
Kleine Mitteilungen.
Die Kultur- und Seelenlehre der Völker und des Einzelmenschen im 

Lichte der Forschungsergebnisse von Leo Frobenius.')
D i e s e  M i t t e i l u n g  i s t  n u r  e i n  z u  l a n g  a u s g e f a l l e n e r  V e r s u c h  e i n e r  

B u c h b e s p r e c h u n g .  S i e  b e t r i f f t  e i n  W e r k ,  d a s  s i c h  a n  a l l e  L e h r e r  w e n d e t ,  
d i e  j a  d a s  j u g e n d l i c h e  K u l t u r -  u n d  S e e l e n l e b e n  z u  h e g e n  h a b e n ,  u n d  
f ö r d e r t  s o l c h e s  S t r e b e n  d u r c h  d i e  A u s b l i c k e  a u f  d i e  E r g e b n i s s e  d e r  
V ö l k e r k u n d e ,  d i e  F r o b e n i u s  d u r c h  s e i n e  R e i s e n  u n d  F o r s c h u n g e n  g e 
wonnen h a t .  D a s  i n n e r e  K u l t u r l e b e n  a l s  e i n e  d e m  E i n z e l n e n  w i e  d e n  
V ö l k e r n  ü b e r g e o r d n e t e  u n d  n i c h t  e t w a  v o n  i h m  b e w u ß t  e r z e u g t e  E r 
scheinung n e n n t  d e r  F o r s c h e r  „ P a i d e u m a “ . D i e s e s  u m f a ß t  d a h e r  d e n  
s o g e n a n n t e n  b a r b a r i s c h e n  Z u s t a n d  v o r  u n d  d e n  m e c h a n i s t i s c h  z i v i l i 
s i e r t e n  n a c h  d e r  K u l t u r  i m  e n g e r e n  S i n n e .  F r o b e n i u s  v e r t r i t t  u n d  
b e l e g t  d i e  A n s i c h t ,  d a ß  i m  K i n d e  a b g e k ü r z t  d e r  K u l t u r a b l a u f  d e r  
V e r g a n g e n h e i t  s i c h  w i e d e r h o l t ,  w i e  d i e s  b i s h e r  n u r  v o n  d e r  k ö r p e r l i c h e n  
E n t w i c k l u n g  i n  b e z u g  a u f  d i e  A r t e n t w i c k l u n g  b e h a u p t e t  w e r d e n  k o n n t e .

A u f  d i e  U r s p r ü n g e  d e s  K u l t u r l e b e n s  w e r f e n  d i e  F o r s c h u n g s e r g e b 
n i s s e  d e s  V e r f a s s e r s  b r e i t e ,  b a h n w e i s e n d e  L i c h t s t r a h l e n .  I h n  b e f r i e d i g t e n  
n i c h t  d i e  ü b l i c h e n  D a r s t e l l u n g e n  f r e m d e r  V ö l k e r ,  d i e  v o n  d e n  s o z i a l e n  
V e r h ä l t n i s s e n  o d e r  v o n  e i n e r  k u l t u r g e s c h i c h t l i c h e n  B e t r a c h t u n g s w e i s e  
a u s g e h e n .  S i e  s i n d  d a m i t  b e l a s t e t ,  a l l e  V o r g e f u n d e n e n  E i n r i c h t u n g e n  m i t  
e i n e r  p r a k t i s c h e n  Z w e c k s e t z u n g  o d e r  a l s  T r a d i t i o n  a u s  a n d e r e n  Z e i t e n ,  
R ä u m e n  u n d  M e n s c h e n 2)  z u  e r k l ä r e n .  I n s t i n k t i v  w u r d e  e s  F r o b e n i u s  
i m m e r  k l a r e r ,  d a ß  d a  e t w a s  f e h l e ,  u n d  s o  b e s c h r i f t  e r  d e n  r i c h t i g e n  W e g  
d e s  S a m m e l n s ,  m a n  k a n n  s a g e n  m a s s e n h a f t e r  T a t s a c h e n ,  i n  e i n e m  
h e i m i s c h e n  F o r s c h u n g s i n s t i t u t  u n d  e b e n s o  v i e l s e i t i g e r  w i e  a u s g e d e h n t e r  
B e o b a c h t u n g  a u f  R e i s e n .  W i e  e r  d i e s e  T a t s a c h e n ^  u n d  E r l e b n i s f ü l l e  a u s 
w e r t e t ,  i s t  s c h o n  g e n i a l 3) .  Z u g l e i c h  i s t  s e i n e  U n t e r s u c h u n g  e i n e  v o r -  
g r e i r e n d e  D a r l e g u n g  d e s  g e i s t i g e n  F a d e n s ,  d e n  m a n  b e i  d e r  H e r a u s g a b e  
d e r  E i n z e l w e r k e  s e i n e s  I n s t i t u t e s  i m  A u g e  b e h a l t e n  s o l l .  D e m g e m ä ß  i s t  
e i n e  w a h r e  I n h a l t s a n g a b e  d e s  B u c h e s  i m  k n a p p e n  A u s z u g  u n m ö g l i c h .  
A m  n ä c h s t e n  k ä m e  i h r  e i n e  A u f z ä h l u n g  d e r  f ü n f z e h n  Ü b e r s c h r i f t e n .  D o c h  
e r w ä h n e  i c h  n u r  z .  B .  d i e  A b s c h n i t t e  3 — 5 :  „ D i c h t e n “ ,  „ E r l e b e n “ ,
„ M i s s e n “  o d e r  7 — 9 :  „ D a s  P a i d e u m a  d e r  d ä m o n i s c h e n  W e l t  d e s  K i n d e s -  
a l t e r s “ , „ D a s  P a i d c u m a  a l s  d a s  , I d e a l '  i m  J ü n g l i n g s a l t e r  u n d  a l s  d i e  , T a t -  

