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VORWORT ZUR ERSTEN AUFLAGE. 

Das vorliegende BOchlein ist aus einer Reihe von Vorlesungen ent
standen, die ich im August 1900 in einem Ferienkurs fOr Lehrerinnen 
gehalten habe; der Anregung der Verlagsbuchhandlung folgend, entschloB 
ich mich, diese Vortrage fOr den Druck umzuarbeiten. Dabei ist alIer
dings die Darstellung aber den ursprOnglichen Umfang hinausgewachsen; 
immerhin aber kann sie, nach Ziel und AusfOhrung, ihren Ursprung niclit 
verleugnen. Sie bezweckt durchaus keine VolJstandigkeit in Einzelheiten ~ 
sie beabsichtigt auch nicht, neue Forschungsergebnisse oder eine spezielJe 
Llinderkunde der Mittelmeerlander darzubieten: sondern ihre Aufgabe 
ist, eine zusarnmenfassende Obersicht Ober die verschiedenen geographi
schen Erscheinungen zu geben, die im Mittelmeergebiet auftreten, auf
einander einwirken und so dieses Gebiet als einen einheitlichen, wohl 
individualisierten Erdraum kennzeichnen, der von Natur zum Schau platz 
einer unvergleichlichen Kultur und Geschichte geeignet war. Den u r
sachlichen Zusammenhang der Erscheinungen, sbweit siegeo
graphisch bedingt sind, herauszuarbeifen, war mein haupfsachliches 
BernOhen. Der freundliche Leser wird gebeten, dies im Auge zu behalten. 
Es konnte sich z. B. in den Abschnitten Ober Staatenbildung, Ober Siede
lungen nicht darum handeln, eine Staatengeschichte und eine Abhand
lung aber die Siedelungsformen des Mittelmeergebietes zu geben - das 
wOrde den Rahmen und den Zweck des Buches weit Oberschritten haben 
- sondern nur die geographisch, d. h. durch die Natur des Erdraumes 
bervorgerufenen ZOge in der Staatenbildung und in den Siedelungsformen 
aufzuzeigen. 

Wenn sicb auch das Buch in erster Linie nicht an die Geograpben, 
sondern aberhaupt an gebildete Leser wendet, die sich, sei es durcb ibre 
Studien, sei es durch Reisen, fOr das Mittelmeergebiet interessieren, so 
glaube icb doch, daB auch die Fachgenossen das Werkchen verwenden 
kOnnen, denn es gibt bisher keine derartige zusarnrnenfassende Behand
lung dieses wichtigen Erdraumes. 

Als icb an die Ausarbeitung des Buches ging, hoffte icb, es als ein 
bescheidenes Zeicben unverlOscblicben Dankes Herrn Geheimen Regie-
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rungsrat Professor Dr. F. Freiherrn von Richthofen zu seinem sieb
zigsten Geburtstag liberreichen zu kOnnen. AuBere Umstande haben lei
der die rechtzeitige Fertigstellung verzOgert. Was die allgemeine Erd
kunde Ferdinand von Richthofen verdankt, ist genugsam bekannt. In 
seinem "China" ist er auch der Begrlinder der modernen, auf mOglichst 
allseitige Erfassung der natOrlichen Faktoren aufgebauten Llinderkunde 
geworden. Aber nur wer seine Vorlesungen geMrt hat, kann ihn als Mei
ster landerkundlicher Methode und Darstellung voll wilrdigen. Unliber
troffen ist in Richthofens Art der Uinderkunde ganz besonders die ur
sachliche Verknlipfung der menschlichen Erscheinungen mit der Natur 
ihres Schauplatzes, tine Verknlipfung, nicht in verschwommenen Ver
gleichungen und Spekulationen gesucht, sondern immer auf dem festen 
Boden der Erfahrung und wahrhaft naturwissenschaftlicher Erkenntnis 
ruhend. Dieser Seite von Richthofens Verdiensten ist mein Blichlein ge
widmet. 

Es kann keine Arbeit liber das Mittelmeergebiet verOffentlicht werden, 
ohne daB es Ehrenpflicht ware, dem Manne zu danken, der mehr als jeder 
andere fOr das Verstandnis dieser Region getan hat und auf dessen Ar
beiten auch meine Darstellung sich in erster Linie grOndet: Theobald 
Fischer, dem besten Kenner und geistvollen Bearbeiter der Mittelmeer
Hinder. 

Mein herzlicher Dank gilt auch meinem verehrten Freunde und Kol
legen Professor'Dr. Max L. Strack, der mir bei den Korrekturen zur 
Seite gestanden und mir wertvolle historische Hinweise gegeben hat. 

Oem KaiserIichen Archaologischen Institut, den Herren 
Dr. Giesecke, Hofrat Professor Penck, A. Schiff und Baron Still
fried bin ich fOr Oberlassung von Photographien verpflichtet. 

Bonn, im Februar 1904. 

Prof. Dr. ALFRED PHILIPPSON. 

AUS OEM VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE. 

Fast allgemeinen Widerspruch hat es gefunden, daB ich Meso
potamien mit in den Kreis der Betrachtung gezogen habe; ich konnte 
mich aber nicht entschIieBen, dies durchweg zu and ern. Die Grenzen des 
Mittelmeergebietes sind durchaus offene und, je nach dem Gesichtspunkte 
der jeweiligen Betrachtung, verschiedene. Mesopotamien insbesondere 
steht nur in sehr losem physischen Verbande mit dem Mittelmeergebiet; 
aber seine auBerordentliche kulturelle Bedeutung fOr unsere Region und 
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seine enge geschichtliche Verbindung mit ihr zwingt mich, es in diesem 
Buche nicht au6er Betracht zu lassen, ohne es damit als einen Teil des 
Mittelmeergebietes bezeichnen zu wollen. 

VORWORT ZUR DRITTEN AUFLAGE. 

Die neueren Fortschritte und Anschauungen der Geologie, insbe
sondere der Tektonik, haben einige Veranderungen in den betfeffenden 
Abschnitten des Buches nMig gemacht. Die klimatologischen und stati
stischen Daten sind selbstverstandlich auf den neuesten Stand gebracht, 
auch die Kartenbeilagen entsprechend umgearbeitet worden. Die Lite
raturnachweise habe ich etwas vermehrt, da vielfach dahingehende 
WOnsche geau6ert worden sind. 

1m Obrigen ist das Buch in Inhalt und Form dasselbe geblieben, da 
diese erfreulicherweise nur Beifall gefunden haben. 

Bei der Durchsicl1t hat mich Herr Privatdozent Dr. O. QueUe 
freundlichst unterstOtzt. 

Bonn, im Juni 1913. 

VORWORT ZUR VIERTEN AUFLAGE. 

Die hohen DrLlckkosten veranlaBten die Verlagsbuchhandlung, die 
nOtig gewordene Neuauflage, um den Verkaufspreis mOglichst niedrig 
Ztl halten, als photomechanischen Neudruck der driUen Auflage 
herzustellen. Dieses Verfahren verbietet leider jede grOBere Umgestal
tung des Textes. Es muBte daher darauf verzichtet werden, das Buch 
wissenschaftlich weiterzubilden. Nur die statistischen Tabellen und die 
einzelnen Zahlen sind auf den neueren Stand gebracht, hier und da 
auch durch Verl1nderung einzelner Worte und Satze den politischen 
Verllnderungen Rechnung getragen worden. In einem Zusatz am Ende 
des Buches ist eine Obersicht uber die staatIiche Neuordnung am ost
lichen Mittelmeer gegeben. 

Bonn, im Dezember 1921. 

Prof. Dr. ALFRED PHILIPPSON. 
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EINLEITUNO. 

Uns NordUlndern ist die Sehnsucht nach dem SOden, nach den son
nigen Oestaden des Mittelmeeres, tief ins Herz gepflanzt. Oewaltige 
VOlkerbewegungen sind einst durch dieses Verlangen verursacht und ge
leitet worden. Freilich war es zunnchst nicht die scMnere Natur, welche 
die nordischen Barbaren der VOlkerwanderung in die sOdeuropllischen 
Halbinseln und Ober das Meer nach Nordafrika zog, sondern Not im eige
nen lande, lockender Reichtum in den Undern am SOdmeer, ein Reich
tum, der Dicht allein durch die freigebigere Natur geboten, sondern vor 
allem durch die 1lltere und Mhere Kultur der BevOlkerung gescliaffen 
und gesammelt war. Und diese alten KulturvOlker hatten an milit1lri
scher und politischer Kraft so viel eingeb06t, da6 sie die gesammelten 
Schntze nicht gegen die frischen NordvOlker zu verteidigen vermochten. 

Auch die deutschen KOnige wurden nieht durch die schl:ine Natur nach 
Italien gezogen. Sondern die alte geheiligte Oberlieferung lie6 noch im
mer dieses Mittelmeerland als den kulturellen und politischen MiUelpunkt 
der Welt erscheinen. Nur hier, an der alten Quelle aller Macht und Herr
lichkeit, konnte der deutsche KOnig zum Weltkaiser gekrOnt werden. 
Dazu kamen religiOse Momente. 1m Mittelmeergebiet lagen das Ursprungs
land und die heiligen SUtten des Christentums. Zahllose Pilger wall
fahrteten nach dem Heiligen Orabe in Jerusalem, zu den Orllbern der 
Mnrtyrer und zum Sitz des Papstes in Rom, dem im Mittelalter unbe
strittenen Zentrum geistlicher Weltherrschaft. In den KreuzzOgen war, 
neben der religiOsen Triebfeder, das praktische Verlangen nach den ScMt
zen des Orients und nach Beherrschung der Welthandelswege wirksam, 
auf welchen die Waren des Ostens nach Europa kamen. 

Heute ist es anders geworden. Zwar ziehen auch jetzt Doch fromme 
Pilger nach Rom und Jerusalem; aber nicht mehr erscheint uns das Mit
telmeergebiet als der Sitz der Mchsten politischen Macht und Warde; 
Dicht mehr ist es fOr uns das Land lockenden Reichtums und aller Oe
nOsse einer hohen Zivilisation. Abwirtschaftung weiter Strecken des Mit
telmeergebietes, Ausdehnung der Weltwirtschaft aber den ganzen Globus, 

Philipps on: das Millelmeergebiel. ~. AalL 1 



2 Einleitung 

Verschiebung der lentren dieser Weltwirtschaft und des Weltverkehrs 
an die Gestade des Atlantischen Ozeans haben die gewaltige Entwick
lung West- und Mitteleuropas ins Leben gerufen und die frilhere wirt
schaftliche Oberlegenheit des Mittelmeergebietes in ihr Gegenteil verwan
delt. Damit fallen die materiellen Triebfedern des luges nach dem Sliden 
fort. Filr die groBen Massen, die urn ihr tagIiches Brot und die Verbesse
rung ihrer wirtschaftlichen Lage ringen, hat der Silden keine Anziehungs
kraft mehr; ihnen bieten die groBen Industriebezirke Mitteleuropas und 
Amerikas, oder der frische Boden neuer KolonialUi.nder bessere Bedin
gungen. Scharen von Bewohnern der Mittelmeerlander suchen jetzt im 
Auslande Arbeit oder wandern zu dauernder oder vorObergehender An
siedelung ilber den Ozean. 

Dafilr hat ein anderer lug nach dem Silden die Gebildeten der nordi
schen Nationen ergriffen. Von Jugend auf ist in uns der Wunsch lebendig. 
den Silden zu schauen. Unsere Dichter und Kilnstler, Schriftsteller und 
Gelehrten wetteifern, diesen Wunsch zu erregen und zugleich durch Schil
derungen denen Ersatz zu bieten, denen die Erfilllung dieses Wunsches 
versagt ist. 

Es sind zweierlei, rein ideale Beweggrilnde dabei wirksam. 
Einmal das historische und kilnstlerische Interesse an den 

Denkmalern der groBen Vergangenheit, der gewaltigen Kultur des Alter
turns, der neu sich emporarbeitenden Kunst des Mittelalters, der herr
lichen BIate der orientaIischen Kunst in den Landern des Islam, der 
Renaissance in ItaIien und Spanien. 

Dann aber zweitens der Sinn filr Naturschijnheit, das edelste Er
zeugnis einer wahrhaft hohen Geistesbildung. 

Das erste, das historische Motiv, naher zu zergliedern, ist hier nicht 
unsere Aufgabe. Wohl aber wollen wir uns mit dem zweiten Moment be
fassen, das uns nach dem Mittelmeergebiet zieht, mit seiner Nat ur. Wenn 
wir diese untersuchen, kommen wir zur Erkenntnis der Eigenart des Ge
bietes, die es, trotz geringer raumlicher Entfernung, von unserer mittel
europaischen Heimat scheidet. Und diese Fremdartigkeit, das Ab
weichende von unserer alltagIichen Umgebung ist es, was unsere Phan
tasie anregt und uns eine Landschaft anziehend macht. So zieht der Bin
nenlander an das Meer, der Bewohner der Niederung ins Gebirge. Ge
wiB ist der SOden Uberreich an landschaftIichen lilgen, die auch an sich 
scMn sind: die innige Berilhrung von Gebirge und Meer, die starke Glie
derung der KUsten, die scharfen Formen der Gebirge, die grijBere Durch
sichtigkeit der Luft und die damit verbundene FarbenfilIle der Land· 



Einleitung 3 

schaft. Aber ebenso sicher ist es, daB ein deutscher Buchenwald scMner 
und angenehmer zum Aufenthalt ist, als ein Oliven- oder Orangenhain, 
und doch fahlen wir uns wunderbar erregt, wenn wir zum ersten Male die 
Goldorangen im dunklen Laube gUlhen sehen. 

Die Verschiedenheit des Mittelmeergebietes von unserer Heimat 
in Oberflltchengestalt, in Bodenformen und Bodenarten, in Licht und 
Farbe, in Klima und Pflanzenwelt; und nicht minder die dadurch be
dingte Fremdartigkeit in der Wirtschaft, den Siedelungen, der Lebensart 
und der Denkweise der Menschen - sie sind es, die unser NaturgefOhl 
an regen und befriedigen. 

Aber die Mittelmeernatur ist nicht nur anziehend fOr unser GefOhl, 
sondern sie bietet ein hohes wissenschaftliches, geographisches 
Interesse dar. 

Wir haben hier ein Gebiet vor uns, wo die verschiedenen geogra
phischen Faktoren: Weltstellung, Oberfillchengestalt, Klima, Lebewelt, 
Menschengeschichte in so klarer gegenseitiger Wechselwirkung stehen und 
einen Erdraum von so scharf geprngtem Charakter schaffen, wie selten 
auf der Erde. Und <lieses Gebiet war der Schau platz, auf dem die abend
Inndische Kultur entstand und sich entwickelte, so daB man unseren gan
zen Kulturkreis geradezu als den mediterranen bezeichnet; es war das 
Gebiet, wo diese Kultur ihren Schwerpunkt hatte durch das ganze Alter
tum hindurch, ja bis zur Zeit, als die Entdeckung Amerikas und des See
wegs nach Indien ihre Wirkung zu tun und Westeuropa die Welt zu be
herrschen begann. Wir kOnnen diese Kultur, namentlich die des Alter
tums, die dem Mittelmeergebiet entsprungen und angepaBt war, nicht 
verstehen, ohne die Natur dieses Gebietes grOndlich zu kennen. Gibt es 
eine lohnendere Aufgabe geographischer Erkenntnis, alsdie Fasern zu 
verfolgen, welche in einem sol chen Erdraum die menschliche Kultur
entwicklung mit der Natur ihres Schauplatzes verbinden? 

1* 



I. WELTLAGEj BAU UNO ENTSTEHUNGSGESCHICHTE 

IN IHREM EINFLUSS AUF DIE OBERFLACHENGESTALT. 

1. WELTLAGE. 

In auffallendem Gegensatz zu der regelmaBigen Gestalt des Erdkijr
pers steht die schein bar jeder GesetzmaBigkeit entbehrende Gestaltung 
seiner Oberflliche. Ein Blick auf den Globus zeigt uns unregelmaBige 
Land- und Wassermassen, die sich gegenseitig in zahllosen Spitzen, Golfen 
und Inseln durchdringen. Das ist das Ergebnis einer langen Entwick
lungsgeschichte, welche die Erde durchgemacht, das Werk unzahIiger 
groBer und kleiner Verschiebungen in der Erdkruste, die sich durch die 
fUr menschliche Begriffe unermeBlichen geologischen Aonen bald hier, 
bald da vollzogen haben, mit wechselndem Schau platz und in wechseln
der Art, bald die Spuren der vorhergehenden vertilgend, bald sie unberOhrt 
lassend, bald sie verstarkend. Neben diesen Bewegungen in der Erd
kruste, die Hijhen und Tiefen schaffen, sind die groBen Krafte in der 
Atmosphare, Verwitterung und Erosion, und die gewaltige Arbeit des 
brandenden Meeres bestandig tatig, diese Formen umzugestalten, hier 
abzutragen, dort aufzuschUtten, hier einzuschneiden, dort abzuglatten. 
So sind die Formen der Erdoberflache bestandigem Werden und Vergehen 
unterworfen; wie im kleinen die Berge und Taler, so im groBen die Kon
tinente und Meere. Die Anordnung der Festlander und Ozeane ist heute 
nicht mehr dieselbe, wie in der Tertiarzeit, war in dieser eine andere, wie 
in aiteren Perioden. 

Dennoch gelingt es aufmerksamer Betrachtung, cinige groBe ZOge in 
der Verteilung der Ozeane und Festiander herauszulesen. Aller
dings, die Ursachen dieser Anordnung sind uns verborgen j sie bilden eines 
der hOchsten und letzten Probleme der Erdkundej und diese groBen 
ZUge sind erdgeschichtlich keineswegs alt, sondern geMren durchaus der 
Neuzeit unseres Planeten an. 

