt, richtet sich 
nach dem Vorkommen zufallig gemeldeter altertum 
licher Formen, bleibt daher weit hinter der Wirklich 
keit zuriick, wie der Rezensent aus eigener Kenntnis 
eines von den Verfassern besonders genannten Falles 

sagen kann. Auch fiir Suddeutschland gilt das. Nach 
meinen Beobachtungen konnte man grob sagen: wo in 

Deutschland, und auch wohl anderswo, Kartoffeln in 
Zeilen gebaut werden, da ist der Haken noch in voller 
Funktion und fiir jeden Bauer, auch fiir andere Zwecke, 
als unentbehrlich neben dem Pfluge vorauszusetzen. 

Sehr ausfuhrlich gehen die Verfasser auf das eben 

flachige Pfitigen ein, ?le labour a plat" (S. 341), auch 
ein besonders wichtiges Anliegen des Referenten. Sie 

belegen mit vielen Beispielen, wie, bereits seit dem 
13. Jahrhundert, die Bauern versucht haben, durch ge 

eignete Abanderungen am Pfluge 
? namlich rechts 

oder links versetzbares Streichbrett und Sech, in der 
Neuzeit den Doppelpflug 

? die Schollen sowohl bei 
der Hin- wie Herfahrt einzig nach immer derselben 
Seite des Feldes zu wenden, also das bei Gebrauch des 
einfachen Beetpfluges unvermeidliche Auseinander 
und Zusammenpfliigen zu vermeiden. Die Verfasser 

fiihren dabei auch an, dafi im Forez zu diesem Zwecke 
die Bauern den Pflug bei der Hinfahrt nur nach der 
rechten Seite des Feldes die Schollen wenden lassen, in 
dem sie die Herfahrt im Leerlauf machen (S. 341). 

Die Erklarung Haudricourts und Delamarres zu 

diesen muhseligen technischen Veranderungen und dem 
zeitraubenden Leerlaufe erfafit das Problem nach mei 
ner Meinung nicht. 

Es mufi namlich auffallen, dafi das einzige Beispiel, 
das sie fiir Leerlauf bringen, aus dem gebirgigen Forez 
stammt und dafi die erwahnten Pfluge mit technischen 

Abanderungen heute noch vorkommen, aber offenbar 

nur im hiigeligen oder gebirgigen Gelande (Belgien, 
Rheinland, Normandie, Nordengland, Schweiz usw.). 
Und der Kehrpflug fiihrt bei uns sogar den Namen 

?Gebirgspflug"! Das mufi zu denken geben. Nach den 

eigenen Erfahrungen des Rezensenten braucht man in 

Siidwestdeutschland nur im Schwarzwalde den moder 

nen Kehrpflug, nicht in der Rheinebene, friiher jedoch 
plagte man sich im Gebirge mit dem Beetpfluge im 
Leerlaufe ab, beides zu dem Zwecke, alle Schollen nur 

bergauf warts zu wenden. ?Der Boden schaf ft von 

selbst abwarts", daher mufi man bergauf ackern, sagen 
die Bauern. Geographisch ausgedruckt: Der Bauer ar 

beitet mit dem ebenflachigen Pflugen bewufit dem ihm 
wohlbekannten und fiir den Boden gefahrlichen Boden 
flusse entgegen*). 

Es ist daher eine sehr dringende Aufgabe der Geo 

graphie, unter diesem Gesichtspunkte die Arbeit a plat 
an Ort und Stelle genau zu untersuchen. Denn es han 

delt sich um nichts Geringeres, als zu gewissen Erkennt 

nissen zu kommen, die fiir die Erhaltung oder Zersto 
rung unseres Ackerbodens von grofiter Bedeutung sind. 

Obrigens fiihrt, entgegen der Anschauung der Ver 
fasser, das ? Ackern a la Fallenberg", namlich in ecki 

ger Spirale um das Feld herum, nicht zur Ebenflachig 
keit. Es konnen dabei sogar Hochacker entstehen, wie 

der Rezensent anderen Ortes nachweist. 

Aber dem Rezensenten ist es geradezu peinlich, auf 
solche Einzelheiten einzugehen, angesichts der Fiille des 

Materials, auch in bezug auf Ethnologisches, und der 
Exaktheit der Darstellung in diesem Werke, das das 
dauernde Verdienst hat, einen dichten Nebel zerstreut 
zu haben. 