s a e ' h e n '  i m  M a n n e s a l t e r “ . D i e  A b s c h n i t t e  1 2 — 1 4  s i n d  d e m  P a i d e u m a  d e r  
v  ö l k e r  g e w i d m e t ,  w o f ü r  s c h o n  i n  d e m  d r i t t e n  b i s  f ü n f t e n  w i c h t i g e  U n t e r 
l a g e n  g e b o t e n  w e r d e n .  I c h  m ö c h t e  h i e r  n u r  a u f  e i n i g e  G e d a n k e n  h i n -

0  N a c h  d e m  ' W e r k e  „ P a i d e u m a “ , C .  H .  B e c k ,  M ü n c h e n  1 9 2 1 ,  d a r 
g e s t e l l t .

") F robenius bes t re i te t  es nicht, daß er selbst f rüher  zu sehr i n  
Solcher W eise gearbei te t  habe, wenn er es auch nicht genau  so sagt.

J )  D a s  g e l e g e n t l i c h e  H e r v o r t r e t e n  d e s  S e l b s t b e w u ß t s e i n s  i s t  d e m -  
n a c h  d e m  V e r f a s s e r  n i c h t  g u t  v o r z u w e r f e n ,  u m  s o  w e n i g e r ,  a l s  e r  m a n c h e  
H a l t u n g  d e r  f r ü h e r e n  S c h r i f t e n  a l s  m a n g e l h a f t  e m p f i n d e t  u n d  d i e s  u n u m 
w u n d e n  f e s t s t e l l t .
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weisen, die mir besonders  w ichtig  erscheinen und für die Frobenius 
überzeugende Gründe geltend macht.  Die ,,T a t s a c h e  n “, von denen 
wir a l s ' e tw a s  sicher Gegebenem ausgehen, sind für das K ind und für 
primitive V ölker  g a r  n ich t vorhanden, da T a tsachen  E rfah rungen  sind 
die der V ers tand  in eine gewisse U rsachenbez iehung  zu bringen ver
mochte ;  dies aber ist eine ers t spät errungene Fälligkeit.  V orher  herrscht 
ein W eb en  von Gefühl und P h an tas ie  im G emüt der M enschen und Ge
schlechter, dem auch die zweckmäßige H e rv o rb r in g u n g  von Tatsachen 
im oben genannten  Sinn fremd sein muß. D as W o r t  Phan tas ie  hat daher 
hier nicht die gew öhnliche Bedeutung  als freies Spiel mit Vorstellungen 
aus der W elt  der sicheren W irk lichkeit ,  sondern  den des D ämonisch
schöpferischen im H alb- und U nbewußten, das geradezu zwangläufig vor 
sich geht.  Ohne Zweifel ist es von h ö ch s te r  Bedeutung, zu ergründen 
wie weit ein V olk  als Ganzes noch auf dieser Stufe des „barbarischen" 
Z ustandes lebt, oder  wie weit es schon bew ußter aufnehm end und ver
arbeitend z. B. im M ärchen, die U rsp rü n g e  der D ich tung  als etwas be
sonderes gegenüber  dem gew öhnlichen  E rleben  empfindet — vom E r
kennen ist dabei noch nicht die Rede. O der  ist es n ich t verständlich, 
daß auf einer kindlichen Stufe, wo N ehm en  und V erlieren  und darnach 
O pfern  und E m pfangen  allgemein tiefe E rlebnisse  sind, Kultbedürfnisse 
en ts tehen  und zu E rfindungen führen, die später ganz anderen, äußerlich 
sofort e rkennbaren  Zwecken dienen? Froben ius  v e r t r i t t  dies mit Ge
schick für den H ackbau  und v e rm u te t  s icher nicht ohne Grund den 
U rsp ru n g  des F euerm achens  in derselben R ichtung. Es geh t schon aus 
diesem dürftigen B erich t k lar hervor ,  daß ta tsäch l ich  eine Forschung 
m ethodisch  unvollkom m en ist, die an all das nicht denkt und die es daher 
übersehen muß, wie verschieden soziale Gliederungen und ein üb< r- 
lieferter K ulturbes itz  zu deuten sind, je nachdem, auf welcher seelischen 
Stufe das betreffende Volk angetroffen wird, beziehungsweise auf welcher 
Stufe es ein fremdes K u ltu rg u t  aufgenom m en hat. In  den Kulturen, 
welche spätere Stufen erreicht haben, sind cs nu r  noch die Genies, in 
denen die schöpferischen F ähigkei ten  der F rühze i t  bis in* Mannesaltcr 
fortleben, sich ausw irkend  in der inzwischen entfalte ten  K ra f t  des Aus
drucks und der Gestaltung. D aru m  auch ist es ganz treffend, wenn oft 
solchen M ännern  eine K indlichkeit des W esen s  nachgesag t wird. 
F roben ius  will die Zivilisation, deren  M echanism us der F örd e ru n g  und 
Aufzucht solcher Geister n icht hold ist, durch ein Zeitalter abgeh’st 
sehen, wo man durch geeignete E rz ie h u n g  solchen V erlus ten  für die Ge
sam the i t  vorbeugt ,  und er sagt das K o m m en  einer so lchen Entwicklung 
voraus.