Der wichtigste dieser ZUge ist die unsymmetrische Verteilung der 
Landmassen auf der Erdkugel. Wir k<5nnen einen "grijBten Kreis" auf 
der Oberflache des Globus ziehen, also einen Kreis, der diese OberfU\che 
halbiert, derart, daB fast aile Landmassen auf die eine, die sogenannte 
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Landhalbkugel, entfallen, wogegen die andere, die Wasserhalb
kugel, fast ganz yom Meere bedeckt wird. Der Mittelpunkt der Landhalb
kugel tiegt in Westeuropa, in der Umgebung des Armelmeeres. Wir lernen 
daraus, daB es ein groBes Weltmeer gibt, bestehend aus dem groBen 
Wasserring, der das antarktische Festland aUseitig umflutet, nebst dem 
GroBen und Indischen Ozean, und demgegenUber nur eine Kontinental
masse, die durch den interkontinentalen Atlantischen Ozean, das NOrd
liche Eismeer und die Behrings-StraBe, ungefahr im Sinne eines Meridian
kreises, zerlegt wird in die sogenannte Alte Welt (einschlieBlich Austra
liens) und in die Neue Welt. Beide sind durch die seichte, schmale und 
junge Behrings-StraBe nur auBerlieh voneinander getrennt, ein einheit
lieher Kontinentalsoekel verbindet sie hier. Aueh der Atlantisehe Ozean 
ist ein Gebilde, das mit jenem groBen Weltmeer nicht auf eine Stufe zu 
stell en ist; in seiner Lage, in seiner Gestalt, in seinen Dimensionen weicht 
er von ihm abo 

Immerhin wird durch diesen interkontinentalen MeeresgUrtel die erste 
und wiehtigste Einteilung der groBen Festlandsmasse bedingt. 

Aber daneben laBt ein Blick auf den Globus noeh eine bedeutsame 
zweite Untereinteilung hervortreten, die sich quer durch beide Kontinente 
hindurehzieht. Es ist die Zone der Mittelmeere. Sie durehschneidet 
Amerika im Mexikanisehen und Karaibischen Mittelmeer bis auf eine 
schmale LandbrUcke. Sie setzt sieh dann gegenilber in der Alten Welt 
im europaisehen Mittelmeer fort, das, lang von West nach Ost gestreckt, 
aueh seitwarts dureh Golfe die Landmassen tief zerlappt, sich endlieh 
im Osten in zwei Arme teilt. Der eine, nach Nordost verlaufend, besteht 
aus dem Agaischen und Schwarzen Meer und tritt dann noch einmal in 
dem abgesonderten l(aspisehen Meere hervor; der andere ist nach Osten 
gericlitet als Levantinisches Meer und setzt dann nach SUdosten, nach 
einer Unterbreehung, im Roten Meere und im Persischen Golfe, end
Iieh im· groBen Asiatiseh-Australischen Mittelmeer die Umkreisung des 
Globus fort. 

So zieht eine, zwar vielfach ein~eengte, aber nur einmal, am Isthmus 
von Suez, auf eine kurze Streeke unterbroehene natilrliehe Wasser
straBe quer durch die Alte Welt hindurch, in ihr Inneres hinein 
die Vorteile mariti mer Verbindungen tragend, es dem Seeverkehr er
schlieBend, sein Klima mildernd; jahrtausendelang die wichtigste Han
delsstraBe der Welt, und heute wieder eine der wichtigsten. 

Diese Mittelmeere sind es, die man zu der herkommlichen Einteilung 
der Kontinentalmasse der Osthalbkugel in die vier E r d t e iI e benutzt. 
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1m Osten des eigentlich so genannten Mittelmeeres, des europAischen, 
wie man es nennen kann, dort, wo es sich in jene beiden Zipfel trennt 
und auf diese Weise deutlich drei Landmassen voneinander gliedert, ist 
im grauen Altertum die Unterscheidung in Asien, Europa und Libyen 
(spAter Afrika) entstanden, zu denen sich dann in der neueren Zeit. weit 
im Osten Australien hintugesellte, durch das Asiatisch-Australische Mit
telmeer von Asien getrennt.l) 

2. DIE MITIELMEERZONE EINE BRUCHZONE. 

Die Scheidung der Erdteile durch die MiUelmeere ist eine solche zwei
ter Ordnung, gegenUber der Scheidung durch den Atlantischen Ozean. 
WAhrend dieser als eine einffirmige Senke, als ein zusammenMngendes 
Riesental dahinzieht, bestehen die Mittelmeere, an sich schon viet kleiner, 
aus einer groBen Zahl einzelner Becken von verhAltnismA6ig geringer Aus
dehnung, wenn auch vielfach bedeutender Tiefe, und am Grunde vieler 
dieser Becken finden wir wieder zahlreiche noch klein ere, aUseitig ge
schlossene Einsenkungen. Die Becken sind getrennt durch hOhere Schwel
len, die teils als Halbinseln und Inseln hervorragen, teils unter dem Mee
resspiegel bleiben, darum aber nicht weniger deutlich ausgeprAgt sind. 

So setzt sich das "europllische" Mittelmeer, da! uns hier besonders 
interessiert, aus zwei Hauptbecken zusammen, einem westlichen und 
einem fistlichen, getrennt durch die Schwelle Italien-Sizilien-Tunis, 
Lllnder, die durch seichte Meeresteile miteinander verbunden sind; jedes 
dieser Hauptbecken wird, wie wirspllter noch nAher sehen werden, wieder 
durch andere Schwellen in mehrere Teilbecken zerlegt; auBerdem sendet 
das fistliche Hauptbecken nach Norden als Nebenbecken das Adriatische 

1) Die schon bel den altesten griechischen Prosaikern und bei Pindar lib
lichen Namen "Asia" und "Europa" werden zumeist von dem assyrischen acQ 
und ereb, Auf- und Untergang (der Sonne) abgeleitet (I(iepert, Alte Oeographie 
S. 26) und bezeichnen ursprlinglich die !-Jinder ostlich und westlich des Agllischen 
Meeres. Libyen (Libu) ist die llgyptische Bezeichnung flir die Linder 1m Westen 
des Nlltales; "Afrika" (vielleicht von "Ophir" abgeleitet) wurde durch die Romer 
vom ostlichen Atlas-Land auf den ganzen Erdteil libertragen. 1m elnzelnen hat 
di e Abgrenzung der Erdteile wiederholt geschwankt, je nach der Ausdehnung der 
Kenntnis des Hinterlandes; doch stets bleibt die volkstlimliche Dreiteilung durch 
das Mittelmeer in eine nordwestliche, 6stliche und slidliche Landmasse, bis man 
die gro/3ere Bedeutung der Erdteil-Individuen erkannte, nachdem ihre allseitige 
U mgrenzung klar geworden. Nur gelehrte Spekulation hat ihr 1m Altertum zeit
weise eine Zweiteilung gegenlibergestellt. Vgl. Berger, Oeschichte der wissen
schaftlichen Erdkunde der Oriechen, 2. Aufl. Leipzig 1903, S. 77ff. 
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und die Reihe Agaisches-Schwarzes Meer aus; und ganz ahnlich ist die 
Gestaltung der meisten Obrigen Meere der groBen Mittelmeerzone. 

Die BOschungen, die von den Schwellen zu den Becken hinabfilhren, 
sind vielfach weit steiler, als wir sie in den Ozeanen antreffen. So Jiegt 
z. B. zwischen der sUdwestlichen Spitze des Peloponnes und den Tiefen 
des Ionischen Meeres ein unterseeischer Absturz, wie er an Steilheit wohl 
kaum auf der Erde ein GegenstUck findet - von Korallenbauten abge
sehen. Die Tiefenlinien von 500 und 2700 m liegen hier nur 2500 m in 
horizontaler Richtung auseinander; das entspricht einem BOschungswin
kel von 41 0 bei einer HOhe von 2200 ml Freilich, ein so steiler Absturz 
steht selbst im Mittelmeer einzig da. 

Die Mittelmeere setzen sich demnach zusammen aus einer Aneinander
rei hung von meist rundlichen und tiefen Einsenkungen im Kontinen
talsockel. Es sind Oberwiegend EinbrOche, Versenkungen an Bruch
spaJten, die hier die einst zusammenhangende Kontinentalmasse durch
setzen. Dazu gesellen sich hier und da auch Schollen, die nicht durch 
BrOche, sondern durch eine Hinabbiegung der Erdkruste, oder durch 
Kombination von Hinabbiegung und Einbruch, in tiefe Lage gekom
men sind. 

Die EinbrOche sind aber nicht auf das Meer beschrankt, sondern haben 
auch die umgebenden Landmassen betroffen, und hier kOnnen wir sie 
am Tageslichte untersuchen, wahrend wir ihnen unter Meer nur mit dem 
Senkblei nachspOren kOnnen. Die Umgebung der Mittelmeere ist ge
radezu durchschwarmt von EinbrUchen verschiedenster Form und GrOBe; 
hier dichter sich drllngend, dort weiter verteilt; hier die Richtung unter
seeischer Becken fortsetzend, dort selbstllndig auftretend. 

Es seien nur zwei besonders typische Beispiele hervorgehoben: der 
groBe syrische Graben, der ganz Syrien von Nord nach SUd durch
zieht und in dem das Tote Meer und der See von Tiberias liegen. Dann 
der tiefe Grabenbruch, der Griechenland durchquert und die Gone von 
Patras, Korinth, Agina, sowie den Isthmus von Korinth in sich enthalt; 
an den Gebirgswllnden, die ihn einfassen, sieht man in den dortigen flach
lagernden jungtertillren Schichten die Verwerfungen in scMnster Klar
heit aufgeschlossen, die treppenfOrmig zum Wasserspiegel hinabfilhren. 
Am siarksten von der ZertrUmmerung ergriffen sind Oberhaupt die SOd
spitzen der drei sOdeuropliischen Halbinseln; hier drangen sich die Bruch
linien und Einbruchsbecken am dichtesten. 

Also nicht nur die Mittelmeere selbst, sondern die ganze Mittelmeer
zone ist eine Bruch- und Senkungszone, die den Kontinent durch-
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setzt, und nur die tiefsten Versenkungen sind yom Meer Oberflutet. Den 
EinbrUchen verdankt die Region in erster Linie ihre Uberreiche Oliede
rung, ihre Zersplitterung in HOhen und Tiefen, von der die Zerschlissen
heit der KOstenumrisse nur ein augenfaIliger Ausdruck ist. Doch, wie 
wir spater sehen werden, ist diese Oliederung noch durch andere Vor
gange gesteigert worden, und nicht darf man jeden Oolf und jede Land
senke im Mittelmeergebiet fOr eine tektonische Einsenkung halten. 

Die Einsenkungen der Mittelmeerzone sind, geologisch gesprochen, 
sehr jugend1ichen Alters. Wir kOnnen aus den jungtertiaren Ablage
rungen, welche die Becken des Mittelmeeres umranden oder auf den In
seln und im Festlande auftreten, die Oeschichte dieser Einsenkungen 
ziemlich gut verfolgen. Auf welche Art und Weise man zu solcher Er
kenntnis kommt, kann hier nur angedeutet werden. Wenn man z. B. 
sieht, daB auf den Inseln und KOsten des nOrdlichen Agaischen Meeres 
machtige Ablagerungen aus groBen SUBwasserseen erhalten sind, die ge
wissen Abschnitten der jOngeren TertHirzeit entstammen, so kOnnen wir 
daraus folgern, da8 das heutige Agaische Meer damals noch nicht be
standen hat. Wenn wir dagegen in den westlichen KOstenlandschaften 
Oriechenlands Meeresablagerungen derselben Zeit find en, deren Fossilien 
durchaus der Fauna des Mittelmeeres angeMren, so erkennen wir daraus, 
da8 das damalige Mittelmeer die WestkOste Oriechenlands bereits erreicht 
hatte und sogar dort Mher stand, als jetzt, da ja seine Ablagerungen sich 
he ute auf trockenem Lande befinden. 

Auch die Tiergeographie bietet uns manche Handhabe zur EnthOUung 
der Oeschichte des Mittelmeeres. Die Tatsache, da8 die meisten Inseln 
des Mittelmeeres Tiere besitzen, die dort nur zu Lande eingewandert sein 
kOnnen, und zwar Tierarten, die erst in junger geologischer Vergangen
heit entstanden sind, ergibt den SchluB, da8 diese Inseln noch vor geo
logisch kurzer Zeit landfest gewesen sind. Die fossil en Reste kleiner Ele
fanten auf Malta, Sizilien und Sardinien und des kleinen Hippopotamus 
Pentlandi auf Sizilien, Malta, Kreta weisen nicht minder darauf hin, daB 
diese Tiere zu Lande dort eingewandert, dann zu Zwergrassen verkUm
mert sind, so daB diese Inseln spatestens noch im Pliocan landfest ge
wesen sein mUssen. 

Durch derartige Untersuchungen ist man bereits zu einer gewissen 
Kenntnis der Entwicklungsgeschichte der Mittelmeereinsenkungen ge
langt. Man weiB, daB sie sich in der jOngeren Tertiarzeit, im Miocan, 
zu bilden begannen, daB sie sich dann durch das PI i 0 can bis in die Qua r
Urzeit fortgesetzt haben, daB also noch unter Anwesenheit des pri-
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historischen Menschen bedeutende Verschiebungen von Land und Wasser 
im Mittelmeer vor sich gegangen sind. 

Das junge Alter der Einsenkungen des Mittelmeeres zeigt sich auch 
in ihrem Verhliltnis zu dem obrigen Bau des Gebietes, das sie durch
setzen. Der Bau der Kontinentalmasse war im groBen und ganzen voll
endet, die Gebirge fertig aufgefaltet, als die Einsenkungen sich zu bilden 
begannen. Daher sehen wir, daB diese Einsenkungen die groBen Zoge 
des Gebirgsbaues reg ell os und rUcksichtslos durchkreuzen. Die Ein
senkungen unterbrechen willkorlich den Zusarnrnenhangder 
Gebirgssysteme. Daher die auffallende Erscheinung am Mittelmeere, 
daB die Gebirge so oft an Senken oder Meeresteilen quer abschneiden, 
urn jenseits weiterzuziehen. So setzt sich der Apennin in Sizilien und im 
Atlas, dieser in den Andalusischen Gebirgen und in den Balearen fort; 
das Ende der Pyrenlien liegt in der Provence; die Gebirge Nordgriechen
lands, des Peloponnes und des sUdwestlichen Kleinasien bilden eine Ein
heit; Syrien gehiirt eng zur groBen Libyschen Tafel usw. 

Kurz, die Einsenkungen sind nachtrliglich in den Bau des groBen Kon
tinents eingebrochen und unabhlingig von diesem Bau; sie trennen Zu
sammengehiiriges, sie verbinden Verschiedenartiges. Wenn wir daher den 
Bau dieses Gebietes, die Anordnung seiner Gebirge und Tafelllinder ver
stehen wollen, mUss en wir uns zunlichst diese Einsenkungen fortdenken 
und den vorhergehenden Zustand rekonstruieren. 

So wollen wir nunmehr kurz den Bau des Mittelmeergebietes 
vor seiner ZertrUmmerung betrachten. 

3. OEBIROSBAU DES MITTELMEEROEBIETES. 

Die Einteilung der Alten Welt in die uns hier allein angehenden drei 
Erdteile Asien, Afrika und Europa ist, wie wir sahen, durch das Mittel
meer begrUndet. Diese an sich gewiB berechtigte und nutzliche Eintei
lung ist eine kUnstliche, d. h. sie beruht nur auf e i n e m Einteilungsgrund, 
den Meeresgrenzen; und da diese Meeresgrenzen erst nachtrliglich die 
Kontinentalmasse durchzogel1 haben, ergibt sich von selbst, daB sie mit 
den wesentiichsten natUrlichen Eigenschaften der eingeteilten Land
massen nur in loser Verbindung stehen. Wir mUssen uns also neben der 
herkOmmlichen Erdteilunterscheidung nach einer anderen, natUrlichen 
Elrtteilung umsehen, die sich auf den Gesamtcharakter der zu gliedernden 
Erdrliume grondet. 

Die wesentlichste Eigenschaft der Erdrliume ist ihr innerer Bau, der 
auf aile obrigen Eigenschaften den maBgebendsten EinfluB hat. Naclt 
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dem inneren Bau, der auch in der OberfUichengestalt zum deutlicbsten 
Ausdruck kommt, zerfallt die Alte Welt in drei Regionen, die das Fest
land von West nach Ost durchziehen, ohne auf die Abgrenzung der Erd
teile Rflcksicht zu nehmen. 

1. 1m Silden breitet sich eine groBe Schollenregion aus, die Afri
kanisch- Indisch-Australische. Ihre Nordgrenze verlauft am Sad
fuB des Atlas, dann von der klein en Syrte durch das Mitteln1eer sfldlich 
von Kreta und Cypern vorbei zum SfldfuBe des Armenischen und Irani
schen Hochlandes, des Himalaja und am West- und Sfldrande Hinter
indiens und seiner Inselwelt. Von der Umgebung des Mittelmeeres ge
Mren also in diese Schollenregion Nordafrika auBer dem Atlas, Syrien 
und Mesopotamien. 

In diesen Gebieten ist seit dem Altertum der Erde, mit einzelnen 6rt
lichen Ausnahmen, keine erhebliche Gebirgsfaltung mehr vorgekommen. 
Was an alten gefalteten Gebirgen vorhanden war, ist in den langen Zeit
raumen durch die Einwirkung der Atmosphlire und des vordringenden 
und zurackweichenden Meeres abgetragen und abgehobelt worden. Je 
alter eine Faltung ist, desto mehr ist sie abgetragen, desto weniger er
scheint sie an der Oberflache als Kettengebirge; an ihre Stelle ist ebene 
oder wellige Oberflache getreten, unter der man nur noch den stark ge
falteten Sockel des alten Faltengebirges erkennt, ein sogenanntes Rum p f
gebirge. Kettengebirge fehlen also in dieser groBen Schollenregion. Ne
ben den alten gefalteten Rumpfgebirgen breiten sich weite Tafeln jfln
gerer horizontal gelagerter Schichten aus, Schichttafellander; auch 
vulkanische Massen treten auf. Trotz des Schollen-Charakters fehlt es 
jedoch diesen Gebieten nicht an HOhenunterschieden. Brflche haben in 
verschiedenen Zeiten das Oebiet durchsetzt, und an diesen sind einzelne 
Schollen hoch erhoben zu Hochschollen, andere eingesunken zu Tief
I and ern und Meeresbecken. Aber diesen Schollengebirgen bleibt der 
Plateau-Charakter; eine ebene Flache bildet die HOhe, Steilabstflrze. die 
Rander, die nur von unten als Gebirge erscheinen. Freilich sind diese 
Hochschollen haufig von Talern tief zerschnitten; besonders sind kristal:
line Massen oft durch die Erosion in wilde zerschluchtete Gebirge umge:" 
schaffen, wie z. B. das Sinai-Oebirge. 