Heute, da bestandig Geographen in Entwicklungs 
landern arbeiten, Agrarprobleme in aller Welt studie 
ren, ist das Werk Haudricourts und Delamarres un 

entbehrlich. Es hat wohl alles entscheidende Material 
der Ethnologie iiber den Pflug und Haken iiber die 

ganze Welt hin zusammengebracht und nach der Funk 
tion erklart, so dafi Agrarverhaltnisse des Auslandes 
nach den je eigentiimlichen Ackergeraten vom Geo 

graphen richtig erkannt und erklart werden konnen. 

*) Kittler, G. A.; Bodenfluft. Eine von der Agrargeo 

morphologie vernachlassigte Erscheinung. Fschg. z. d. Landes 

kunde 1963. 
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Ausgezeichnet ist die Bebilderung, manches von 

grofkem Interesse, z. B. die einzigartige Luftaufnahme 

eines fossilen, mit dem sehr alten Haken kreuz und 

quer bearbeiteten Feldes in Jutland (Tafel 9 bei S. 96). 
Die schnelle Orientierung wird ermoglicht durch eine 
sehr ausfiihrliche Table des matieres. Dennoch ware 
es sehr zu begriifien, wenn eine Neuauflage noch ein 
besonderes Sachregister brachte. Das Werk gewanne 
dadurch sehr: man konnte den Reichtum seiner Tat 

sachen, seiner Ideen, seiner Anregungen voll ausschop 
fen. G. A. Kittler 

GRONLANDFORSCHUNG 

Danische Institute und Veroffentlichungsreihen 

Wilhelm Dege 

Seit Jahrzehnten ist Danemark unbestrittener Mittel 

punkt der Gronlandforschung. Der Strukturwandel der 
letzten Jahrzehnte und das Hineingleiten in welt 
politische Verwicklungen und weltwirtschaftliche Ver 
bindungen haben die Gronlandforschung aufierordent 
lich aktiviert. Weichen Anteil daran Amerikaner und 
Franzosen seit dem Kriege auch gewonnen haben 

mogen, die Breite und Dichte der Forschungen ist in 
Danemark geblieben mit einer Fiille von Instituten 
und Bibliotheken in Kopenhagen. Ein erfreulich unter 
nehmender und verantwortungsbewufiter Kreis junger 

Wissenschaftler setzt die Tradition bedeutender Gron 

landforscher und -pioniere, die das Land hervorge 
bracht hat, fort. Hier sollen die Einrichtungen aufge 
fiihrt werden *, welche vor allem fiir den Geographen 
bei allgemein-landeskundlichen wie bei speziellen 
Fragen mit ihren Personlichkeiten, literarischen, karto 

graphischen und statistischen Unterlagen, mit ihren 
Arbeitsvorhaben und nicht zuletzt mit ihren Erfahrun 
gen Rat und Hilfe bieten konnen. 

I. Behorden, Institute, Vereinigungen. 
Minister let for Gronland. 

(Kopenhagen, K., Hausergade 3) 

Gronland ist nach ? 1 des Grundlov af 5. Juni 1953 
nicht mehr eine Kolonie, sondern ein Amt Danemarks. 
Es umfafit 2 175 600 qkm, davon sind 341 700 qkm 
eisfrei. Die Bevolkerungszahl betragt 33 113, davon 
sind in Gronland 30 367 geboren (1960). 

Fiir diesen grofien Raum mit seinen wenigen Men 
schen ist 1955 ein eigenes Ministerium geschaffen 

worden. Es hat Verwaltungsfunktionen, technische 
Funktionen (Gronlands Tekniske Organisation 

= 

GTO) und gleichwertig damit Aufgaben auf kultu 
rellen, sozialen, arbeitsmarktlichen und verwandten 

Gebieten. Aufierdem untersteht dem Ministerium Den 
Kongelige Gronlandske Handel, der friiher, von 1774 
bis 1950, das wirtschaftliche Monopolrecht auf Gron 
land besafi. 
Der Minister fiir Gronland ist Vorsitzender der 

?Kommission for videnskabelige undersogelser i Gron 

*) Herrn Prof. Borge Fristrup, Kopenhagen, Geografisk 
Institut, danke ich fiir freundliche Beratung und Hilfe bei 
der Zusammenstellung der folgenden Unterlagen. 

land". Diese Kommission besteht aus ca. 15?20 Mit 

gliedern, meist den Leitern von Universitatsinstituten, 
Museen und anderen Einrichtungen, die im Raum 

Gronland arbeiten. 