D am it sei der V ersuch  abgeschlossen, die B edeutung  der Ergebnisse 
des Verfassers  w enigstens durch S tre ifl ichter dem L eser  vertrau t zu 
machen. Dabei konnten  nicht die Reihenfolge und V erknüpfung  der Ab
schnitte  des B uches bcibehalten w erden  und m anche W endungen  und 
A usdrücke sind durch andere ersetzt.  Dies geschah  überall dort , wo 
Froben ius  den von ihm gew ählten  W o r te n  einen Sinn erteilt,  der von 
dem, was m an gew öhnlich  dabei denkt, abweicht, so daß ohne Kenntnis 
des Ganzen die Ü bernahm e dieser W en d u n g en  M ißverständnisse hatte 
erzeugen können. Hoffentlich ist m ir  bei diesen Ä nderungen kein 
stö rendes V ersehen  widerfahren. E  i ri A bschnit t ,  der 12., fällt zu einem 
beträch tl ichen  Teile aus dem R ah m en  der übrigen D ars te l lung  heraus. 
Tn ihm kom m en  auf einmal gew agte  A ufstellungen und sehr hinfällige 
Schlußfolgerungen vor. durch welche ganz bestim mte V ölk e r  und Rassen 
in ein ungünst iges L ich t  gerück t erscheinen. M an kann  sich diese be
trübliche T a tsach e  nicht anders erk lären  als damit, daß der Verfasser 
sich n icht von der überreizten völkischen und rassem äßigen Vorein
genom m enheit  der N achkriegszeit  fre igehal ten  hat. W egen  der \  erem- 
zelung dieser Fehlurteile  schw indet a lsbald wieder der keimende v e i-
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in
als einen

L ciit als ob das ganze Buch nur die A u sg eb u r t  einer allerdings genialen 
Verblendung sein könnte.  Es ist die M e t h o d e ,  welche F robenius an 
gewandt  hat, die seinen G rundgedanken  so beruhigenden H a lt  verleiht, 
^ n (i * z "  ■ r gerade in den Punk ten ,  auf die er das wenigste  Gewicht legt. 
Merkwiiidigerweise ist sich nämlich der Verfasser über die erkenntnis- 
Htcoi i ■ i ciTe Stellung seiner M ethode nicht im Klaren. Da ihm zweifellos 
B besonderem Umfang die Gabe der In tu i t io n  zuteil wurde, stellt er sie 