Den Schollengebirgen, die von Brllchen umgrenzt sind, fehlt auch 
meist eine bestimmte Ungsrichtung. Nur wenn die Grenzbrflche nahe 
zusammenrllcken, kann die Hochscholle zu einem langgestreckten Rflckeq 
werden, der einem Kettengebirge ahnlich sieht, wie z. B. der Libanon; 
aber der gleichmliBig hohe Kamm und die vorwiegend horizontale Lage 
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der Schichten belehrt uns auch dann, daB es sich nicht urn ein Falten
gebirge, sondern urn eine Hochscholle handelt. 

2. Eine.andere Region von Schollen- und Rumpfgebirgen nimmt den 
ganzen Norden Asiens und Europas ein; wir Mnnen sie als die boreale 
Scholl en region bezeichnen. Sie berilhrt das Mittelmeergebiet an zwei 
Stellen, an der Nordkilste des Schwarzen Meeres mit der russischen Tafel 
und zwischen Pyrenaen und Provence mit dem Rumpfgebirge des fran
znsischen Zentralmassivs. 

3. Zwischen diesen beiden Schollenregionen zieht sich ein Gil r tel 
junger FaJte-ngebirge quer durch die Alte Welt vom Atlantischen 
zum GroBen Ozean. Seine Sildgrenze haben wir schon bezeichnet. Seine 
Nordgrenze entspricht dem NordfuB der Pyrenaen, Alpen und Karpathen, 
des Krim-Gebirges und des Kaukasus; der weitere Verlauf der Nord
grenze in Asien ist noch nicht klar zu ilbersehen und fOr uns ohne Belang. 
Der Gilrtel der jungen Faltengebirge umfaBt also die Atlas-Liinder, 
die drei sildeuropaischen Halbinseln, die Alpen, die Karpathenlander 
und Kaukasien, Kleinasien und Iran, sowie die sildostasiatische Ge
birgswelt. 

In dieser Region finden wir in gewissen breiten Streifen die gesamten 
Schichten bis hinauf zum mittleren Tertiar, dieselben Schichten, die in 
der Schollenregion horizontal lagern, in mehr oder weniger steile Falten 
durch seitlichen Druck zusammengepreBt. Seit etwa zwanzig Jahren et'

kennt man immer mehr, daB neben der Faltung groBartige Oberschie
bungen filr die Faltengebirge charakteristisch sind. Gewaltige, in sich 
wieder gefaltete Schichtpakete sind auf weite Strecken in horizontal em 
Sinne ilbereinander hingeschoben, so daB sie wie riesenhafte Schuppen 
der Erdrinde aufeinander Iiegen; sie sind dann nachher meist nochmals 
gefaltet worden. Diese Bewegungen haben sich vorwiegend innerhalb der 
Tertiarzeit abgespielt. Diese gefalteten und ilberschobenen Streifen ent
sprechen in der Regel Zonen, die vorher, in der mesozoischen Epoche, 
Geosynklinalen, d. h. Vertiefungen der Erdrinde, gewesen waren, in denen 
machtige marine Schichten abgelagert wurden. So finden wir gerade in 
diesen Faltungszonen besonders machtige Gesteinsmassen der mesozoi
schen Epoche. Auch diese jungen Faltengebirge sind zwar, wie mehr und 
mehr erkannt wird, nach ihrer Faltung bereits wieder mehr oder weniger 
stark abgetragen oder gar streckenweise eingeebnet worden, wenn auch 
nicht so vollkommen, als die alten Faltungen, aber dann sind sie noch 
einmal, jedes Faltengebirge als Ganzes, aufgewnlbt worden ilber ihre Um
gebung, so daB die Erosion der F1ilsse und Gletscher sie wieder von neuem 



12 I. Weltlagej Bau und Entstehungsgeschichte 

kraftig zerschneiden konnte. So ragen sie nun als reich gegliederte Ket
tengebirge hervor, und ihnen geMren die Mchsten Erhebungen der 
Erdoberflache an. Sie besitzen jedes eine bestimmte Langsrichtung, 
die bei einigen geradlinig, bei den meisten aber bogenfOrmig verUluft; 
im Inneren bestehen diese Gebirge wieder aus zahlreichen, im allgemeinen 
parallel angeordneten Falten und einzelnen durch die Faltung zutage ge
brachten Gesteinszonen, und dem entsprechen orographisch zahlreiche 
Uingsgerichtete' Ketten und Mulden. Die Erosionstaler der GebirgsflOsse 
folgen bald den FaltenzOgen als UingsUler, bald sind sie rechtwinkeJig 
dazu gerichtet als Quertliler, oder sie durchsetzen als Durchbruchs
til Ie r ganze Gebirgssysteme. Indem vielfach ein und derselbe FluB 
streckenweise in einem Langstal verlauft, dann mit scharfer Biegung ein 
enges Quertal durchzieht, entsteht eine rostfOrmige Anordnung der Ket
ten und Taler, die dem Verkehr besonders groBe Schwierigkeiten bereitet, 
da die engen Quertaler schwer zu passieren sind, die ganzen Tallaufe 
weite Umwege machen und so die Verkehrswege nOtigen, in wiederholtem 
Bergauf-bergab die einzelnen Ketten und Uingstaler ztt kreuzen. Derart 
ist z. B. die Anordnung in groBen Teilen des Dinarischen Gebirges (der 
westlichen Balkanhalbinsel), sowie des Zagros-Gebirges (des Randgebir
ges leans gegen die mesopotamische Niederung). 

Die Faltengebirge dieser Region werden als "jung" bezeichnet im 
Gegensatz zu den alten abgehobelten Faltengebirgen oder den Rumpf
gebirgen. hnmerhin sind sie alter als jene EinbrOche, von denen sie durch
setzt werden. Die Faltung war im Mittelmeergebiet zumeist in der mitt
leren Tertiarzeit, vor dem Miocan, beendet, als die Einbrilche des Mittel
meeres begannen. In manchen Gebirgen, wie besonders in den Alpen, 
machten sich allerdings noch FaItungen wahrend des Miocan, ja wllhrend 
des Pliocan geltend. 

Nieht die ganze oben umgrenzte Region ist von jungen Faltengebirgen 
eingenommen, sondern diese bilden, wie gesagt, nur bandfOrmige Zonen 
in derselben. Sie hangen ursprOnglieh alle miteinander zusatnmen oder 
berOhren sieh doch eng. 1m Umkreise des Mittelmeeres ist ihr Veri auf 
folgender. Man kann ein sOdliches und ein n6rdliches System unter
scheiden. Das sOdliehe System besteht aus bogenfOrmigen Gebirgen. 
die ihre konvexe Seite nach SOden wenden: 1. Das Gebirge lrans. 
2. der Taurus-Bogen, in Armenien mit dem vorigen sich berUhrend, und 
das Ostliehe und mittlere Kleinasien erfOllend. 3. Der griechisch-dina
rische Bogen, dem vorigen sieh im westlichen Kleinasien anschlieBend 
und sieh durch Griechenland und die westliche Balkanhalbinsel erstrek-
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kend bis zu den sUdostlichen Alpen.1) 4. Der groBe Bogen Apennin -
Atlas - Andalusisches Oebirge - Balearen, bei Genua an die Westalpen 
sich anschlieBend und dann mit fast vollstandiger Drehung in sich zurfick
gebogen. Der Hauptzweig des Atlas macht freilich die Umbeugung zum 
Andalusis~hen Gebirge nicht mit, sondern streicht durch Marokko nach 
WestsUdwest zum Atlantischen Ozean.') 

Das nordliche System besteht teils aus geradlinigen Gebirgen, teils 
aus Bogen, die ihre konvexe Seite nach Norden oder Westen wenden: 
1. Kaukasus, geradlinig nach Westnordwest gerichtet. 2. Krim, seine 
Fortsetzung. 3. Balkan-Transsylvanische Alpen, ein Bogen, der sich 
scharf von der ostwestlichen in die nOrdliche und in die westOstliche Rich
tung wendet, die walachisch-bulgarische Niederung umziehend.3) 4. Die 
Karpathen, ein groBer nach Nord konvexer Bogen, mit dem vorigen bei 
Kronstadt, mit den Alpen bei Wien verwachsen. 5. Die Alpen, nach 
Nordwest konvex; sie bestehen wieder aus zwei besonderen Bogen, den 
Ost- und Westalpen, die jeder sich aus einer grOBeren Zahl von fiber
schobenen Decken zusammensetzt. Die sfid6stlichste von diesen gehOrt 
dem Dinarischen Gebirge an, so daB auch dieses mit dem Alpenbau ver
schmolzen ist. 6. Die Pyrenaen, wiederum geradlinig nach Westnordwest 
gerichtet; ihr ostliches Ende, das kleine Gebirge der Provence, begegnet 
den Westalpen.4) 

In den meisten bogenf6rmigen Oebirgen sind die Oberschiebungen 
nach der konvexen Seite des Bogens gerichtet. 

Was liegt nun zwischen diesen FaJtenbOgen? Ein groBer Teil der 
Zwischenraume wird von jenen nachtraglichen Einbrnchen, also Meeren 

1) evij ie trennt das elgentliche Dinarische Gebirge, in Bosnien, Montenegro, 
Dalmatien, als selbstllndig von dem albanisch-griechischen Bogen ab, hat aber 
vielfach Widerspruch gefunden. 

2) Nach Termier, Les Problemes de la Geologie tectonique dans la Medi
terranee occidentale (Revue Generale des Sciences, Paris 1911) setzt sich der Ge
birgsbogen von den Balearen welter fort In die Westalpen bel Nizza, was aber we
nig wahrscheinlich ist. 

3) Nach den neueren Anschauungen hIlngt der Balkan geologisch nicht un
mittelbar mit den asiatischen Gebirgen zusammen, sondem llluft gegen das 
Schwarze Meer hin aus. Das hindert aber nicht, ihn im geographischen, d. h. 
rl1umlichen Sinne, mit dem Kaukasus in ein System zu verbinden. - Cvijic leug
net den engen tektonisehen Zusammenhang zwischen Balkan und Transsylvani
schen Alpen. 

4) Vielleieht bilden die Ostpyrenllen mitsamt der Provence (auch dem Kata
lonischen Gebirge 1) ein besonderes, ONO-streichendes Gebirge, das tektonisch von 
den Ubrigen, WNW-strelchenden Pyrenllen zu trennen ist. 
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oder Tiefebenen eingenommen, wie die ungarische, die oberitaIische Nie· 
derung u. a. Aber aus den Versenkungen ragen Inseln oder inselartige 
Gebirge auf, die uns die alten Zwischenmassen erkennen lassen i an ande
ren Stellen, wie in Spanien und Thrakien, sind diese Massen noch in grOBe
rer Ausdehnung erhalten. Diese Gebirgsteile zwischen den Faltengebirgs
bOgen sind teils BruchstUcke der umgebenden Faltensysteme selbst, wie 
z. B. der Bakonywald in Ungarn, die HUgelgruppen in der oberitalischen 
Ebene und in Toskana. Zumeist aber sind es alte gefaltete Massen aus 
kristallinen Schiefern, paUiozoischen Gesteinen, dazwischen alte (gra
nitische) Eruptiv-Stocke, aile zu Rumpfgebirgen abgehobelt. So Iiegt 
zwischen den Andalusischen und Pyrenaischen Falten das groBe Rumpf
gebirge des spanischen Hochlandes i zwischen den westlichen Verzwei
gungen des Atlas die alte Scholle des westmarokkanischen Flachlandes i 
im Inneren des Apenninbogens bilden groBe Teile der Inseln Korsika und 
Sardinien die zerstUckelten Reste eines alten Rumpfgebirges, der "Tyr
rhenis".l) 1m sOdIichen Ungarn tauchen kleine Oberbleibsel einer alten 
Masse auf. Zwischen Balkan und Dinarisch-griecnischem Gebirge liegt 
das alte thrakische Rumpfgebirge (Istrandscha, Rhodope, Makedonien). 
Kleinere derartige Massen schieben sich zwischen die einzelnen Falten
zllge ein, z. B. im Agaischen Meer die Masse der Kykladen und in Klein
asien die Lydisch-Karische Masse. 

Wir sehen also, daB die jungen Falten wie verschlungene Bander um 
und zwischen alten Massen verlaufen, die schon in frOheren Period en 
stark gefaltet worden sind, sich dann aber gegen die junge Faltung starr 
verhalten haben. Es sind alte feste Kerne zwischen den in der Tertiarzeit 
bewegIicheren und daher gefalteten Streifen. 

4. GEOLOGISCHE LANDSCHAFTSTYPEN. 

Dieser geschilderte Bau der beiden tektonischen Regionen. die am 
Mittelmeer zusammentreffen, laBt schon eine Reihe wesentIicher land
schaftIicher und kultureller Gegensatze verstehen. Die Tiefebenen, die 
Sitze und Mittelpunkte reicher Kultur, sind auf die einzelnen EinbrOche 
verteilt, voneinander getrennt teils durch Rumpfgebirgsmassen, teils 

1) Tornquist (der Gebirgsbau Sardiniens, Sitzungsber. d. k. pro Akademie 
d. Wiss., phys.-math. eI., 1903,32) betrachtet den Ilstlichen Teil von I(orsika als 
Fortsetzung der Westalpen, den westlichen Streifen Sardiniens a1s Fortsetzung 
des ProvenzaIischen Gebirges. Zwischen beiden gefalteten Zonen Iiegt das a1te 
Rumpfgebirge. Termier dagegen fiihrt (5. oben S. 13 Anm. 2) die Westalpen zu 
den Balearen hinUber und rechnet das Ilstliche Korsika zum Apennin. 
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durch Kettengebirge. Erstere sind meist durch ihre hOhere Lage klima
tisch ungUnstiger, bieten aber, wenn sie einmal erstiegen sind, dem Ver
kehr keine hervorragenden Hindernisse, und ihr kristalliner Gesteins
charakter begUnstigt sanftere Formen und reichere Vegetation. Anders 
die Kettengebirge. Sie stellen langhin ausgedehnte Verkehrsschranken 
dar, insofern sie nicht von Quersenken durchbrochen sind. Ihre kultur
feindliche Rolle wird verstarkt durch ihren Gesteinscharakter. Denn in 
den mesozoischen Ablagerungen, die sie hauptsachlich zusammensetzen, 
walt en massige Kalksteine vor, nur untergeordnet wechselnd mit 
tonigen und sandigen Gesteinen. Es sind machtige Kalkriffe, entstanden 
in den tiefen Gewassern eines Meeres, der sogenannten "Tethys", einer 
groBen Geosynklinale (s. oben S. 11), welche einst in den mesozoischen 
Epochen die Alte Welt in westOstlicher Richtung durchzog, und von der 
das heutige Mittelmeer nur eine stark verkleinerte Nachbildung ist. So 
unterscheiden sich die mesozoischen Ablagerungen der Mittelmeerregion 
(einschlieBlich der Alpen) wesentlich durch ihre machtigen Tiefseekalke 
von den gleichzeitigen Ablagerungen im nOrdlicheren Europa, die in 
f1achen KOstengewassern gebildet sind. 

Diese machtigen, zur Bildung jaher AbstOrze, gewaltiger BergklOtze, 
zackiger Kamme neigenden Massenkalke, kahl, steinig, dOrr und hell
farbig, geben den meisten Kettengebirgen des Mittelmeeres ihre eigentOm
Iiche wilde SchOnheit. Indem sie das Wasser versinken lassen und wenig 
Ackerkrume bilden, bringen sie unter dem dortigen Klima verkarstete 
GebirgswOsten hervor, wie wir sie in Nordeuropa in solchem Mafie nicht 
kennen, und mit ihren schwierigen Wegen hemmen sie den Verkehr weit 
mehr, als Gebirge anderer Gesteine von gleicher Hohe. 

Doch fehlt es auch den Kettengebirgen nicht an Zonen sanfterer For
men und reicheren Pflanzenwuchses. Das sind vor allem diejenigen, wo 
der Flysch auftritt, ein eigentomliches machtiges Sedimentgebilde aus 
wechselnden Sandsteinen, Konglomeraten, Tonschiefern, Mergeln, das so
wohl in den oberen mesozoischen, wie besonders in den alttertiaren For
mationen machtig entwickelt ist, und z. B. den nOrdlichen Apennin ganz 
Oberwiegend zusammensetzt. Weiche, langweilig gerundete und bewachsene 
RUcken, aber auch tiefe gewundene Taler sind fOr den Flysch bezeichnend. 

1m scharfen Gegensatz zu dieser Mannigfaltigkeit steht die groBe 
Schollenregion mit ihren endlosen Schichttafellandern, wo oft riesige 
Wei ten von einem und demselben flach lagernden Gestein eingenommen 
werden. EinfOrmigkeit und Weitraumigkeit in allen Erscheinungen ist 
ihr eigen. 
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5. DIE EINBROCHE. OESCHICHTE DES MITTELMEERES. 

In dieses an sich schon verwickelt gebaute Gebiet sind nun jene jUn
geren Vertiefungen eingesenkt, welche die Mittelmeerbecken geschaffen und 
auch die stehen gebJiebenen Landmassen mannigfaltig zertrUmmert haben. 

Ein Blick auf die Karte lehrt schon, daB diese Bruchzone in ihrem 
Verlauf keine RUcksicht auf jene wichtige tektonische Grenze nimmt, 
welche die Falten- und die Schollenregion scheidet. 1m Westen Iiegt das 
Mittelmeer ganz in der Faltenregion; das Ostliche Becken ist dagegen 
zwischen Falten- und Schollenland eingebrochen und sendet Zweige in 
beide Regionen hinein. Das Agliische und Schwarze Meer kreuzen die 
Faltenregion bis zum borealen Schollenland, wahrend das Rote- Meer sich 
ganz in die sUdliche Schollenregion hineinzieht. 

Die einzelnen EinbrUche des Mittelmeergebietes sind keineswegs gleich
zeitig entstanden. Yom Miocan durch das Pliocan bis in die Quartlirzeit 
dauern die wechselnden Bodenbewegungen, die zur heutigen Gestaltung 
gefQhrt haben. Bald sinkt hier ein Teil ein, bald hebt sich dort wieder 
eine Scholle j Auf - und Absteigen der ganzen Uindermassen, Zusammen
sChrumpfen ulld Ausbreitung des Meeres, Schlie Ben und Offnen der Mee
resstraBen IOsen einander abo Wir kOnnen hier nur die HauptzUge dieser 
Entwicklung vorfOhren. 