Aufgaben: 1. Koordinierung der danischen wissen 

schaftlichen Arbeit in Gronland und im 
Seegebiet um Gronland. 

2. Beratung und Lenkung von auslandi 
schen wissenschaftlichen Unternehmun 

gen auf Gronland. 

Aber nicht nur dadurch ist das Ministerium fiir die 
Forschung von Bedeutung, sondern auch durch die 
von ihm herausgegebenen Statistiken, Berichte und 
Gutachten. Hier sind zu nennen: 

1. Beretninger vedrdrende Gronland. Es erscheinen 
ca. 5?10 Hefte im Jahr. Sie bringen einen sehr ein 
gehenden Uberblick iiber wirtschaftliche, bevolkerungs 
mafiige, kulturelle, technische, soziale, sanitare und 
wissenschaftliche Angelegenheiten, zumeist durch die 
neuesten Zahlen belegt und gelegentlich durch Dia 
gramme und Kartchen veranschaulicht. Der Umfang 
der Hefte wechselt zwischen etwa 80 und 110 Seiten. 
Diese Hefte setzen die altere, in ahnlicher Weise auf 
gebaute Reihe ?Beretninger vedrdrende Gronlands 

Sty reise" fort, welche 1942?1944 in einem stattlichen 
Band eine Zusammenstellung und Verarbeitung auch 
alterer Zahlenangaben brachte. Die Zahlen der beiden 
Reihen gehen zumeist bis auf die kommunalen Einhei 
ten, nicht bis auf die einzelnen Wohnplatze zuriick. 

Das waren friiher 15 Distrikte, nach der kommunalen 
Neuordnung Gronlands im Jahre 1950 sind es 19 
Kommunen. Gronlands Landsrads Forhandlinger er 

scheinen ebenfalls in der Reihe der ?Beretninger". Ein 
jahrlicher zusammenfassender Rechenschaftsbericht 

bringt eine auf ganz Gronland bezogene spezifische 
Ubersicht iiber Ausgaben und Einnahmen von Den 
Kongelige Gronlandske Handel (Samlet driftsregn 
skab). 

2. Die ?Kaldtdlit-Nunane Piniartut Pissdi nut 
Titarasvit Katiternere" dagegen fiillen z.T. diese Liicke 
aus. Diese Statistiken in gronlandischer Sprache, aber 
mit danischem und englischem Schlussel, bringen auf 
der Grundlage der einzelnen Wohnplatze sehr weit 
aufgeschlusselt a) die Fang- und Jagdergebnisse, b) den 
Verkauf an Niederlassungen von Den Kongelige Gron 
landske Handel und c) den Einkauf von Waren bei 
diesen Niederlassungen. So sind diese Statistiken vor 
allem eine Unterlage fiir wirtschafts- und sozialgeo 
graphische Studien. 

3. Der ?Beretning til Folketingets Gronlandsudvalg", 
Umfang ca. 50?70 Seiten, orientiert den Fachaus 
schufi des Folketing iiber alle Vorgange in Gronland. 

4. Nalunaerutit ? 
Gronlandsk Lovsamling. Serie A 

und B. Es handelt sich um eine Sammlung von Gesetzen 
und Verordnungen, die fiir Gronland bindend sind. In 
jedem Jahr erscheinen mehrere Hefte. 

5. Kundgdrelser vedrdrende Gronland. ? Es ist ein 
Amtsblatt des Ministeriet for Gronland. 

Wichtig fiir wissenschaftliche Arbeitsvorhaben auf 
Gronland ist die Gutachtertatigkeit der verschiedenen 
Fachausschiisse des Ministeriums. Deren Arbeit besteht 
im allgemeinen darin, Fachgutachten fiir verwaltungs 

mafiige, wirtschaftliche, kulturelle, soziale und sozio 
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