Gegensatz zur ,,m echanist ischen“ Auffassung hin, die Tat^ 
taclu -ysteme in Gesetzen zu erfassen t rach te t .  E r  ha t  zwar, wie es 
scheint, eine A hn u n g  davon, daß es auch in der naturw issenschaftl ichen  
Erkenntnis ohne In tu i t io n  nicht rech t v o rw ä r ts  gehen • könnte, doch 
unteischätzt er deren W ich t ig k e i t  beim F o r tsch r i t t  aller W issenszweige. 
Im übr i gen  rechnet er, was nicht üblich ist, auch die schon eingangs be
rührte bloß sozial w issenschaftliche und ku ltu rh is to r ische  B etrach tung  der 
Völker zur m echanis t ischen  W eltauffassung. Das sch w äch t  die Be
deutung des von ihm beton ten  Gegensatzes noch mehr ab. E tw as  anderes 
wäre <.•■', wenn cs in der V ölkerkunde eine R ich tung  gäbe, welche sich 
c-in 11iiclfi mit Maß und Gewicht „exakte“ Einblicke in die halb bewußten, 
dämonisch schöpferischen Seiten des Seelenlebens erlangen  zu können. 
W as hat in W a h rh e i t  Frobenius über die älteren Forschungsw eisen  
e m p or s t e i g en  lassen? D och  n u r  der U m stand ,  daß er seine In tu it ion  an 
einer gewaltig v e rm eh rten  T a t s a c h e n  fülle nährte ,  auf einem Gebiet, 
wo es nicht unw ahrschein lich  war, daß allgemeine b iopsychische G ru n d 
gesetze herrschen. D adurch  verm ag eine A rt  verg leichender Statis tik  die 
Pforten für die ers ten  E rkenntn isse  dieser Gesetze zu öffnen. Und w irk 
lich dringt Froben ius  zu solchen Gesetzm äßigkeiten  vor, daß er es wagt, 
den Paralle lgang des Paideum a der E inzelm enschen und der Völker in 
einer Tabelle fes tzuhal ten  und A ussagen  über  die Zukunft  zu machen. 
Diese letzte aber ist ja  bekanntlich der Prüfstein ,  den eine naturwissen- 
scha;cliche D enkweise geradezu herbeiwünscht.  Froben ius  hat das V e r
dienst, sie auf einem Gebiet e ingeführt zu haben, wo m a n  bisher nichts 
damit anzufangen wußte. M an vers teh t aber, daß er seine methodische 
Sonderstellung so stark , wenn auch nicht in einwandfreier  W eise betont. 
Die von ihm g esam m elten  T a tsach en  bestehen ja zum guten  Teil in 
eigenen oder frem den inneren E r l e b n i s s e  n, beziehungsweise in 
einem M i t e r l e b e n ,  dem erst vergleichende B eobachtung  die nötige 
Sachlichkeit verschafft. U nd  erst durch die Vielzahl der Fälle, in denen 
ernst zu nehmende E inzelergebnisse gew onnen  werden, en ts teh t  die Be
stätigung der V orausse tzung ,  daß nämlich  gewisse Erlebnisse aller 
Menschen kultureller  A r t  genügend übereinstimm en. Dies ist nötig, um 
die Deduktion zu vervollkom mnen, weil gerade  un ter  p r im itiven Völkern 
unmittelbare Angaben über den inneren Sinn ihres T u n s  schw er zu e r 
langen sind, es seien denn die A ngaben von Mischlingen, deren Frobenius 
sich aucli mit A ch tsam keit  bedient hat. Dieses V orgehen  ist ebenfalls 
nur die Ü bertragung eines in den N atu rw issenschaften  öf te r  brauchbaren 
A nnäherungsverfahrens auf ein neues Gebiet,  das der K ulturforschung . 
In den N aturw issenschaften  wird es dort  angewendet, w o unmittelbaie 
Beobachtung nicht erlaubt,  s ichere Erkenn tn isse  auszusondern. In 
meinem Versuch, die M ethodik  des V erfasse rs  darzulegen, ist nicht nur 
der Inhal t  des besprochenen  Buches, sondern  auch das V ertrauen  zu 
manchen noch nicht veröffentlichten Unterlagen im F orschungs ins t i tu t  
verarbeitet.  O t to  Lehmann.
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Die Landwirtschaft in Ungarn und ihre Produktionsbedingungen.
Seit dem Kriegsende sind ungarische Geographen und Statistiker bemüht, 