Die Meere der alttertHiren Peri ode waren durch die Faltung der Ge
birge zum Verschwinden gebracht. 1m Miocan begann sich dann das 
heutige Mittelmeer zu bilden, und zwar zunlichst das westliche Mittel
meer, das aber nicht durch die StraBe von Gibraltar mit dem Ozean ver
bunden war, sondern zwischen Sierra Nevada und dem spanischen Hoch
lande durch das Tal des Guadalquivir, wohl auch durch Marokko zwischen 
Atlas und Rif-Gebirge. Dagegen scheint nie eine Meeresverbindung durch 
das Garonnetal bestanden zu haben. Tief lag Italien unter dem Meere 
und war ein Archipel gebirgiger Inseln, deren Flanken mlichtige Ablage
rungen des Meeres einhUlIten, die jetzt hoch erhoben einen Teil des Ge
birges der Halbinsel und Siziliens bilden. Dagegen scheinen die Haupt
teile Sardiniens, Korsikas und des Tyrrhenischen Meeres als Festland 
Uber die Fluten aufgeragt zu haben. Auch die WestkOste Griechenlands 
wurde im Miocan vom Meere erreicht, das sUdIiche Kleinasien sowie der 
Nordrand Libyens nebst Unter-Agypten UberspUlt. Dagegen bilden Grie
chenland und Kleinasien noch eine zusammenhlingende Landmasse fiber 
den nOrdlichen Teil des heutigen Agliischen Meeres hinweg. Anderseits 
aber 109 sich ein groBer Arm des Mittelmeeres am AuBenrande der Alpen 
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und Karpathen entlang sowie durch die Senke von Wi en ins Innere des 
neugebildeten ungarischen Beckens und bis zum Kaukasus hin. 

So war also damals ganz Sildeuropa ein Gewirr von Inseln und Meeres
straBen. Aber schon in dem letzten Abschnitt der Miocanzeit begann ein 
Rilckzug des Meeres neben einem allgemeinen, wenn auch in den einzelnen 
Gegenden verschieden starken Aufsteigen der Landmassen. Der Arm im 
Norden der Alpen ward vom Ozean abgeschIossen; in seinem 5stlichen 
Teil verwandelte er sich in ein weites Wasserbecken mit brackischem Was
ser und verarmter Fauna, das sogenannte Sa r mat i s c heM e e r, das von 
Wi en und den Dardanellen bis nach Turkestan reichte und allmahlich 
sich mehr und mehr einschrankte und aussilBte. Aus ihm haben sich das 
Kaspische und das Schwarze Meer entwickelt. Auch das eigentliche Mit
telmeer wird eingeengt, urn im Unterpliocan (der sogenannten "Pon
tischen Stufe") seinen tiefsten Stand zu erreichen; denn es Iiegen keine 
Meeresablagerungen aus jener Zeit ilber dem heutigen Meeresspiegel. 
Manche Forscher glauben sogar, daB das Mittelmeer damals ganz vom 
Ozean abgeschnitten und eingetrocknet gewesen sei, doch widerspricht 
dem die Kontinuitat der Tierwelt des Mittelmeeres. G1eichzeitig waren 
die Lander mitsamt den Meeresablagerungen des Miocans hoch empor
gestiegen. Scharen von Saugetieren vorwiegend afrikanischen Charak
ters belebten die Landflachen, und ihre Reste, massenhaft bei Pikermi 
in Attika, auf Samos, im Arnotal u. a. a. O. gefunden, geben uns die 
wichtigsten Aufschlilsse ilber die Abstammung und Verbreitung der hOhe
ren Fauna. Eine savannenartige Vegetation, Steppen gemischt mit klei
neren Baumbestanden und mit Silmpfen, ilberzog die Lander des. Mittel
meergebietes, ahnlich wie sie jetzt dem sildlichen Grenzgebiete der groBen 
Wilste, dem Sudan, eigen ist. Damals milssen auch diemeisten Inseln 
des Mittelmeeres wieder mit dem Festlande verbunden gewesen sein und 
ihre Tierwelt von dort erneuert oder erganzt haben. Diese Kontinental
periode war auch eine Zeit starker Erosion. Die FlUsse, mit steilem Ge
falle zu dem niedrigstehenden Meere hinabstr5mend, nagten tiefe Taler 
ein, die dann beim Wiederansteigen des Meeres zu Meerengen und Buch
ten wurden. 

So findet das im Mittelpliocan wieder vordringende Meer ein sehr ver
andertes Landrelief vor, das nun wieder tief unter den Wasserspiegel 
sinkt. Das mittelpliocane Meer erfilllt nieht allein das heutige west
Iiehe Mittelmeerbecken, sondern greift naeh Sildfrankreich hinein, be
spillt hoch hinauf die Flanken des Apennin auf beiden Seiten und ilber
flutet die Po-Ebene; ebenso sind die Westseite Grieehenlands und der 

Phi Iippson: das Mittelmeergebiel. 4. Aufl. 2 
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sOdliche Teil des Agaischen Meeres, Teile Syriens und Unteragypten yom 
Meere bedeckt, wahrend ausgedehnte SOBwasserseen im Ostlichen Grie
chenland, im ni5rdlichen Agaischen Meer und im lnnern Kleinasiens mach
tige Ablagerungen, die "levantinischen" Schichten, zurOcklassen.1) Diese 
Zeit des Tiefstandes der Landmassen im Verhliltnis zum Meeresspiegel 
scheint lange angedauert zu haben. Denn in diese Periode dilrfte die Aus
bildung der Abtragungsflachen fallen, die wir in man chen Landern am 
Mittelmeer (Apennin, Dinarisches Gebirge, Kleinasien u. a.) beobachten; 
es hat also damals eine ziemlich ausgedehnte Einebnung, selbst der jungen 
Faltengebirge, stattgefunden. Aber im und nach dem oberen Pliocan, 
wahrscheinlich noch in einem Teil der Quartarzeit fortdauernd, erfolgt 
abermals ein bedeutendes unregelmaBiges Aufsteigen der Lander. Bis zu 
ansehnlichen Hi5hen - im Peloponnes bis 1800 m Ober dem jetzigen Mee
resspiegel - werden die Ablagerungen des Mittelpliocans an den Gehlin
gen der Gebirge haftend hinaufgetragen, das Meer entsprechend zurilck
gedrangt; die groBen Seen verschwinden. Die AbtragungsfUichen werden 
durch Brilche zerlegt und wieder von Talern zerschnitten. 

Auch die Ablagerungen des Oberpliocans werden noch Ober Meer ge
hoben; wenn auch nicht in dem MaBe wie die frilheren. Deutliche Ter
rassen bezeugen den ehemaligen hOheren Meeresstand und Ruhepausen 
in der Verschiebung, so in Kalabrien und Sizilien bis 700 m 0. d. M., in 
Griechenland bis 500 m, in SOdfrankreich und Algerien bis 350 m 0. d. M. 
Nun sind auch die MeeresstraBen durch Spanien und Marokko geschlossen 
und dafilr diejenige von Gibraltar ge!iffnet. - So ist d~s Ende des Plio
cans und der Beginn der QuarUlrzeit wieder eine Zeit des Tiefstandes 
der Meeresoberflache unter dem jetzigen Spiegel, eine Zeit energischer 
Talbildung in den erhobenen Landern. 

Dann folgt eine erneute Peri ode des Einbruchs und der Senkung in
nerhalb der Quartarzeit. Das Rote Meer dringt in seinen Grabenbruch 
ein, der vorher von SfiBwasserseen erfilllt war, und verbindet sich sogar 
kurze Zeit mit dem Mittelmeer. Das mittlere und nOrdliche Agaische 
Meer, das Marmara-Meer sinken hinab, und fiber diese Einbrilche hin
weg und zwischen den Spitzen des versenkten Landes, den Inseln, hin
durch dringt das Mittelmeer vor, fiberflutet die vorher von einem Flusse 
gebildeten Erosionstaler des Hellespont und Bosporus und erreicht so den 

1) Diese Binnensee-Ablagerungen Griechenlands und I(leinasiens scheinen nach 
den neuesten Untersuchungen liIter zu sein, als bisher angenommen wurde, namUch 
dem oberen Miocan anzugehOren, sie wUrden demnach der pontisl'hen I(ontinental
periode vorausgehen. Doch sind diese Untersuchungen noch nicht abgeschlossen. 
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bisher selbstandigen Binnensee des Pontus, ihn als Schwarzes Meer sich 
angliedernd •. Doch beobachtet man an verschiedenen Stellen der Mittel
meerkOsten auch Spuren eines gegenOber dem jetzigen e r h ij h ten Meeres
standes in der Quartarzeit, sowohl junge Meeresablagerungen, wie KOsten
terrassen, die sich an die oberpliocanen anschlieBen.1) Die Absenkung 
des Landes zu den Meeren hin (Ansteigen der KOstenlinie) ist also unter
brochen worden von entgegengesetzter Bewegung (ROckweichen der 
KOstenlinie). Es ist noch nicht klar, wie sich diese gegensatzIichen Be
wegungen zeitIich zueinander verhalten. Aus der fortschreitenden Ver
tiefung der Erosionstaler in der Quartarzeit und nach Anschauungen, 
die man in anderen Teilen der Erdoberflache gewonnen hat, muB man an
nehmen, daB sich gleichzeitig die Landmassen als Ganzes hoben, wahrend 
sich die Meeresbecken einsenkten, und daB die KUstenlinie selbst bald in 
das Bereich der Senkung des Meeresbodens, bald in das Bereich der He
bung der Landmassen geriet, also wechselnde Bewegung erlitt. Wie dem 
aber auch sei, die Formen der heutigen KOste weisen auf Oberwiegen der 
Senkung des Landes an den KOsten hin, denn fast Oberall sieht man 
die MUndungen der Taler YOm Meere OberspUlt, so daB man an eine Uber
wiegende allgemeine Senkung der KOstenlander glauben muB. So werden 
die heutigen KUstenumrisse allmahlich durch Niederbruch und Ober
flutung erreicht, und auch die heutigen Reliefverhaltnisse des Landes 
sind durch neue EinbrOche gestaltet. Diese neuen EinbrUche der Quar
tarzeit, welche die heutigen Oberflachenformen im wesentlichen bedingen, 
verlaufen vielfach abweichend von den frilheren der Miocan- tind Pliocan
zeit. Auch dort, wo schon frOher Einsenkungen und Meeresteile vorhan
den waren, scheinen die heutigen Tiefbecken ihre Gestalt und besonders 
ihre bedeuteIlde Tiefe erst in der Quartarzeit erhalten zu haben. Auch 
in historischer Zeit scheinen sich die KOsten zu bewegen, meist sinkend, 
einige vielleicht auch steigend. So oszillieren die KUsten des Mittelmeeres 
seit seiner Entstehung auf- und abwarts. 

6. OEOORAPHISCHE FOLOEN DER OESCHICHTE DES MITTELMEERES. 
JUNOTERTIAR-LANDSCHAFTEN, KOSTENGLlEDERUNG. 

Aber man wird fragen, welche Bedeutung hat die EnthOllung dieser 
verwickelten Geschichte der ZertrUmmerung und der Auf- und Abwarts
Bewegungen unseres Gebietes fUr sein geographisches Verstandnis? Geht 
das nicht den Geologen allein an, der sich dafOr interessieren mag? -

1) Die Behauptung Negris' von einer .. Regression" des Meeresspiegels um 
fast 1000 m innerhalb der Quartllrzeit 1st ungenUgend begrUndet. 

2· 
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DemgegenOber haben wir auf zwei wesentliche CharakterzOge des Mittel
meergebietes hinzuweisen, die nur als Folge dieser Vorgiinge verstanden 
werden k6nnen. Es ist einmal der groBe Anteil, den jungtertilire, mehr 
oder weniger lockere Ablagerungen an dem Aufbau der mediferranen 
Landmassen nehmen, und femer die rei<;he KOstengliederung im einzel
nen, beides Kulturfaktoren erst en Ranges. 

Die jungtertiliren Schichten, meist locker gefOgte Tone, Mergel 
und Sande, dazwischen freilich auch hlirtere Kalke, reichen infolge der 
wiederholt en Hebungen hoch hinauf an den Gebirgen, ja bilden wesent
Iiche Teile dieser selbst. Bis Ober 2000 m MeeresMhe erreichen sie im 
Apennin und in Kleinasien, und nahezu soviel in Griechenland. Ais ein 
breiter GOrtel umziehen sie viele der mediterranen Gebirge und Hoch
llinder, indem sie treppenf6rmig verworfen yom Gebirgskamm zur KOste 
oder zum Tiefland hinabsteigen und wie eine Rampe zwischen beiden 
vermitteln. So bilden diese jungtertiliren HOgelllinder ein wirtschaft
liches und verkehrsgeographisches Bindeglied zwischen beiden, das 
schmerzlich vermiBt wird, wo es infolge jOngerer EinbrOche oder son
stiger Zerstorung fehlt, und die jlihen Gebirgswlinde sich trotzig und un
nahbar erheben. Die lockere Beschaffenhcit des Jungtertilirs gewlihrt der 
Vegetation ulld dem Anbau Boden, wenn auch nicht solcher GOte, wie 
die Tiefebenen, so doch weit kulturflihiger, als das alte Gebirge. Die jung
tertiliren HOgellandschaften, besonders dort, wo ihre HOhe mliBig ist und 
wo die Erosion der Gewlisser sie in ein sanftes Auf und Ab weicher ROcken 
und anmutiger Tliler verwandelt hat, sind Gegenden Mherer Kultur und 
dichterer BeviUkerung, Kulturzentren zweiten Grades nach den Tief
ebenen. Um ihre Bedeutung zu wUrdigen, vergleiche man die reich be
siedelte KOstenzone an der SOdseite des Korinthischen Goifes, wo ein 
breiter GOrtel des Jungtertilirs sich hinzieht, mit der Nordseite desselben, 
wo die Gehirge unvermittelt aufsteigen und wo daher, abgesehen von ein
zelnen Punkten, niemals ein reger Verkehr und eine Mhere Kultur sich 
entwickelt hat. Oder man vergleiche die Volkszahlen auf der Ostseite des 
Apennin mit ihrem breiten GOrtel von Jungtertilir (Marken 112, Abruzzen 
86 Einw. auf den Quadratkilometer) mit denen an der gegenOberliegenden 
dalmatinisehen KUste, wo er fehlt! (Dalmatien, trotz gOnstigerer KOsten
gestalt, 50 Einw. auf den Quadratkilometer.) 

Noch anders ist die Bedeutung dieser Schichten, wo sie unzerbrochel'le 
Hochtafeln bilden, wie im Innern Kleinasiens. Dort gleichen sie ein un
regelmaBiges Gebirgsland aus, das nur noch in einzelnen Kiimmen und 
Kuppen daraus aufragt. WUrde die tertiare Decke fehlen, so batten wir 
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hier ein wildes Gebirge, von T~i1ern tief zerschnitten; anstatt eine Kultur
brlicke zu bilden zwischen Europa und Asien, wlirde die Anatolische Halb
insel eine unnahbare Wildnis geblieben sein, von rohen Gebirgsstammen 
bewohnt, wie Kurdistcm und das Zagros-Gebirge. 

So bildet die jungtertiare Hligel- und Schollenlandschaft einen wei
teren geologischen Landschaftstypus des Mittelmeergebietes, den wir den 
bereits oben geschilderten hinzuzufOgen haben. 

Die KOstengliederung des Mittelmeeres ist durch die Sen kung, 
welche dem Hochstande des Landes am Ende der Pliocanzeit folgte, un
gemein bereichert worden. War sie schon durch die tektonischen Ein
brliche mannigfaltig genug, so geraten nun auch zahlreiche Erosions
taler unter Wasser. Manche verwandeln sich in Meerengen, und Inseln 
werden dadurch vom Festland losgeHlst. Solche schmale und gewundene 
Engen wie Bosporus und Hellespont, wie der Euripus von Chalkis (Eu
boea), kOnnen nicht anders erkllirt werden, denn als ertrunkene FluB
taler; sie tragen aile Eigenschaften von solchen zur Schau und es gibt 
keine andere Kraft, die derartige Furchen schaffen Mnnte. Ja auch die 
Engen von Gibraltar und Messina kOnnen durch OberspOlung von Fest
landstalern entstanden sein, wenn diese auch durch tektonische Ein
brliche vorgebildet waren und ferner die Wellen und Strijmungen mit
gearbeitet haben dOrften. Freilich ist es durch K 0 belt wahrscheinlich 
gemacht, daB diese letzteren Engen bereits frliher, also vielleicht bei der 
Senkung des Mittelpliocans, entstanden sind. So hatten hier die Meeres
wellen und StrOmungen, die in ihnen tatig sind, Ianger Zeit, sie mehr aus
zuweiten, als dies bei den jOngeren MeeresstraBen der Fall ist. Durch 
Oberflutung von Festlandsformen abgetrennt sind die meisten kleineren, 
in Gruppen vereinigten Inseln, wie die Kykladen, die dalmatinischen In
seln, u. a. m. 

Andere Talfurchen geraten nur mit ihren MOndungen unter Wasser 
und bilden ebenso viele, oft tief eingreifende und zerlappte Buchten, 
zwischen denen die HijhenzOge als Halbinseln vorspringen. Man bezeich
net diese durch Oberflutung von FestlandsUilern geformten KOsten als 
IngressionskOsten. Wir werden auf sie bei der zusammenfassenden 
Betrachtung der Klistenformen zurOckkommen. 

So ist der Buchten- und Inselreichtum des Mittelmeeres zum groBen 
Teil der Senkung zu verdanken. Ob wirklich das Land sich senkte oder 
der Meeresspiegel anstieg, bleibt dahingestellt. Die Wirkung ist in beiden 
Fallen dieselbe. Doch sprechen gerade im Mittelmeergebiet zahlreiche 
Tatsachen, wie besonders die groBe und so verschiedene Hijhenlage der 
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jungtertiliren Schichten, dafUr, daB Bewegungen in der festen Erdkruste 
selbst, wenn nicht ausschlieBlich, so doch jedenfalls ganz Oberwiegend 
die Verschiebungen der KOstenlinie bewirkt haben. 

7. FORTDAUERNDE BEWEOUNGEN IN DER ERDKRUSTE. 
STRANDVERSCHIEBUNOEN. VULKANE. ERDBEBEN. 

Es wurde schon erwlihnt, daB auch in historischer Zeit Bewegungen 
der Strandlinie beobachtet werden. Allerdings ist dies ein Gegenstand, 
der besondere Schwierigkeiten darbietet, und die vorhandenen Berichte 
bedOrfen dringend einer Revision, der ganze Gegenstand, was das Mit
telmeer angeht, einer erneuten zusammenfassenden Bearbeitung. Die 
Schwierigkeiten sind mehrfacher Art. Einmal muB streng unterschieden 
werden - was von Laien und selbst in wissenschaftlichen Zusammen
stellungen oft nicht geschieht - zwischen Hebungen und Senkungen der 
KOste einerseits, und den Verschiebungen der KUste in horizontaler Rich
tung durch AbspOlung und Anschwemmung anderseits. Diese letzteren 
Verschiebungen haben naturgemliB mit der Frage der Hebungen·und Sen
kungen nichts zu tun. Ferner muB streng unterschieden werden zwischen 
den frO her en - jungtertiliren und quartliren - und den jetzigen, histo
rischen Verschiebungen. Anzeichen von Hebung, wie Strandterrassen 
oder Meeresablagerungen in gewisser HOhe Ober dem jetzigen Meeres
stand, geben noch keinen Beweis fUr Verschiebungen in historischer 
Zeit. Wir sahen ja, daB sich wiederholt betrlichtliche Oszillationen in der 
Vergangenheit am Mittelmeer vollzogen haben. Daher so viele wider
sprechende Nachrichten Uber Hebungen und Senkungen von derselben 
KUste. Auch Muschelanhliufungen sind oft als Anzeichen von Hebung 
angesehen worden, die sich spliter als Abflille menschlicher Mahlzeiten 
("Kj6kkenmOddinger") herausgestellt haben. Beweise fUr historische 
Hebung und Senkung der Kilsten ergibt eigentlich nur die Lage von alten 
Siedelungen und Bauwerken, auch Steinbrilchen, zum Meeresstrande, und 
da ist es natilrlich leichter, eine Senkung zu erkennen, wenn wir antike 
Bauwerke heute unter Wasser finden, als eine Hebung. Doch ist auch 
in ersterem FaIle Vorsicht am Platze. Einmal muB es feststehen, daB die 
unter Wasser befindlichen Bauten wirklich Uber Wasser gebaut sind, 
nicht etwa Hafendlimme, Schiffshliuser, Badeanstalten waren. Es wilre 
eine lohnende Aufgabe fUr einen archliologisch und technisch gebildeten 
Forscher, die zahlreichen Unterwasserruinen des Mittelmeeres daraufhin 
zu untersuchen. Ferner muB man solche FillIe aussondern, wo die ge
senkten Bauten auf lockerem Schwemmland stehen; dieses sackt sich 
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naturgemaB mit der Zeit zusammen, ohne daB damit eine allgemeine 
Senkung der KUste verbunden zu sein braucht. Auch die Nachbarschaft 
tatiger Vulkane bewirkt lokale Hebungen und Senkungen, die das feste 
Felsgeriist nicht ergreifen. 

Als bekanntestes Beispiel letzterer Art galt der berUhmte S era p is
tempel bei Puzzuoli am Golf von Neapel. Drei Saulen von ihm stehen 
aufrecht unweit des Ufers. Bis 31/ 2 m Uber dem Boden sind sie glatt, 
aber von 31/ 2 bis 61/ 2 m Hohe sind sie von Bohrmuscheln, die nur im 
Meerwasser leben, durchlochert. Der Tempel, der 205 n. Chr. noch un
versehrt stand, muB also, nachdem er eingestiirzt und die Saulen 3% m 
hoch in Schutt begraben waren, bis mindestens 61/ 2 munter' Meer ge
sunken sein; dann sind die Saulen wieder Uber Meer gehoben worden. 
E. Sue B glaubte nachweis en zu konnen, daB diese Hebung pl,otzlich und 
gleichzeitig mit der Eruption des Monte Nuovo 1538 erfolgt, also eine 
ganz lokale Erscheinl.lng sei. Die Untersuchungen von R. T. GUnther 
haben aber im Gegenteil gezeigt, daB die Kiisten des ganzen Golfes von 
Neapel diese Bewegungen mitgemacht haben. Es scheint sogar, daB deren 
Bereich noch viet weitere Kiistenstrecken einschlieBt. 

Wenn auch, wie gesagt, die einzelnen Erscheinungen noch einer sorg
faltigen PrUfung bedUrfen, so ist doch die Zahl der Anzeichen, die auf 
eine Senkung der KUste in historischer Zeit hinweisen, am 
Mittelmeer eine so groBe, daB man kaum daran zweifeln kann, daB tat
sachlich weite KUstenstrecken sich in absteigender Bewe
gung befinden. An den KOsten Griechenlands und des westlichen 
Kleinasiens (besonders Lykiens), der Adria und des Ionischen Meeres, an 
der WestkUste Italiens, auf Malta, an der KUste von Nordafrika und 
Syrien, in SOdfrankreich sind solche Anzeichen, besonders ant ike Bauten, 
die sich jetzt im Wasser befinden, in groBer Zahl bekannU) An einigen 
anderen Stell en findet man allerdings Zeichen unveranderten Meeresstan
des. Dagegen sind die behaupteten He bun g e n in historischer Zeit in 

1) S. u. a. Cold, KUsten-Veranderungen im Archipel. Dissertation. Mar
burg 1886. Th. Fischer, KUstenveranderungen im Mittelmeer. Zeitschr. d. 
Gesellsch. f. Erdkunde, Berlin 1878. Tietze, Geologie Lykiens. Jahrb. der k. k. 
Geolog. Reichsanstalt Bd. 35. 1885. Philippson, Der Peloponnes. Berlin 1892. 
F. G. Hahn, Untersuchungen Uber das Aufsteigen und Sinken der KOsten. Leip
zig 1879. R. T. GUnther, Earth movements in the bay of Naples. Geogr. Jour
na11903, S. 121-149. Gnirs, Niveauschwankung des Meeres wahrend der letz
ten zwei Jahrtausende. Programm der Marine-Unterrealschule in Pol a fUr 1907. 
'Sollstige Literatur s. Supan, Grundziige der physischen Erdkunde, 6. Auf!. Leip
zig 1916. S.462ft 
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Algerien und Tunesien, sowie Sizilien, am Westende Kretas u. a. a. O. 
noch der Bestiitigung bedUrftig. 

Wir haben bisher bei der Betrachtung des Baues und der Entwick
lungsgeschichte des Mittelmeeres einer Gruppe von Erscheinungen nicht 
gedacht, die, wenn sie auch ortlich durch groBartige KraftiiuBerungen 
miichtige Einzelformen geschaffen hat, doch fUr die Gestaltung des Ge
bietes im groBen von untergeordneter Bedeutung ist: des Vulkanismus. 
Man weiB heute, daB das Heraufdringen feuerflUssiger Gesteinsmassen 
in der festen Erdkruste und ihr Austritt an der Erdoberfliiche nicht, wie 
die plutonistische Geologenschule der erst en Hiilfte des 19. Jahrhunderts 
glaubte, die groBen Gebirge der Erde emporwOlbt. 1m Gegenteil haben die 
in den letzten Jahrzehnten herrschenden Anschauungen von Ed. SueB 
dem Vulkanismus nur eine passive Rolle in der Gestaltung der Erdkruste 
zuerkannt, ihn als eine Begleiterseheinung der ZertrUmmerung derselben 
durch BrUehe aufgefaBt. Die Vulkane sollen auf BruehIinien aufsitzen, 
die dem glUhendflUssigen "Magma" das Aufsteigen ermOglichen. Nicht 
aile Bruehe tragen Vulkane, aber Vulkane kOnnen nur an BrUehen ent
stehen, nur auftreten, wo junge SpaJten die Erdkruste durchsetzen; in
sonders sollen sie an der Innenseite der groBen Gebirgsbllgen auftreten, 
wo diese in Senkungsfeldern herabgebrochen sind. Dann hat sieh eine 
Reaktion gegen diese Ansehauung geitend gemaeht, namentlich durch 
Branco und StUbel eingeleitet. Man muB anerkennen, daB tatsachIich 
viele Vulkane nieht auf Spalten aufsitzen, sondern daB sie selbstiindig 
die Erdkruste durehbohrt haben, daB ihre Sehlote wie SehuBkanale die 
Gesteinsmassen durchbreehen. 

So sind die Ansichten uber das Wesen und die Wirksamkeit des Vul
kanismus, und ebenso uber die Frage, ob er einem feuerfIUssigen Erd
innern oder gesonderten Ortlichen Herden entstammt, augenblicklich wie
der in einer Zeit der Giirung und der Unsieherheit. Immerhin scheint 
aus der SueBschen Ansicht in Geltung zu bleiben die passive Rolle des 
Vulkanismus bei den groBen gebirgsbildenden Vorgangen, wah rend ander
seits aueh ein gewisser Zusammenhang mit der ZertrUmmerung an BrU
ehen wohl aufrecht zu erhalten ist, wenn aueh ein solcher zwischen den 
Vulkanen und einzelnen Bruehiinien nicht besteht. Wenigstens falIen 
im Mittelmeergebiet die Perioden vulkanischer Tiitigkeit mit den Zeiten 
der Bruehbildung zusammen, und die meisten Vulkane finden sich in Sen
kungsfeldern oder an deren Rande. 

Von den alten Eruptivmassen, die den Sehichten der alten und jungen 
Faltengebirge einlagern und mit ihnen gefaltet sind, wie Graniten, Por-
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phyren, Gabbros, Serpentinen und dgl. abgesehen - sie haben fUr die 
OberfUiehengestaltung eine Bedeutung nur insoweit, als Ihnen besondere 
Verwitterungsformen eigen sind -, haben wir im Mittelmeergebiet zu 
unterseheiden die Vulkanmassen des jUngeren TertUirs und der lilteren 
Quartlirzeit von den tiltigen oder in kurzer Vergangenheit tlitig gewesenen 
Vulkanen. Die ersteren treten uns teils als Einlagerungen von Laven, 
Tuff- und Asehenschichten in den jungtertiliren Sedimenten entgegen, 
teils sind es Lava-Glinge und -Schlote oder unfOrmliche Kuppen und 
StOcke, die Uber ihre Umgebung aufragen, zuweilen ansehnliche Gebirgs
mass en bildend, oder auch von der Erosion zerschnittene Lava-Decken 
und -StrOme. Diese lilteren vulkanischen Gebilde, vor alIem die der Ter
tiarzeit, sind Vulkanruinen, die durch die Verwitterung und Erosion 
aus den ursprUngIichen Formen herausgearbeitet sind, also diese nicht 
mehr erkennen lassen. Nur der Charakter des Gesteines, nicht mehr die 
auSere Form, verrlit den Vulkan der Tertilirzeit. Manche erloschene Vul
kane der Quartlirzeit sind freilich besser erhalten und zeigen vielfach noch 
Aschenkegel und Krater, wenn auch mehr oder weniger von der ZerstO
rung angefressen. 

Solche langst erloschenen Vulkanruinen und vulkanische Reste alIer 
Art finden sich in grOBerer Zahl an der Kuste der Atlasliinder, an der 
SUd- und OstkUste Spaniens (lnsel Alboran; vom Cabo de Gata bis in 
die Gegehd von Cartagena und Murcia und auf. den Balearen; die Kolum
bretes- Inseln im Golf von Valencia; am unteren Ebro; urn den Golf 
de Rosas); im Languedoc bei Agde; vereinzelt auch an der Kuste der Pro
vence; vor alIem aber in den groBen Bruchfeldern auf der Westseite Ita
liens. Zunlichst der Monte Amiata in Toskana; dann die ausgedehnte 
Tuffregion Latiums mit ihren Kraterseen und Asehenkegeln, vom Lago 
die Bolsena bis zu den Albaner Bergen; vereinzeltere Vorkommnisse fOh
rel1 dann weiter zu Lande wie Uber die Ponza- Inseln zu der groBen Vulkan
region Kampaniens: der Roccamonfina und derUmgebung desVesuv. Auch 
derWesten Sardiniens ist reich an erloschenen Vulkangebirgen, zum Teil 
von mliehtigen Dimensionen. Kurz, das westliche Mittelmeerbeeken 
1st rings umzogen von einem GUrtel tertilirer und quartlirer Vulkane, deren 
Tlitigkeit sieh freilich auf lange geologische Zeitrliume verteilt. 

Dagegen ist der erloschene Vulkanismus splirIich in der Umgebung 
des Adriatischen und Ionischen Meeres. Hier sind nur die Laven und 
Tuffe der Hyblliischen HUgel im SUdosten Siziliens, dann der Vulkan 
Vultur (Volture) an der Ostseite des Apennin, die Euganeischen und Vin
eentinischen Berge am SUdrande der Alpen zu nennen. 
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1m siidlichen Agaischen Meer sind, trotz seiner starken ZertrUmme
rung, die tertiaren und altquartaren Vulkane auf eine Linie beschrlinkt, 
die yom Isthmus von Korinth durch den Aginetischen Golf (Halbinsel 
Methana, Inseln Agina und Poros) am SUdrande der Kykladen entlang 
(Milos, Santorin) nach Kleinasien (Nisyros, Kos) zieht, einer deutlich aus
gesprochenen Bruchregion folgend. Desto massenhafter und ausgedehn
ter umgeben sie das nOrdliche Agliische Meer. Kleinere Massen treten bei 
Kumi auf Euboea und in Thessalien auf; grHBere auf vielen Inseln des 
nHrdlichen Agaischen Meeres und besonders auch in Makedonien, Thra
kien, dem nordwestlichen Kleinasien. Auch das Innere Kleinasiens ist 
besetzt mit zahlreichen tertiaren Vulkanruinen; daneben zieren gut er
haltene erloschene Vulkane das "verbrannte Land", die Katakekaumene 
in Lydien. Der machtige Vulkankegel des Argaeus (3830 m) ist bereits 
ein Vorposten der riesenhaften Vulkanregion Armeniens. 

Den Kaukasus wollen wir nicht mehr zum Mittelmeergebiet rechnen. 
Doch fehlen auch in der Krim vulkanische Massen nicht ganz. 

Auch Syrien und Nordmesopotamien ist voll von Vulkankegeln und 
Lava-ErgUssen; sparlicher sind sie im Libyschen Tafelland. 

Nur einen bescheidenen Nachhall der vulkanischen Tatigkeit der Ver
gangenheit bildet der jetzige Vulkanismus. Er ist auf zwei Zonen 
beschrankt. Die eine ist die itaIienische Vulkanzone. Sie beginnt 
mit der Umgebung Neapels: dem seit dem groBen Ausbruch yom Jahre 79 
n. Chr. so haufig Utigen Vesuv, den kleinen Vulkanen der Phlegraischen 
Gefilde (Monte Nuovo neugebildet 1538), der Insellschia mit dem Epomeo 
(zuletzt tlitig 1302). Dann folgt die Gruppe der Liparischen oder Aoli
schen Inseln, wo Stromboli, Lipari und Vulcano aktiv sind; dann auf 
Sizilien der gewaltige A tn a, der grHBte Vulkan Europas (3274 m), desse~ 
Flanken von unzahligen parasitischen Kraterbergen bedeckt sind. Schlie8~ 
Iich Pantelleria, die Insel zwischen Sizilien undAfrika, in deren Umgebung 
wiederholt submarine Eruptionen stattfanden; so 1831 zwischen Pantel
leria und Sizilien, wobei die bald wieder verschwundene Insel Ferdinan
dea entstand; zuletzt eine Eruption 1891, nur 5 km nordwestlich von Pan
telleria selbst. 

Jeder dieser Vulkane oder Vulkangruppen erhebt sich aus einem kes
selfHrmigen Einbruch; der Vesuv aus der Kampanischen Ebene;die 
Liparischen Inseln aus dem Tiefbecken des Tyrrhenischen Meeres; der· 
Atna aus einem Einbruch der Sedimentlirgebirge Siziliens; Pantelleria 
aus einem unterseeischen Tiefbecken, das in den Boden der sizilischen 
Flachsee eingesenkt ist. 1m ganzen aber durchzieht die Zone mit annlihernd 
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nordsUdlicher Richtung quer den sizilianischen Apennin, von der Innen
seite des groBen Gebirgsbogens auf die AuBenseite desselben Ubergreifend. 

Die zweite Reihe tatiger Schlote liegt im Agllischen Meere und 
folgt der eben erwahnten Zone der dortigen erIoschenen Vulkane. Auf 
der HaIbinseI Methana, die an der Argolischen KUste in den Aginetischen 
Golf vorspringt und seIbst eine Vulkanruine ist, hat im 3. jahrh. v. Chr. 
noch eine Eruption stattgefunden. In der Mitte der Reihe liegt der in 
Illngeren Pausen tlitige Vulkan Santorin (Thera der Alten), eines der eigen
artigsten Gebilde Europas. Ein ehemaliger VuIkan~geI ist im 2. jahr
tausend v. Chr. - wie die unter dem Bimsstein verschUtteten Kulturreste 
zeigen - durch eine oder mehrere machtige Explosionen, die den ganzen 
Mittelteil entfernten, bis auf eine ringfHrmige Inselgruppe zerstHrt worden. 
Die sanfte AuBenabdachung dieses Kegelrestes ist mit einer machtigen 
Lage wei Ben Bimssteins bedeckt; dagegen sturzt der Ring nach innen 
mit jahen Wand en hinab zu einem kreisfHrmigen tiefen Meeresgolf, der 
jetzt die Stelle der einstigen Kegelmitte einnimmt. In der Mitte aber die
ses Golfes steigen aus den bIauen Fluten einige kleine InseIn, aus nacktem, 
zackigem Lavagestein und braunroten Aschenkegeln bestehend. Diese 
Kalmenes, die "Verbrannten" (Inseln), sind in historischer Zeit durch 
Eruptionen gebild.et; es sind die Gipfel eines unterseeischen neuen Vul
kanes, der sich aus dem SchoBe der groBen Vulkanruine erhebt. Die letzte 
Eruption dauerte von 1866 bis 1870 und schuf den Georgsvulkan auf 
Nea Kalmeni. 

Endlich Iiegt am Ende der Reihe an der kleinasiatischen KUste der 
Inselvulkan Nisyros, der noch heiBe Schwefeldampfe und zuweilen be
trachtliche Schlammassen ausstHBt. 