durch Veröffentlichung von Schriften und Karten verschiedenster Art die Zer
stückelung Ungarns vom geographischen und wirtschaftlichen Standpunkt aus 
zu untersuchen und ihre Folgen darzustellen. Es sei nur auf die bezüglichen 
Arbeiten von Lóczy,  Te l eki ,  Chol noky,  Buday,  Fo d o r ,  Batky,  Kogu-  
♦nwicz u. a. hingewiesen. Fodor ,  der außer der neuesten wirtschaftsgeo- 
araphischen Karte Ungarns (Siehe Mitt. G. G. 1923, S. 144ff.) vor kurzem 
eine umfangreiche neue Wirtschaftsgeographie Ungarns (Magyarországgazdasági 
földrajza) herausgegeben hat, untersucht in der vorliegenden Abhandlung*) die 
natürlichen Grundlagen der Landwirtschaft in Alt- und Neuungarn an der Hand 
der Ergebnisse der Agrarstatistik. Der erste Teil der Arbeit soll die gegen
seitige*3 wirtschaftliche Verknüpfung der einzelnen natüi liehen Landschaften 
Altungarns beweisen. Der Verfasser unterscheidet nach einer Einteilung 
Kemény’s (auf einer Karte dargestellt) neun natürliche Landschaften: die 
große und die kleine Tiefebene, Transdanubien einschließlich der Murinsel und 
des Mittelgebirges, Kroatien-Slawonien (letzteres wird größtenteils zum Alföld 
gerechnet), das ungarische Mittel- und Erzgebirge links der Donau, die nord
westlichen Karpathen, die Waldkarpathen mit der Vulkanreihe, der nördliche 
und westliche Gebirgsrand Siebenbürgens von der Theiß bis zum Eisernen 
Tor und Siebenbürgen selbst. Es ist keine in jeder Hinsicht stichhältige, un
gekünstelte Einteilung.

Nach einer knappen Darstellung von Bau, Boden, Klima und Vegetation 
der Teillandschaften erörtert Fodor an der Hand von zahlreichen Diagrammen, 
die die Gesamt- und Htktarerträge der Hauptkulturpflanzen (Getreide, Hack- 
und Hülsenfrüchte, Industrie- und Futterpflanzen) in den Einzellandschaften 
darstellen, die darin zum Ausdruck kommenden landwirtschaftlichen Verhält
nisse So sehr wir ihm auch beistimmen müssen, wenn er das Klima, die 
minderwertigen Bodenarten (Sodaböden, Sumpf, Flugsand), die ungenügenden 
Bewässerungsanlagen und fehlenden Wasserstraßen als Haupthindernisse für 
die Entwicklung der Landwirtschaft besonders im Alföld, das durchwegs nie
dere Hektarerträge aufweist, bezeichnet, so muß man doch auch die verschie
dene Bevölkerungsdichte und Kulturhöhe der einzelnen Völker Altungarns 
berücksichtigen. In methodischer und sachlicher Hinsicht weit interessanter ist 
eine zweite’ Reihe von Diagrammen, die die großen klimatisch bedingten 
S c h w a n k u n g e n  d e r  E r n t e n  des Alfölds und Gesamtungarns innerhalb 
von 30 jahren darstellen.

Um die Anschaulichkeit ähnlich wie bei einem überhöhten Profil zu stei
gern, werden die jährlichen Erntemengen des Alfölds auf die Anbaufläche 
Gesamtungarns bezogen und mit dessen jeweiliger Ernte verglichen. Das er
gibt ein außerordentlich sprunghaftes Steigen und Fallen beider Kurven, be
sonders der Alföldernten, Auf diese Weise soll der Einfluß seines exzessiven 
Klimas zur Darstellung kommen. Allein diese Methode vergröbert stark die 
Schwankungen, es wird einfach der Anbaufläche Altungarns, in der ja das 
Alföld schon enthalten ist, eine gedachte, gleichgroße mit dem Boden- und 
Klimacharakter der großen Tiefebene gegenübergestellt. Vie'le cht wäre es 
besser, die Ernten des Alfölds ohne jede Überhöhung mit denen des rest
lichen Ungarns zu vergleichen. Sehr erwünscht wären auch klimatische Kurven, 
besonders die Darstellung des Niederschlags, und Angaben über die Ver
änderung der Anbauflächen. Man kann daher nur mit Vorsicht aus dieser sehr 
mteressänten, aber etwas einseitigen Darstellung den Einfluß des Klimas auf 
die Ernteschwankungen ableiten, Sehr wichtig wäre natürlich die Fest
stellung d ir absoluten und relativen Erträge der Teilgebiete K l e i n  U n g a r n s  
nach den besten Vorkriegsverhältnissen, um sie mit den heutigen Zuständen

jo -, } Conditions of Production in Hungary. 1. Heft der Hungarian Geographial Essays. 10 S. 
[ mit T1e'on Diagrammen, Tabellen und 2 Karten. Budapest 1921.
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vergleichen zu können. Aber dies erfordert mühsame, von einem Einzelnen 
nicht zu bewältigende statistische Vorarbeiten. Das Tiefland versorgte die 
Randgebiete, aus denen es Futterpflanzen, besonders Heu bezog, und erzeugte 
überdies 7 —  8 Millionen Tonnen Getreide f ü r  die Ausfuhr.