Soifataren, AusstrHmungen von Schwefelwasserstoffgas und schwef
tiger Sllure, und Mofetten, solche von Kohlensaure, finden sich sowohI 
in der italienischen wie griechischen Vulkanzone. 

Es wUrde hier zu weit fUhren, naher auf die Gestalt und die Tatigkeit 
der Mittelmeervulkane einzugehen. In historischer Zeit ist sowohl 
ihre aufbauende wie ihre zerstHrende Tatigkeit, verglichen mit anderen 
groBen Vulkangebieten der Erde, nur als recht bescheiden zu bezeichnen. 
Besonders gering ist sie gerade in der klassischen Zeit des Altertums ge
wesen. In Griechenland war kein Vulkan tatig bis zum 3. jahrh. v. Chr., 
in Italien schwieg der Vesuv vHllig bis zum jahre 79 n. Chr. Nur Atna 
und Stromboli waren aktiv, so weit die historische Oberlieferung zurOck
reicht. So ist der EinfluB der Vulkane auf die mythischen wie natur
wissenschaftlichen Vorstellungen des klassischen Altertums nicht allzu 
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gro6 gewesen und wurde darin bei wei tern von den Erdbeben flbertroffen. 
Dagegen haben die leicht zu erreichenden und zum Teil von dichter BevHI
kerung umgebenen, daher unter fortwahrender Beobachtung stehenden 
Mittelmeervulkane der wissenschaftlichen Erkenntnis der neueren Zeit die 
grH6ten Dienste geleistet. Die alteren Vorstellungen yom Vulkanismus 
beruhten vorwiegend auf dem Studium der italischen Feuerberge. 

In landschaftlicher Hinsich t zeichnen sich die Vulkane, mit ihrer 
isolierten, zuerst sanft,dann immer steiler, bis zu 300 Bi)schung aufstreben
den Kegelgestalt, mit ihrer harmonisch-ruhigen und doch so flberaus ein
drucksvollen Form, mit ihren dunklen drohenden Farben flber dem flp
pigen Orfln, den wei6en Hliusermassen, dem blauen Meere, vor allen an
deren Berggestalten aus. Sie geben dem Landschaftsmaler ein Motiv, das 
er im flbrigen Europa nicht in gleicher Reinheit findet. Wie unzahlig oft 
ist daher der Vesuv gemalt worden! In praktischer Hinsicht ist die Be
deutung nicht geringer, und da fiberwiegt die wohltlitige Seite ganz be
trlichtlich die schlidliche, wenn man auch zunachst an die furchtbaren 
Katastrophen, wie die ZerstHrung Pompejis und Herkulaneums, zu den
ken geneigt ist. Es gibt kaum einen fruchtbareren Boden, als denjenigen, 
der aus der Verwitterung der vulkanischen Oesteine entsteht, und selbst 
nur wenig von der Zersetzung betroffene vulkanische Aschen bieten der 
Kultur, besonders dem Wein- und Olbau, die denkbar besten Bedingun
gen. So finden wir die unteren Oehlinge der Vulkanberge, am Vesuv, 
Atna, den Liparischen Inseln, auch den Inselring von Santorin von dich
ter BevOlkerung in zahlreichen Ortschaften besetzt. 

1m Zusammenhang mit dem Vulkanismus sei flfichtig der zahlreichen 
hei6en Quellen gedacht, die teils mit, tells ohne betrachtlichen Oe
halt an gel Osten festen' oder gasfHrmigen Stoffen in sehr gro6er Zahl fast 
in allen Teilen des Mittelmeergebietes zutage treten und vielfach als Heil
quellen benutzt werden. Besonders zahlreich sind die schwefelhaltigen 
Quellen, z. B. in Oriechenland. Diese Thermen bezeugen durch ihre hohe 
Temperatur, da6 sie aus gr06erer Tiefe der Erdkruste stammen; sie kHn
nen aus dieser Tiefe heraufkommen nur durch Spalten, und sie sind in 
der Tat in ihrer Verbreitung an jugendliche Bruchregionen gebunden; 
oft lii6t sich sogar der Zusammenhang mit bestimmten Bruchlinien nach
weisen. Das ist die einzige Beziehung, die zwischen Vulkanismus und Ther
men besteht, da6 sie beide an Zertrflmmerung der Erdkruste gebunden 
sind; im fibrigen verbreiten sich die hei6en Quellen weit fiber die Vulkan
gebiete hinaus in Oegenden, wo niemals Vulkane vorhanden gewesen sind. 

Es gibt noch eine andere Erscheinung, die, neben den Strandverschie-
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bungen und den Vulkanen, die Fortdauer von Bewegungen in der festen 
Erdkruste im Mittelmeergebiet verrat und die sich viet energischcr und 
in allgemeinerer Verbreitung kundgibt, das sind die E r d b e ben. 

Fast kein grijBerer Teil des Mittelmeergebietes ist frei von gelegent
lichen heftigen ErderschOtterungen. Vor aHem sind fast samtliche Kil
stenstriche heimgesucht; am stlirksten jedoch ein mittlerer Streifen, ent
sprechend der Zone der grliBten ZertrOmmerung durch BrOche: Sildspa
nien (Andalusien), Silditalien (Kalabrien, Sizilien), Griechenland und 
Westkleinasien. In Griechenland erzittert fast taglich irgendwo der Boden. 
Furchtbare Katastrophen, die in ganzen Landstrichen die Hliuser nieder
werfen und die Bewohner unter den Trilmmern begraben, sind in allen 
diesen Landern hliufig. Die schrecklichste war die Vernichtung Messinas 
am 28. Dezember 1908, wobei 70- bis 80000 Menschen getHtet wurden. 
Auch Portugal (Zerstlirung Lissabons 1755), die Riviera, die Atlas-lan
der, Syrien sind hervorragend seismische Gebiete, wogegen die Libysche 
Tafel und Agypten seltener betroffen werden. 

In allen dies en Gebieten sind es ganz bestimmte Landstriche, sog. 
Sch il tterzonen, die immer wieder erbeben, wlihrend dieht daneben lie
gende Gaue immun sind oder nur von schwachen LeitungsstliBen erreicht 
werden. So sind in Griechenland die bedeutendsten Schiltterzonen: die 
Westkilste des Peloponnes und die Ionischen Inseln; die Nordkilste des 
Peloponnes; das Atolische Becken; der Sildabhang des ParnaB; die bO
otische Senke; die lokrische Kilste am Kanal von Euboea. Athen ist da
gegen ziemlich immun. Die Schiltterzonen sind fast aile langgestreckte 
Streifen an Bruchlinien entlang, von denen die StliBe ausgehen und an 
denen sie sich fortpflanzen. Aber auch die Beschaffenheit des Bodens ist 
von groBem EinfluB. Starke Zerstlirung ereignet sich fast ausschlieBlich 
auf lockerem Erdreich, in den Ebenen, den tertiliren Hilgellandern, auf 
Schutthalden und dergleichen, wlihrend auf dem festen Felsboden des 
Gebirges die Gebliude nur wenig beschlidigt werden. Daher rOhren die 
oft launenhaften Unterbrechungen in den Zerstijrungsgebieteil der Erd
stOBe. Fast noch schlimmer, als die Erdbeben selbst, sind manche Folge
Erscheinungen derselben, wie die Erdbebenwogen, die sich bei manchen 
Beben zerstlirend gegen die Kosten walzen, oder das Abrutschen von 
Schwemmland, wodurch Z. B. im Jahre 373 V. Chr. die Stadt Helike am 
Korinthischen Golf mit ihrer gesamten BevOlkerung ins Meer versenkt 
wurde. Auch der Untergang von Sodom und Gomorrha dUrfte mit einem 
Erdbeben verbunden gewesen sein, wobei sich infolge Senkung der Ebene 
dieser Stlidte das Tote Meer aber sie ausbreitete. 
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Man weiB heute, daB die bei weitem groBte Zahl der Erdbeben mit 
den Vulkanen nichts zu tun hat. Wohl aber hangen sie weit zweifelloser, 
wie diese, von den Bruchspalten abo Sie werden erzeugt durch kurze, 
ruckweise Verschiebungen an solchen Spalten und sind also Symptome 
davon, daB die tektonischen Bewegungen am Mittelmeer noch nicht zur 
Ruhe gekommen. 

Auf die Entwicklung der Landschaften und Stadte iiben die schreck
lichen, ohne jede Vorzeichen hereinbrechenden l(atastrophen einen gro
Ben EinfluB aus. Manche blilhende Stadt ist fUr immer durch sie ver
nichtet, andere sind durch wiederholte SchHige in ihrer materiellen Lage 
weit zurilckgebracht worden. DaB Athen dem sonst gilnstiger gelegenen 
l(orinth den Rang abgelaufen hat, mag nicht zum wenigsten der wiederhol
ten Zerstorung der letzteren Stadt durch Erdbeben zugeschrieben werden. 

Auch der C h a r a k t e r de r Be w 0 h n e r wird augenscheinlich durch 
haufige zerst5rende Erdbeben ungOnstig beeinfluBt. Je ofter das Yolk sein 
milhsam erarbeitetes Besitztum vernichtet sieht, desto mehr wird die 
Neigung zu Leichtsinn, Tragheit und Aberglauben gefordert. Auf die reli
giosen und Natur-Anschauungen der Mittelmeervolker haben die Erd
beben in mancher Hinsicht eingewirkt, wie N e u man n -Par t s ChI) fOr 
die Griechen des Altertums treffend nachgewiesen haben. Dem Bewoh
ner eines seismisch-bewegten Landes erscheint der Erdboden nicht als 
feste, unwandelbare Grundlage, wie uns, die wir in einem Gebiet seltener
und schwacher Erderschiltterungen leben, sondern als der Schau platz ge
heimnisvoller, bewegender l(rafte, des "ErderschOtterers Poseidon" und 
ahnIicher Gewalten, vor denen der Mensch sich ohnmachtig beugt. In 
der Naturwissenschaft der Alten wurden den Erdbeben die groBten Wir
kungen auf die Gestaltung der Erdoberflache zugetraut, in Obereinstim
mung mit dem Volksglauben. ZerreiBung der Berge durch Taler - wie 
die Bildung des Tales Tempe zwischen Olymp und Ossa - Lostrennung 
von Inseln - wie Euboea, Sizilien u. a. - und Offnung von Meerengen 
schrieb man der furchtbaren unterirdischen l(raft zu. Diese Obertriebene' 
Anschauung von den Wirkungen der Erdbeben ist dann spater von der 
griechischen Wissenschaft in die der neueren Zeit ilbernommen worden; 
sie ist zwar im letzten Halbjahrhundert aus unserer Wissenschaft vOllig 
verschwunden, aber in von Laien geschriebenen Bilchern begegnen wir 
ihr noch heutzutage zuweilen - es ist eine Anschauung, die niemals bei 
uns entstehen konnte, sondern von den Mittelmeervolkern ererbt ist. 

1) Physikalische Geographie von Griechenland, S. 332ff. 
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8. ZUSAMMENFASSUNO. 

Fassen wir zusammen, was in tektonischer Hinsicht das Mittelmeer 
Eigenartiges bietet, insbesondere im Unterschied von unserer mitteleuro
piHschen Heimat, so ist es vor aHem die Vereinigung der 111annigfaltigsten 
tektonischen Typen in haufigstem Wechsel: Hoch- und Tiefschollen, Fal
ten- und Rumpfgebirge, terti are HOgellander und Vulkane; dazu ein Oe
wirr junger BrOche und Senkungsfelder, teils vom Meere, teils von Tief
ebenen eingenommen. Ais Ergebnis der vielartigen tektoniscnen Vorgange 
stellt sich uns eine ungemeine Mannigfaltigkeit der Oberfladienformen 
dar, schroffe Wechsel von Hoch und Tief oft auf engem Raume. Wahrend 
der Meeresboden sich im Ionischen Meer bis auf 4400 m Tiefe einsenkt, 
steigt der Atlas bis ungefahr 4500 m, der Argaeus zu 3830 m HOhe auf, 
so daB das Mittelmeergebiet HOhenunterechiede der festen Erdkruste von 
mehr als 8000 m aufweist, ganz abgesehen von den Orenzgebirgen, 
den Alpen und dem Kaukasus. In Mittel- und Nord-Europa fehlt es auch 
nicht an Einbrnchen, aber sie sind kleiner, sparlicher, seichter, die HOhen
unterschiede geringer und weit weniger zusammengedrangt, der Bau des 
von den Brnchen durchsetzten Orundgebirges einfOrmiger. Diese Ein
fOrmigkeit des ganzen Baues nimmt zu, wenn wir uns in unserem Erdteil 
nach Nord und besonders nach Ost bewegen; den Mchsten Orad erreicht 
sie in der groBen Russischen Tafel. Bei uns sind die noch heute andauern
den LebensauBerungen des Erdinnern schwach; der Vulkanismus ist er
loschen; die Erdbeben sind unbedeutend. Das Mittelmeergebiet ist noch 
in starker Unruhe begriffen; Erdbeben erschnttern haufig seine Lander 
und Vulkane walzen glnhende LavastrOme durch Fruchtgefilde, bedecken 
mit ihren Aschenregen ganze Landschaften. 

OipfelhOhen mediterrarler Oebirge 
ohne Alpen, Pyrenaen, Kaukasus: 

Spanien: 
Mulahacen (Sierra Nevada) . 3481 m 
Sierra de Oredos. • . . • 2661 m 
Penas de Europa (Kantabrien) 2665 m 

Tyrrhenis: 
Korsika: Monte Cinto. • • 2710 m 

Italien: 
Oran Sasso d'Italia (Apennin) 2921 m 
Atna •...•.... 3274 m 

Atlas: 
Marokko: Tisi-n Tamdjurt ca. 4500 m 

Balkanhalbinsel: 

Balkan: lumruktschal . 2375 m 
Rhodope: MusaUa • • • • 2930 m 
Olympos. . . . . • . • 2985 m 

Kleinasien: 

Argaeus. . . . .. • 3830 m 
Taurus: Bulgar Dag . 3560 m 

Syrien: 

Libanon (Dahr el Chodib) • 3068 m 



II. OBERSICHT DER EINZELNEN TEILE 
DES MITTELMEERGEBIETES. 

Von den einzelnen Landmassen, die das Mittelmeer urn-geben, setzen 
sich die meisten wieder aus verschiedenartigen tektonischen Gebilden zu
sammen. jedes Land ist daher ein Individuum fUr sich, das keinem an
deren gleicht. Oberschauen wir kurz die CharakterzOge der einzelnen 
Teile des Mittelmeergebietes nach ihrem Bau und ihrer dadurch bedingten 
Rolle in der menschIichen Entwicklung. 

1. DAS WESTLICHE MITTELMEEROEBIET. 

1m Westen bildet die plumpe, viereckige spanische Halbinsel die 
Grenzscheide gegen den Ozean. Einformige Hochflachen des alten Rumpf
gebirges nehmen den mittleren, groBten Teil der Halbinsel ein: das zen
trale Hochplateau, die "Meseta" ("Tisch "). Bald tritt hier das alte 
Grundgebirge selbst, nur von dUrftiger Ackerkrume bedeckt, zutage, bald 
wird es von f1ach lagernden jungterWiren Binnensee- und Landbildungen 
bedeckt, die noch einformigere Tafellander bilden. Lange schmale Hoch
schollen, "Horste" des Grundgebirges, an BrUchen Uber das Hochland 
erhoben, ziehen mitten durch dassel be; sie bilden das Scheidegebirge, wel
ches das Hochland in zwei Abschnitte teilt. Der nordostliche Rand des 
Hochlandes ist hoch erhoben; Bruchschollen alten Gebirges und meso
zoischer Tafeln wechseln hier miteinander. Auch im Norden schwillt die 
alte Masse zu einer hOheren Schwelle an, in Asturien und GaIicien. Steil 
sturzt die Meseta ringsum am Rande ab, sei es unmittelbar zum Meer, 
wie im Nordwesten, sei es zu schmalen Tiefiandsstreifen, die sich im We
sten, Osten und SUd en anlagern. Die Fliisse sind echte PlateauflOsse; 
oben trage und versandet dahinschleichend, dann in engen Schluchten 
mit StromschnelIen Uber den Rand hinabeilend, fUr den Verkehr wertlos. 
Entsprechend der alIgemeinen Neigung der Rumpffiache sind sie von Ost 
nach West gerichtet. 

1m Norden und SOden legt sich je ein hohes junges Faltengebirge an 
die Meseta an: die Pyrenaen und die Andalusische Kordillere (mit der 
Sierra Nevada); jedes von ihnen berUhrt an einem Ende das Hochland, 
aber entfernt sich dann von dessen Rande, so daB Hochland und Falten
gebirge je ein dreieckiges Tiefland einschlieBen: das Ebrobecken im Nord
osten, das Guadalquivirbecken im SUden des Hochlandes. Beide sind tief 
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hinabgesunkene Schollen. AbeT wahrend sich das letztere frei zum Ozean 
wendet, ist das Ebrobecken vom Mittelmeer durch das Katalonische Ge
birge, wenn auch nicht gerade stark, geschiedcn und leidet unter trockenem 
Klima. Diese Becken und die erwahnten Ktistenniederungen stehen mit 
ihrer Fruchtbarkeit, ihrem warmen Klima und zum Teil reicheren Vege
tation im scharfsten Gegensatz zum trockenen Hochlande mit seinen ex
tremen Temperaturen. Ebenso in den Verkehrsbeziehungen. Das Hoch
land ist durch seinen steilen Rand vom Meere abgeschlossen, die rand
lichen Niederungen offnen sich zum Meere. Wie der Ktistenstrich Kata
loniens und Valencias die Beziehungen der Halbinsel zum Mittelmeer ver
mittelt, so das Tiefland PortugaIs und Andalusiens die zum AtIantischen 
Ozean. Aber die Seegeltung der Halbinsel, zu der sie wie geschaffen er
scheint durch ihre Lage zwischen den beiden Meeren, wird beeintrachtigt, 
mehr noch als durch die wenig gtinstige Ktistengestalt, durch die Meeres
abgeschlossenheit des Binnenlandes, das doch dermaBen an Ausdehnung 
und zentraler Lage tiber die Randlandschaften tiberwiegt, daB es die Herr
schaft tiber sie austibt. An dieser Schwache litt die Seegeltung der Halb
insel, an ihr ist sie, nach kurzer BlUte im spateren Mittelalter und zur Zeit 
der groBen Entdeckungen, hauptsachlich zugrunde gegangen: an der 
Herrschaft der Hochlander, die dem Seewesen stets verstandnislos gegen
Oberstanden, tiber die Kiistenlandschaften, die selbst zu klein waren, urn 
aus sich heraus dauernd die See zu beherrschen. Die Seegeltung der Kata
lanen und Basken schwand, als Kastilien sie unterjo.chtej PortugaIs See
macht ging zugrunde, als Spanien seine eiserne Faust, wenn auch nur vor
flbergehend, darauf legte. 

Aber auch zu Lande ist die Halbinscl abgesperrt. Die Pyrenaen tren
nen sie mauerartig vom Rumpfe Europas; das Andalusische Gebirge er
schwert die Verbindung nach Afrika hiniiber. Beide WalIe ragen steil, 
z. T. bis zur Schneeregion auf. Keine wichtige Weitstrafie, kein reger 
Durchgangsverkehr hat jemals die Halbinsel zwischen Europa und Afrika 
durchzogen. Hannibals Zug und das Vordringen der Vandalen nach, der 
Mauren von Afrika sind die einzigen Beispiele einer weltgeschichtlich wich
tigen Verbindung zwischen beiden Erdteilen durch Spanien. 

Abgeschieden, ein eigener Kontinent fUr sich, ein kleines Afrika, wie 
es genannt worden ist, so stellt sich die siidwestliche Halbinsel Europas 
zwischen Ozean und Mittelmeer. 

Das gesegnete Kiistenland Siidfrankreichs verbindet Spanien mit 
der zweiten Halbinsel, mit Italien. Die schmale Niederullg des Languedoc 
am FuB des SteilabfalIes des franzosischen Zentralmassivs - einer zwei-

Phi Ii p p son: das Mitteirneergebiel. 4. Au.!!. 3 
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ten, aber weit kleineren Meseta - das Rhonetal, endlich das HUgelland 
der Provence, tektonisch wohl ein Teil der Pyrenaen: das sind die drei 
Glieder, aus denen sich das mittelmeeiische Frankreich zusammensetzt. 
Seine Bedeutung ist nieht bloB die einer fruchtbaren, klimatisch begUn
stigten Provinz - es ist das Tor, durch das sich hochwichtige natUrliche 
VerkehrsstraBen zum Mittelmeer Offnen. Durch die Senke zwischen Pyre
naen und Zentralmassiv, aber die nur 189 m hohe Wasserscheide zum 
Garonnebecken zieht die nachste Landverbindung yom Mittelmeer zum 
Atlantischen Ozean, die schon zur ROmerzeit hochwichtige StraBe Nar
bonne-Bordeaux; ihr folgt der jetzt wenig benutzte Schiffahrtskanal "du 
Midi". Aber noch bedeutsamer ist das Rhonetal. Es ist eine natarliche 
Verkehrslinie ersten Ranges, die sich oberhalb Lyon verastelt in die be
quemen Stra8enzage Ober Paris zum Armelmeer nach England und nach 
den Niederlanden, durch Lothringen zur Maas und Mosel, durch die "Bur
gundische Pforte" zum Rhein und Westdeutschland. Die alte Massilia 
(Marseille) hat den Ausgang dieser Stra6en nach dem europaischen Nord
westen am Mittelmeer in der Hand - jener Wege, auf denen einst die 
Mittelmeerkultur durch Westeuropa getragen wurde. Die Beherrschung 
dieser Verbindungen ist der hervorstechendste Zug in der Weltlage Frank
reichs. Er gibt diesem Lande eine doppelte, oder, wenn wir wollen, drei
fache Front: zum Mittelmeer, zum Ozean und zum europaischen Konti
nent; nach allen drei Richtungen muB sich sein kultureller und politischer 
EinfluB geltend machen. 

Der gewaltige Wall der Alpen scheidet yom franzOsischen KOsten
land, scheidet yom Rumpfe Europas Oberhaupt die Halbinsel Italien. 
Es H16t sich kaum ein gr08erer Gegensatz denken, als der zwischen der 
spanischen und der italischen Halbinsel. BogenfOrmig von Meer zu Meer 
reichend umgeben die Alpen einen Vorhof der Halbinsel, die oberitalische 
Tiefebene, die an unerschOpflicher Fruchtbarkeit ihresgleichen nicht hat 
auBerhalb der Tropen. Ober und durch das Hochgebirge aber ziehen 
Passe, die schon fOr die primitiven Verkehrsmittel der vorhistorischen 
Zeit verwendbar waren. Die Bogenform des Oebirges fnhrt aile die nach 
auBen ausstrahlenden PaBwege nach innen zusammen in diesen Vorhof, 
und innerhalb desselben wieder gruppenweise zu bestimmten Mittel
punkten: so die westlichen Passe in Turin, die mittleren in Mailand, die 
Ostlichen in Verona oder Udine und Venedig. Die Bogenform der Alpen 
und die konzentrische Anordnung der StraBen beganstigen die Entwick
lung des Verkehrs weit mehr, als dies bei geradlinigen Oebirgen, wie den 
Pyrenaen, der Fall ist. Die Pyrenaen trennen Oebiete ahnlichen Klimas, 
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Ahnlicher Erzeugnisse; das VerkehrsbedOrfnis ist daher gering, zudem 
leichter zur See zu befriedigen, auf der man das Gebirge beiderseits um
gehen kann. Die einzelnen Gebirgswege, parallel zueinander, bleiben iso
Iiert; an keinem einzigen entwickeIt sich daher ein hervorragendes Ver
kehrszentrum. Die beiden einzigen StraBen von einiger Bedeutung sind 
die beiden Kostenwege an den Enden des Oebirges. Der AuBenrand der 
bogenfOrmigen Alpen ist dagegen nach Gebieten verschiedenster Natur, 
verschiedenster Beziehungen gewendet, und aile sind mehr oder weniger 
betrachtlich abweichend von der Innenseite, OberitaIien, das seinerseits 
wieder in den engsten Beziehungen zur Halbinsel und dem Mittelmeer 
steht. Liegen doch hier die groBen Hafenstadte, die so lange den Levante
handel beherrschten. Daher besteht ein sehr groBes VerkehrsbedOrfnis 
quer Ober die Alpen, noch gesteigert durch die reichen Zentren, die sich 
in den Konvergenzpunkten der StraBen in OberitaIien bilden konnten. 
Es ist nicht richtig, daB die Alpen von Natur leichter Oberschreitbar waren 
als die Pyrenaen. Sie sind breiter, hUher und wilder; aber trotzdem sind 
die Pyrenaen von jeher ein einsames Gebirge, wahrend sich Ober die Alpen 
seit Jahrtausenden der regste Verkehr entspinnt. Das ist die Foige der 
starkeren Anregung zum .Austausch, die den geschilderten Ursachen ent
springt und auch grOBere Hemmnisse Oberwindet, vor denen ein geringe
res VerkehrsbedOrfnis haItmacht. benn die abschlieBende Wirkung einer 
Naturschranke ist durchaus nicht allein von der Schwierigkeit abhangig, 
die ihr eigen ist, sondern noch mehr, wenn man so sagen darf, von der 
Verkehrsspannung, die zwischen den beiden Seiten besteht. Trotzdem 
keine der sildeuropaischen Halbinseln durch eine so starke Schranke vom 
Rumpfe abgeschlossen ist, wie Italien, steht doch keine in so regem Ver
kehr mit dem Festlande. 

Die Halbinsel selbst ist schlank, langs durchzogen von dem schmalen 
Kettengebirge des Apennin, der keine abgeschlossenen Hochlander in sich 
begreift, sondern von FluBtalern und Passen, im Silden auch von Ein
brilchen zerschnitten und daher bis ins Innerste und von beiden Seiten 
dem EinfluB des Meeres geOffnet ist. Denn das zentrale Hochland, das 
einst im Innern des Gebirgsbogens best and, ist hier in die Tiefe gebrochen. 
An seiner Stelle flutet das Tyrrhenische Meer, und die BruchsUicke des 
versunkenen Rumpfgebirges, Sardinien und Korsika, sind nicht groB und 
geschlossen genug, urn verkehrsfeindliche Landmassen zu bilden. Sar
dinien ist auch selbst in sich zertrUmmert; noch mehr aber die Westseite 
der Halbinsel im Innern des Apenninbogens. Bruchstucke apenninischer 
Ketten wechseln hier mit vulkanischen Anhaufungen, jungtertiaren Hil-

a-
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gelHindern, eingebrochenen Senken, breiten FluBtalern; aile diese Ele
mente vereint schaffen ein so mannigfaltiges und dabei in jeder Richtung 
so zugangliches Gebiet, wie es fllr die Entwicklung einer hohen Kultur 
nicht geeigneter gedacht werden kann. Von dem groBen Tyrrhenischen 
Senkungsfelde ausstrahlendeKesselbrUche gliedern dieWestkOste(Golfvon 
Neapel nebst Kampanischer Ebene,Golf von Salerno, Policastro,Eufemia). 

Weniger als auf der Westseite mach en sich die jungen BrUche auf der 
ostlichen AuBenseite geltend. Doch ist diese wenigstens im SUden durch 
den Golf von Tarent gegliedert, und Quersenken durch den sUdlichen 
Apennin durchkreuzen Kalabrien (Senke von Catanzaro und des Crati) 
und verbinden das ostliche Vorland, Apulien, mit dem Innenrande (Senke 
von Benevent u. a.). Sonst ist die Ostseite der Halbinsel von Rimini bis 
zum Monte Gargano ungegliedert und ungUnstig fllr den Verkehr, wenn 
auch nicht unfruchtbar; zerfurchteTertiarschollen steigen von der KUste 
auf zum Kettengebirge. 

Italien nebst Sizilien ist das fruchtbarste aller Mittelmeerlander, 
da hier Ebenen und tertiilre, sowie vulkanische HUgellander mehr Ober
wiegen, als in irgendeinem anderen Teile des Gebietes. Zugleich ist das 
Klima im ganzen weniger heiB und dUrr, die Bewasserung daher reichlicher. 

Das Land bietet weder in der Quer- noch in der Lilngsrichtung dem 
Verkehr groBe Schwierigkeiten. Von den beiden LangsstraBen muB die 
ostliche unmittelbar der OstkUste folgen, wahrend die westliche das Tyr
rhenische Bruchland durchzieht, urn dann den Apennin zu Ubersteigen. 
Die Lage und die Richtung der Halbinsel, die sich von Mitteleuropa nach 
SUdost hinaus erstreckt, der Richtung des Verkehrs nach der Levante 
entsprechend, macht Italien zur natUrlichen LandebrUcke der Schiffahrt 
yom ostlichen Mittelmeer und seinen Hinterlilndern, d. h. bis Ostasien 
und Australien hin, nach Mitteleuropa; mag nun der Verkehr es vor
ziehen, der Halbinsel zu Lande zu folgen oder mOglichst weit zur See vor
zudringen nach den oberitalischen Hafenstadten (Genua, Venedig). Zu
gleich ist es durch seine zentrale Lage und durch seine Annilherung an 
Afrika und die dadurch verursachte Verschmalerung des Mittelmeeres fUr 
die Beherrschung des letzteren geeignet. 1m natilrlichen Mittelpunkt der 
Halbinsel Italien aber liegt die Weltherrscherin Rom, in der Mitte der 
westlichen Bruchregion, dort wo die LangsstraBe der Westseite den Tiber 
Uberschreitet. Das ist die geographische Grundlage von Italiens und Roms 
wclthistorischer Bedeutung. 

Sizilien ist nur ein, durch eine Uberschwemmte Quersenke losge
J(jstes StUck des Apennin mit einem fruchtbaren HUgelland im SOden, 
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iiberragt von dem gewaltigen Vulkankegel des Atna. Neben ihrer groBen 
Fruchtbarkeit, die heute wie im Altertum und Mittelalter eine dichte Be
vtllkerung ernahrt, liegt die geschichtliche Bedeutung der Insel in ihrer 
Mittelstellung: einerseits bildet sie eine Briicke zwischen Italien und 
Afrika, anderseits beherrscht sie die Durchfahrt zwischen Ostlichem und 
westlichem Mittelmeer. Daher war Sizilien wiederholt Sitz reichen Han
dels, aber auch Schau platz der erbittertsten Kampfe zwischen Ost und 
West (Griechen - Karthager) und Nord und SOd (ROmer - Karthager; 
Sarazenen, Normannen, Hohenstaufen, Franzosen, Aragonier). In der 
breiten Dur.chfahrt im SOden Siziliens ist in der neueren Zeit die kleine 
Insel Malta, eine Tertiarscholle, zur beherrschenden Seefestung unter den 
Johannitern, dann in der Hand GroBbritanniens geworden. 

Die afrikanischen A tl as Iii n d e r bilden tektonisch die Fortsetzung des 
Apenninbogens, aber doch sind sie in ihrer auBeren Gestaltung wesentlich 
davon verschieden. Die Ketten des hier westOstlich streichenden Gebirges 
weichen auseinander und lassen langgestreckte,ziemlich breite Hochmu ld en 
zwischen sich. In dem, im Inneren schon der WOstennatur genaherten 
Klima sind die wasserarmen PIOsse zu schwach, um den sich stetig er
neuernden Verwitterungsschutt zum Meere zu filhren. Er hauft sich da
her zwischen den Ketten auf und ebnet die Hochmulden zu steppenhaften 
Hochflachen ein, die seichte Salzsseen (Schotts) enthalten, freilich fOr 
den Getreidebau zum groBen Teil noch geeignet sind. Auf der einen Seite 
fallt das Gebirge scharf zur unendlichen Wilste abo Auf der anderen Seite 
begleitet es die Kaste, aber zunachst dem Meere fOgen sich kleine Ebenen 
und breitere Taler zwischen die Gebirgsketten ein; das ist die Kultur
region des Tell, wo mildes und regenreiches Mittelmeerklima herrscht. 
Abgeschlossen erscheint dagegen das Hochland, .eine feste Schranke zwi
schen Meer und Waste. Nur an den beiden Enden ist es anders, wo die 
Gebirge quer gegen das Meer auslaufen: im Osten gegen die gebuchtete 
Kaste der Syrten, in Tunesien, dem alten Karthagerland, wo sich breite 
Talebenen zur See Offnen und eine Verbindung sich auftut zwischen dem 
Meer und der Wilste, ohoe daB ein Gebirge zu Oberschreiten ware; im 
Westen, in Marokko, wo die auseinanderstrebenden Ketten, von denen 
einige im Rif zur StraBe von Gibraltar schwenken, andere ihren Weg nach 
Sildwest weiter verfolgen, breite Ebenen einer alten, niedrigen Masse ein
schlieBen, bewassert von FIOssen, die den Schneemassen des hier Mher 
als sonst aufragenden Atlas entstrOmen. 

Das ist die Umrahmung des westlichen Mittelmeerbeckens. Es 
ist ungefahr dreieckig geformt, mit der Spitze im Norden; wir sahen, daB 
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es fast ganz in die Faltenregion fallt. 1m Osten und SUden wird es von 
dem Gebirgsbogen Apennin-Atlas umfaBt, also nur von Faltengebirge. 
Dagegen bietet die Nordwestseite einen grOBeren Wechsel dar: Falten
gebirge, das andalusische, die Pyrenaen, Provence, die Alpen, laufen gegen 
das Meer aus; dazwischen treten das spanische und das franzOsische 
Rumpfgebirge gegen die Kilste vor. 

Die jetzige Offnung zum Ozean, die friihestens im Pliocan entstand (s. 
o. S. 16), die StraBe von Gibral tar, an derschmalsten Stelle etwa 14 km 
breit, ist eine seichte Schwelle. Die Zugangstiefe zum Mittelmeer betragt 
nur 320 m. Der vorliegende tiefe Golf von Cadiz kann schon als ein Einbruch 
der Mittelmeerzone in den Kontinent bezeichnet werden, ebenso wie der 
Golf von Biscaya, der bis zu der gewaltigen Tiefe von 5100 m hinabreicht. 

Das westliche Mittelmeer selbst gliedert sich in drei Becken. Das erste, 
eine Art Vorhof, ist klein, bis 1445 m tief, und wird im Osten durch die 
Schwelle geschlossen, welche die kleine vulkanische Insel Alboran tragt 
(Alboran-Becken). Dann folgt das groBe Hauptbecken, das wir Ba
I ear e n - B ec k en benennen kOnnen. Die Balearen-Inseln, die Fortsetzung 
der Andaluslschen Kette, liegen auf einer mit Spanien verbundenen 
Schwelle, die jedoch keine durchgreifende Teilung bewirkt; denn gerade 
zwischen ihrem quer abgebrochenen Ende und Sardinien liegen die tiefsten 
Teile des Beckens mit mehr als 3000 m Tiefe. Die Golfe von Valencia, du 
Lion, von Genua sind seitliche Kesselbriiche des groBen Senkungsfeldes. 

Die Toskanischen Inseln, Korsika und Sardinien, die Reste des Tyr
rhenischen Rumpfgebirges nebst den sich anschlieBenden Falten (s. o. 
S. 14), erheben sich wieder auf einer Schwelle, die vom Balearen-Becken 
das kleinere, aber noch tiefere (bis 3700 m) Tyrrhenische Becken ab
sondert. Diese Inseln in der Mitte des westlichen Mittelmeerbeckens: 
Sardinien, Korsika und die Balearen, sind schon in prahistorischen Zeit en 
Sitz einer relativ hohen Kultur der Urbewohner iberischen und Iigurischen 
Stammes gewesen, wie die zahlreichen und bedeutenden Steindenkmale, 
besonders die Nuraghi genannten TUrme auf Sardinien, beweisen. Als 
Stationen fUr die Schiffahrt Uber das sonst inselarme Meer, Sardinien 
auch durch Erzreichtum, haben sie aile seemllchtigen Nationen, die das 
westliche Mittelmeer befuhren, angezogen: Etrusker, Karthager, Grie
chen, ROmer, Vandalen, Sarazenen, Katalanen, die italienischen Seestadte 
u. a. Dennoch haben sie nie, gleich Sizilien, eine Mhere geschichtliche 
Bedeutung erlangt und meist unter allen Fremdherrschaften ~in abge
schlossenes Sonderleben gefiihrt. Viele altertumliche Gebrauche und ur
wUchsige Sitten sind daher auf diesen Inseln erhalten. 
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Da6 die schmale Stra6e von Messina keine gr06e Tiefe besitzt, 
ist selbstverstandlich; ihre SchwellenMhe ist 100 m. Aber auch Sizilien 
wird mit Afrika durch eine breite seichte Plattform verbunden; die 
SchwellenMhe der Sizilischen Stra6e ist fast dieselbe, wie die von 
Gibraltar, 324 m. Inmitten des Flachseebodens ist, wie schon oben er
wahnt, ein besonderes, bis 1600 m tiefes Becken eingesenkt, an dessen 
Rande die Vulkaninsel Pantelleria aufragt und die bekannten unter
seeischen Eruptionen stattfinden. Die Obrigen vulkanischen Inseln zwi
schen Sizilien und Afrika, sowie Malta liegen auf dem Flachboden. 