Wie werden sich nun die Verhältnisse in der Zukunft gestalten? Dies 
untersucht F o d o r  im zweiten Teil der Arbeit, er prophezeit wenig Erfreu
liches: Ungarn habe im Verhältnis heute mehr Menschen und Tiere zu ernähren 
als vor dem Kriege, daher Rückgang der Ausfuhr an landwirtschaftlichen Be
darfsartikeln, in schlechten Erntejahren nicht einmal Deckung des Eigenbe
darfes Die drohende Verkleinerung der Getreidefläche durch den Anbau besser 
bezahlter Handelspflanzen (Gerste), durch Futterbau und Aufforstung, die 
Fortbildung der Sodaböden, der Mangel an landwirtschaftlichen Arbeitern und 
Maschinen, der Rückgang der Erzeugung von Natur- und Kunstdünger, alles 
dies beeinträchtige sehr die Produktionskraft der ungarischen Landwirtschaft. 
Sie könne kräftig gefördert werden durch Bodenverbesserung, Bau von Wasser
straßen und eine vernünftige Agrarpolitik, die im Musterbetrieb des Groß
grundbesitzes und im genossenschaftlichen Zusammenschluß der bäuerlichen 
Besitzer die Hauptstütze der Lan-dwiitschaft erkenne,

Hoffen wir im eigenen Interesse, daß die ungarische Landwirtschaft die 
Krise, die der Verfasser etwas zu pessimistisch beurteilt, bald überwinden wird, 
denn die Ausfuhr an landwirtschaftlichen Erzeugnissen ist gegenüber der 
Vorkriegszeit te.lweise gestiegen: Mehl von 14 auf 20% (1911/13 und 1922) 
des Ausfuhrwertes, Fleisch, Häute, Wolle, Federn und Eier von 6 — 1 1 %, 
Wein 3 — 4 %• Dafür fehlt allerdings die Ausfuhr von Getreide, das nur in 
vermahlenem Zustande ausgeführt wird, und Zucker. Auch die Ausfuhr von 
Lebendvieh ist von 15 auf 13% zurückgegangen. Wenn auch diese Steigerung 
mit den erhöhten Preisen zusammenhängt, so kann doch jedenfalls von einer 
bloßen Deckung des Eigenbedarfes durch die ungarische Landwirtschaft nicht 
die Rede sein. R. Rungaldier.

Die Ersteigung des Mount Everest 1924.
Mit aller, die Erfahrungen früherer Ersteigungsversuche berücksichtigenden 

Sorgfalt vorbereitet, verließ die Expedition am 26. März Darjiling. Außer dem 
Kommandanten des kühnen Unternehmens, General Bruce, beteiligten sich an 
demselben noch 12 Europäer ; Kapitänleutnant Norton, M. Georg Leigh Mallory, 
M. T. Howard Somerwell, die Kapitäne J. B. L. Noel, Gottfried Bruce, Marris; 
Professor M. N. E. Odell, M. Bentley Beetham, Professor M. A. C. Irvine, 
M. J. V. Hazard, der Major R -W.-G. Hingston und M. E. O. Shebbeare von 
der indischen Forstverwaltung. Am 6 . April in Phari-Tzong in 4300 m See
höhe angelangt, verhinderte die plötzliche Erkrankung General ßruce’s die 
Fortsetzung des Aufstieges. Nun übernahm Kapitänleutnant Norton die Führung 
der Expedition und es gelang ihm, bereits am 29. April —also 2 Tage früher 
als es der Expedition von 1922 gelungen war —eine Operationsbasis auf dem 
Rongbukgletscher zu errichten. Bei schönem Wetter wurden nun die Vorbe
reitungen für den letzten Aufstieg betrieben. Am 3. Mai machten sich Mallory 
und Irvine mit 3 Begleitern auf den Weg, um auf dem Nordsattel einen Stütz
punkt zu errichten; intensive Kälte und heftige Stürme zwangen sie aber bald 
zur Rückkehr. Aber auch ein erneuter Versuch am 17. Mai, bei welchen es 
der Abteilung wohl gelungen war, trotz des Neuschnees nächst des Nord
sattels einen Stützpunkt zu errichten, endete bald mit der zwangsweisen Auf
gabe desselben. Bis am 26. Mai wartete die an der Ostflanke des Rongbuk- 
gletschers klebende Expedition des günstigen Augenblicks zur Erreichung des 
Endzieles. Um diese Zeit richtete Mallory an Kapitänleutnant Norton eine mit 
folgenden Worten schließende Botschaft: „Das Endresultat, wie es auch sei, 
wird nun nicht lange mehr auf sich warten lassen. Wir werden einen dritten 
Versuch wagen, den Rongbukgletscher zu ersteigen; es wird der letzte Versuch 
sein, denn wir wissen jetzt, woran wir uns zu halten haben, um den Erfolg
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eorps Unternehmens zu sichern. —Vom Everest erwarten wir kein Erbarmen“. 
r Ese war seine letzte Botschaft.

Ein am 19. Juni nachmittags von Phari-Tzong in 4300 m Seehöhe abge- 
andtes Kablogramm an die Times brachte den kurzen Bericht, daß Mallory 

«nd Irvine im Verlaufe des dritten Versuchs getötet wurden, der Rest der Ab
teilung aber gesund in der Operationsbasis eingetroffen sei. Die wissenschaft- 
iHie Forschung betrauert in Mallory und Irvine zwei wackere Geographen und
unerschrockene Alpinisten.

Die Sowjetisierung der Turuchansk-Tundren.
Das Gebiet von Turuchansk, welches die Tundren Chatangsk, Himpiisk, 

Tazovsk und Kuzmanovsk umspannt und einen Teil des Regierungsbezirkes 
lenisseisk bildet, hat ein Areal von 1,922.128 km2. Äußerst schütter be
s iede lt, obwohl sich 6 Stämme daselbst ausgebreitet haben: Tungusen, Ost- 
pken, Vakuten, Dolganen, Samojeden und Yuraken, neben welchen noch etwa 
5000 Russen siedeln, übersteigt die Bevölkerung kaum 22.000. Durch riesige, 
meist vereiste Tundren getrennt—liegt ja das Gebiet unter dem Polarkreis, 
haben die eingeborenen, nomadisierenden Völker ihre Sprache und Sitten, ihre 
Gewohnheiten und ihre politische Organisation beibehalten. Bis in die jüngste 
Zeit ihrem Dorfälteslen gehorchend, begannen einige heimische Stämme die 
Zahlungen an die Obrigkeit zu verweigern und Stämme-Sowjets zu organisieren, 
die sich rasch entwickelten, so daß das Polargebiet bald allgemein seine 
Sowjets haben wird.

Die Krise in der argentinischen Viehzucht. *)
Info ;er starken Nachfrage von Seite der kriegführenden Staaten nach 

argentin; . m Fleische, hat die Viehzucht in Argentinien raschen Aufschwung 
genommt , war aber trotzdem nicht imstande, derselben voll nachzukommen. 
Das riesige Anwachsen des argentinischen Fleischhandels angesichts des ge
waltigen Fleischverbrauches erweckte in Regierungskreisen schon 1917 leb
hafte Befürchtungen für den Bestand an Jungvieh im Lande, so daß die Re
gierung geeignete Maßnahmen traf, um dem Schwinden des Jungviehstandes 
erfolgreich entgegenzutreten bzw. für das Anwachsen desselben zu sorgen. 
Die getroffenen Maßnahmen übertrafen aber, dank der Güte der argentinischen 
Viehweiden, weitaus ihren Zweck, indem dadurch im Viehzuchtgebiete eine 
Überproduktion erzielt wurde, die in dem Augenblicke zu voller Ausvvirkung 
kam, als in den Haupteinfuhrländern eine starke Einschränkung des Fleisch
verbrauches platzgriff. Die Stückzahl, welche 1914 25,867.000 betragen hatte, 
war bis 1919 auf 28,817.000 gestiegen und erreichte Ende Dezember 1922 
37,065.000 Stück, d. i. gegenüber 1914 eipe Steigerung um 43 %• — 1918 
wurden aus Argentinien 495 614 t Rindfleisch im Werte von 142 Millionen 
Goldpesos ausgeführt, 1921 aber nur mehr 389.758 t im Werte von 96 Mil
lionen Goldpesos. Da die Viehzüchter verkaufen mußten, nur um ihre Be
stände zu vermindern, fielen die Preise rasch, und da den Viehzüchtern, die in 
Argentinien jeder Organisation entbehrten, wenige, gut geschlossene Käufer
gruppen, etwa ein halbes Dutzend durchwegs landfremder Gefrierfleisch
unternehmen (mit Sitz in London und New York) gegenüberstanden, die so
wohl den Einkaufsmarkt wie auch die Verkaufsmärkte beherrschen und damit 
Anbot und Nachfrage beeinflussen, gestaltete sich der Preissturz bald zur 
Krise. Im Jänner 1923 war der Kilogrammpreis des Rindfleisches auf dem 
Viehmarkte von Buenos Aires (zu Liniers) auf 29 Centavos gesunken, während 
gleichzeitig der Verkaufspreis auf dem Londonermarkte (in Smithfield) auf 68 
Centavos gehalten wurde.

Von dem Präsidenten Alvear  unterstützt, gelang es wohl den Viehzüch
tern im argentinischen Parlament eine Gesetzesvorlage „Das Gesetz gegen die

b Nach M itteilungen aus den Mémoires et docum ents de la Société d ’E tudes et d ’infor
mations économiqes 1924.
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Trusts* durchzubringen, durch welches die Lebendvieh-Ausfuhr organisiert 
bzw. die Nationalisierung der Gefrier-Industrie, auf einem festzusetzenrien 
Minimalpreis aufbauend, angebahnt werden sollte, aber die meisten Gefrier
fleischunternehmungen, im Besitze großer Stocks, antworteten darauf mit Ein
stellung aller Fleischeinkäufe, während der Rest ihre Unternehmen der Re" 
gierung zum Kaufe anbot. Die Riesenfirmen A r m o u r  und Swi f t  ergingen 
sich in Drohungen gegen Argentinien und in London sprach man unter dem 
Eindrücke der zu erwartenden Wirkungen des Gesetzes gegen die Trusts von 
Zollvergeltungsmaßnahmen. Australien wollte dafür aus der gebotenen La°e 
insoferne Nutzen ziehen, als es für seine Fleischlieferungen Vorzugstarife ver
langte. Um aber den Bedarf der großbritannischen Bevölkerung an Rindfleisch 
zu decken, reichen die australischen Bestände bei weitem nicht aus, bezog 
doch England 1923 304 000 t Rindfleisch aus Argentinien, während Australien 
nur 14.827 t lieferte. Als sich gegen den Winter (1923/24 hin, der Zeit des 
größten Fleischkonsums, in der Nordhemisphäre, aber auch der Periode der 
stärksten Produktion an Masttieren der östlichen Hemisphäre, die Lage auf 
dem argentinischen Fleischmarkte immer mehr verschärfte, willigte die Re
gierung in einen vorläufigen sechsmonatigen Aufschub der Wirksamkeit des 
Gesetzes gegen die Trusts, und die bedrängten Viehzüchter nahmen den Ver
kauf nunmehr zu erhöhten Preisen vorläufig wieder auf.

XXI. Deutscher Geographentag in Breslau 1925
Der XXI. Deutsche Geographentag, der infolge der Ungunst der 

Zeitverhältnisse verschoben werden mußte, findet in der Pf i ngs t -  
wo c h e  1 9 2 5  in Br e s l a u  statt. Die Zahl der Vorträge ist auf 
zwöl f ,  die Zeit für jeden Vortrag auf höchstens eine halbe Stunde 
beschränkt, um Parallelsitzungen zu vermeiden und Raum für die Er
örterung praktischer Fragen und Anträge zu schaffen. Als Gegenstände 
für die Vorträge sind auf die T a g e s o r d n u n g  gesetzt: 1. For
schungsreisen; 2. Os t mar ken ,  a u s s c h l i e ß l i c h  Sc h l e s i e n ;  
3 . Me e r e s k u n d e  mi t  b e s o n d e r e r  Be r ü c k s i c h t i g u n g  
de r  d e u t s c h e n  Meer e ;  4 . Die B e d e u t u n g  der  Ge o g r a 
ph i e  für  Pol i t i k,  Wi r t s c h a f t  und Kul t ur ;  5 . eine Sitzung 
wird der S c h u l g e o g r a p h i e  gewidmet sein.

Die Anmeldungen der Vorträge sowie Anträge und Vorschläge 
zur Erörterung praktischer Fragen (begleitet von kurzen Leitsätzen), 
etwaige Anregungen zur Abänderung oder Ergänzung obiger allge
meiner Tagesordnung werden bis zum 1. J a n u a r  1 9 2 5  an den 
Unterzeichneten erbeten. Spätere Anmeldungen können nur bei wich
tigen und plötzlich dringend gewordenen Anträgen berücksichtigt 
werden.
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