2. DAS OSTLICHE MITTELMEEROEBIET. 

Ais breite LandbrUcke zwischen Asien und Europa strecken sich Bal
kanhalbinsel und Kleinasien einander entgegen. Wir sahen, da6 sie tek
tonisch eng miteinander verbunden und erst in jOngster Vergangenheit 
getrennt sind, und auch jetzt noch ist die Scheidung durch das inselreiche 
Agaische Meer und die flu6artigen Meerengen des Hellespont und Bos
porus doch nur schwach ausgepragt. Die Balkanhalbinsel setzt sich 
mit breiter Fliiche an den Rumpf Europas an und zerfasert sich nach 
SOden in dem zierlich und fein gegliederten Fortsatz Griechenland. Kein 
Scheidegebirge trennt die Halbinsel yom Rumpf, wie Spanien und ltalien, 
sondern die Gebirge des Rumpfes setzen sich in die Halbinsel hinein 
fort, die daher einer festen Landgrenze entbehrt. Der ganze Westen der 
Halbinsel wird von einem breiten Faltensystem erfOllt, das im gr06en 
und ganzen der WestkOste entlang streicht. Es ist das Dinarische Ge
birge, das durch eine Einbeugung, die auch von dem einspringenden 
Winkel derWestkOste an der Drin-MOndung (bei Skutari) bezeichnet ist, 
in zwei Abschnitte zerlegt wird. Eine gr06e Zahl paralleler Faltenketten, 
von FIUssen in gewundenem Lauf und zum Teil in engen Schluchten 
durchsetzt, bilden hier eine den Verkehr und die Kultur so wirksam ab
sperrende Schranke, wie wir sie im Bereich des Mittelmeeres nicht wieder
finden, obwohl die HOhe der einzelnen Ketten nirgends 3000 m erreicht. 
Es sind die wildesten und abgeschlossensten Gebirgsliinder Europas, wie 
Bosnien-Montenegro und ganz besonders Albanien, und diese Rolle hat 
Illy r i en ebenso im Altertum gespielt; stets haben diese Lander den Wohn
platz von VOl kern gebildet, die, rauh und kriegerisch, in einfacher patri
archalischer Stantmesverfassung, mit Clanwesen, Blutrache, Familien
fehden, hinter der jeweiligen KulturhOhe ihrer Umgebung zurUckgeblie
ben sind j dabei in ununterdrOckbarem Freiheitstrieb sich nur vorOber
gehend zu gr06eren politischen Einheiten zusammenfassen lie6en, Fremd-
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herrschaften gegenilber immer widerwillige, meist nur nominelle Unter
tan en geblieben sind. So steht das s{;hmale westliche Kilstenland der Bal
kanhalbinsel in regerem Verkehr ilber die Adria hinilber, als nach dem 
Herzen der Balkanhalbinsel selbst. Nur vorUbergehend und auf bestimmte 
StraBen beschrankt, wie auf die alte Via Egnatia von Dyrrhachium quer 
durch das Gebirge nach Makedonien, oder im Mittelalter von den ita
Iienischen Pflanzstadten, wie Ragusa, aus, hat sich westlicher Handel und 
KultureinfluB ins Innere gel tend machen konnen. 

Die Ad ri a erstreckt sich als lange schmale Senke zwischen den AuBen
seiten der beiden Faltengebirge hin. Sie besteht aus zwei Becken, einem 
sUdlichen tieferen (1260 m )und einem nardlicheren seichten; dieGrenze wird 
durch den Vorsprung des Monte Gargano und durch dasEiland Pelagosa be
zeichnet. Auf beiden Seiten von geschlossenen Gebirgsschranken ein
gefaBt, besitzt die Adria einen verhaltnismaBig geringen Querverkehr 
Hervorragend war und ist nur der Obersetzverkehr von Brund i sium 
(Brindisi) nach Griechenland und Albanien. Desto bedeutsamer ist der 
Langsverkehr. Dadurch, daB die Adria bis zu den Alpen und der Po
Ebene reicht, die sich zu ihr affnet, empfangt sie hier die wichtigsten, seit 
ural ten Zeiten begangenen StraBen von Nord- und Mitteleuropa zum Mit
telmeer. Schon der alte Bernsteinhandel von der Ostsee 109 zum groBen 
Teil zur Adria. Die gleichnamige Stadt, dann Ravenna und Aquileja, 
Venedig, und endlich Triest waren nacheinander die Umschlagsplatze des 
Land- und Seeverkehrs. 

Das Herzland der Balkanhalbinsel: Makedonien, Thrakien, und 
ein mittlerer Streifen von Serbi en, wird wieder von einem alten Rumpf
gebirge gebildet, das jedoch, ungleich der spanischen Meseta, durch tiefe 
Einbrilche mannigfach zerteilt und aufgeschlossen ist. Besonders auf zwei 
Linien ordnen sich eine ganze Anzahl von Beckeneinbruchen an, und gro
Bere FlUssc verbinden diese beiden Beckenreihen zu fortlaufenden Tiefen
furchen. Die eine Reihe ist durch den Lauf des Wardar (Axios der Alten), 
die andere durch die Maritza (Hebros) bezeichnet; beide Linien vereinigen 
sich in Serbien in dem Morawa-Ta!. Das sind die groBen Verkehrs- und 
KulturstraBen, die zu Lande Mitteleuropa mit dem Agaischen Meere, den 
Meerengen und damit Kleinasien verbinden; ihre Schliisselpunkte sind 
einerseits Belgrad, anderseits Salonik und Konstantinopel. Den alten 
HccresstraBen folgen heute die beiden groBen Eisenbahnen der Halb
inse!. Diesc Verkehrslinien sind es, auf denen der abendlandische und der 
vorderasiatische Kulturkreis zu Lande in Beziehung treten, neben der 
Verbindung zur See durch das Mittelmeer. So steht Europa in weit leich-
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terem Zusammenhang mit Vorderasien, als mit Nordwestafrika, und die 
Balkanhalbinsel ist entsprechend ein wichtigeres MittelgUed, als Spanien. 

1m Nordosten bildet ein zweites Faltengebirge, der Balkan, die 
Grenze gegen das Tiefland der unteren Donau, das seinerseits zur riesigen, 
osteuropaischen Tafel offen steht. Aber ungleich dem Dinarischen Ge
birge ist der Balkan schmal und an vielen Stell en mit nur einem unschwe
ren Anstieg zu Oberwinden. So ist er allerdings, wenn besetzt, eine treff
liche Verteidigungslinie und hat als solche bekanntermaBen in der Ge
schichte oft genug gedient; aber eine wirksame Schranke fOr Wanderun
gen und Kulturbeziehungen ist er nicht, und mannigfach und folgenreich 
sind die EinflOsse, die zwischen Thrakien und dem groBen Flachlande 
Osteuropas hin und her gespielt haben, vom vorhistorischen Handel und 
dem Skythenzug des Darius an, durch die Volkerwanderung, die Bezie
hungen von RuBland zu Byzanz bis zu den russisch-tilrkischen Kriegen 
und dem russischen Streb en nach dem Bosporus in der neueren Zeit. 

Der Balkan bricht im Osten am Schwarzen Meere abo Das Dinarische 
Gebirge aber zieht sich im SOden durch Griechenland und biegt hier 
in einzelnen Ketten bogenformig nach Osten urn .. So wird der Westen 
Griechenlands von annahernd nordsOdlichen Ketten, der Osten und das 
Agaische Meer von nach Osten gerichteten Bogen, endlich der Nordwesten 
Kleinasiens von nordostlich streich end en Falten erfUllt. Aber nur der Geo
loge kann diese Richtungen verfolgen. Denn nirgends am Mittelmeer er
reicht die ZertrOmmerung durch Becken und Senken der verschiedensten 
Art und Richtung ein solches MaB wie hier. Das weiter nordlich so starre 
und verschlossene Dinarische Gebirge ist hier in zahllose BruchstOcke auf
gelOst und diese durch Meeresiiberflutung noch weiter zerteilt. Die un
glaublich verwickelte orographische Gestaltung ist die Foige von dieser 
Durchkreuzung von Falten, BrOehen und Uberflutungsmeeren. Land- und 
WasserstraBen Mfnen sieh paher hier naeh allen Richtungen. Hochgebirge 
erheben sieh dicht neben Tiefebenen und Meeresgolfen; daher kann man 
hier an man chen der steil en Gebirgsklotze in wenigen Stunden aIle Klima
und Kulturzonen Europas, von den Orangen- und Olivenhainen bis fast 
zur Grenze des ewigen Schnees durchwandern. Eine soIche FOlie ver
schiedenartiger Lebensbedingungen auf so engem Raum, bel doch nieht 
schwerem Austausch, bietet wohl kaum ein anderes Land der Erde. So 
konnte sieh hier die beispiellos vielseitige Kultur des alten Hellas ent
wickeln, zu einer Zeit, wo dieses Land im Mittelpunkt des Weltverkehres 
stand, als die Wege der Sehiffahrt, die noch KOstenschiffahrt war, vom 
ostlichen Mittelmeer und seinen alten Kulturiandern, von Agypten, Sy-
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rien, Kleinasien, und ebenso vom Schwarzen Meer und seinen an Roh
produkten reich en unabsehbaren HinterUindern, nach dem Westen und 
den dort neuaufblUhenden Kolonialgebieten, Italien, Gallien, Spanien -
an den KUsten Griechenlands zusammenfUhrten und dieses Land selbst 
auf der natUrlichen Querlinie des Aginetischen und Korinthischen Golfes 
und des zwischenliegenden Isthmus kreuzten. Mit dem Handel verband 
sich auch hier, wie so oft, eine bedeutende Industrie und eine starke Volks
vermehrung. Man kann die Stellung von Hellas vom 7. bis zum 4. vor
christlichen Jahrhundert mit der von England im 18. und der ersten H1Ufte 
des 19. Jahrhunderts vergleichen. Die Rolle als Markt- und Durchgangs
platz zwischen alten Kultur- und IndustrieUindern einerseits, frischen aus
gedehnten Kolonialgebieten anderseits hat sich in England wiederholt, 
freilich in urn so grO.6erem Ma.6stabe, als das Weltmeer das Mittelmeer 
Ubertrifft. Aber KulturgrO.6en sind immer relativ zu fassen, ini Verhiilt
nis zum Ma.6stabe der Zeit. 

Doch die Lage Griechenlands zum Welthandel hat sich zunehmend 
verschlechtert, als die Schiffahrt sich von den Kusten 10siOste und frei 
Ubers Meer hinweg in einem Zuge den Osten mit dem Westen zu verbinden 
vermochte. Dieser Vorgang, die werdende Gro.6zUgigkeit des Verkehrs, 
begann schon zur "hellenistischen" Zeit, und damit sank Hellas schnell 
herab; gerade in ihrer materiell gliinzendsten Zeit war die griechische 
Kultur schon eine Mittelmeer-Kultur geworden und wurzelte nicht mehr 
in dem alten Mutterlande, das in Verarmung versank. Hat eine ahnliche 
Verschiebung nicht auch bereits in England begonnen? Schon ist die eng
lische Kultur mindestens so sehr eine Kultur der weltumfassenden eng
lischen Kolonialgebiete (die Vereinigten Staaten natUrlich mitgerechnet), 
wie Englands selbst, geworden, und immer mehr macht sich der Welt
handel unabhangig von dem bisherigen Umschlagsplatz England, ver
bindet direkt die Produktionslander der Erde. - Griechenland hat sich 
nie wieder zu welthistorischer Bedeutung emporgerafft; es ist nicht, wie 
Italien, stets im Wechsel der Zeit en ein fUhrendes Kulturiand geblieben. 
Denn es leidet an einer natUrlichen Schwl\che, die seinen dauernden Nie
dergang erkUirt: es fehIt ihm an genUgend fruchtbarem Boden, der eine 
dichte BevOlkerung ernahrt, auch wenn die Zeiten fUr den Verkehr un
gUnstig werden. Die Ebenen sind klein, im Gebirge herrscht der Kalk
stein. Wenn heute die Griechen, als gebildetste und rUhrigste Nation des 
Orients, wieder eine gewisse Kulturmission erfUllen, so wird auch diese 
nicht so sehr vom eigentlichen Griechenland getragen, als von den in 
allen orientalischen Ll\ndern verbreiteten griechischen Kolonien. 
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Das Agaische Meer mit seinen zahlreichen Inseln zeigt ahnlichen 
Bau, wie Griechenland, nur tiefer unter Wasser getaucht: zwischen Insel
schwarmen, die von KUste zu KUste ziehen, eine groBe Zahl kleiner Bek
ken. Die Inselreihen erleichterten selbst die urwUchsigste Schiffahrt, da 
man nirgends auf diesem Meere das Land auBer Sicht verliert. Auch das 
westliche Kleinasien zeigt noch griechischen Formenreichtum, wenn 
auch weniger verwirrend. Deutlich erkennt man, daB hier westOstliche 
BrUche das Land in ebenso gerichtete Gebirgsstreifen und Senken zer
legen, unabhangig von der Richtung der Falten. 

1m Gegensatz zu diesem zersplitterten Gebiet der "Aegaeis" tritt uns 
der groBe Rest Kleinasiens, etwa vom Meridian Konstantinopels nach 
Osten, als ein .geschlossenes Hochland entgegen, das oft mit dem spani
schen verglichen wird, wenn auch sein innerer Bau ein ganz anderer ist. 
Gefaltete Randgebirge umgeben es im Norden und SUden; im SUden der 
Taurusbogen, von dem eine zertrUmmerte Vorkette in der Insel Cypern 
erscheint; im Norden die noch wenig bekannten pontischen Gebirge. 
Beide Systeme vereinigen sich im Osten, in Armenien. So ist das innere 
Hochland von drei Seiten umwallt; nur von Westen steigt man ungehin
dert von den Sen ken hinauf, die zum AglUschen Meere fUhren. Aber auch 
auf den anderen Seiten ist der AbschluB nicht hermetisch; nur gegen das 
fistIiche Schwarze Meer schieben sich schwierige Gebirge vor; gegen Nord
westen, nach dem Bosporus, fOhren nicht zu schwere Passe hinab, ebenso 
nach SOdosten, nach der fruchtbaren Tiefebene Kilikiens und nach Sy
rien hin. Auch nach Osten, durch Armenien, Offnen sich uralte Handels
wege, da hier breite Hochtaler in westOstlicher Richtung ziehen. 

So behindert die Umwallung nicht die geschichtliche Rolle Kleinasiens 
als LandbrOcke zwischen Vorderasien und Europa. Aber groB ist ihr kli
matischer EinfluB. Das innere Hochland besteht aus Tafeln jungtertiarer 
Binnenablagerungen, aus denen StUcke von Faltenketten und Vulkan
ruinen aufragcn; in der Mitte senkt es sich zu einer abfluBlosen Mulde ein, 
die von Salzsteppen eingenommen wird. Dieses ganze inn ere Hochland 
ist Steppe mit schwachen FIUssen, da die NiederschHige durch die Rand
gebirge abgehalten werden; freilich ist diese Steppe, mit Ausnahme der 
zentralen Mulde, zurn groBen Teil fOr Getreidebau geeignet. Nomaden 
hausen hier zwischen den Ackerbauern, innerasiatische Natur und Kultur 
tritt in unmittelbare BerUhrung mit der mittelmeerischen, welche die 
AuBenabdachungen einnimmt. Beide beeinflussen sich hier starker, als 
irgendwo anders. Auch darin ist Kleinasien die BrUcke zwischen Asicn 
und Europa. Hier haben die Griechen des Randes von den asiatischen 
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VOIkern des Innern in steter Beriihrung gelernt und umgekehrt. Durch 
Kleinasien drangen die Perser nach Europa vor, 109 Alexander und vor 
und mit ihm der Hellenismus nach Asien ein. Ober Kleinasien kam der 
Islam ulld der Trtrl<e llach Europa, drang in der Neuzeit der europaische 
Verkehr mit Eisenbahnen und Telegraphen in Vorderasien vor. 

Wir wollen die asiatischen GebirgsHinder von hier nicht weiter durch 
Armenien nach Iran verfoIgen, sondern nur kurz das Schwarze Meer 
und seine Umgebung betrachten. 

Die schmalen iiberfluteten FluBtliIer des Hellespont und Bospo
rus werden unterbrochen von dem kleinen Marmarameer, das selbst 
wieder aus mehreren tiefen Becken bcsteht. Es ist ein Glied der Reihe 
von Einbriichen, die vom Mittelmeer durch die Aegaeis zu dem bis- 2240 rn 
tiefen, sehr jungen Einbruchsbecken Whrt, das vom sildlichen Teil des 
Schwarzen Meeres bedeckt ist. Die nordlichen TeiIe, der Golf von Odessa 
und das Asowsche Meer, sind ganz seicht. Wahrend das siidliche Tiefmeer 
noch in der Faltenregion liegt, von dem FaJtengebirge des Kaukasus und 
der Krim irn Nordosten dicht begleitet wird, von denen groBe Teile mit 
dem Einbruch hinabgesunken sind, greifen die serchten Nordgolfe durch 
diesen Gebirgsgiirtel hindurch in die groBe Russische Tafel ein. So Mfnet 
sich hier eine Meeresverbindung vom Mittelmeer aus zu einem ganz an
dersartigen Gebiet, mit anderem Bau und anderem Klima, anderen Vol
kern und Lebensbedingungen, und anderen Erzeugnissen. Von hier strom
ten irn Altertum, wie heute wieder, eine Fiille von Rohprodukten, vor 
aHem Getreide, den Kulturllindern zu. Und dahinter dehnen sich schran
kenlos die Stepp en aus durch SildruBland weit ins innere Asien hinein, 
von Karawanenstrafien, jetzt von Eisenbahnen durchzogen. Ein zweiter 
Weg vom Pontus nach Innerasien Mfnet sich zwischen dem Kaukasus 
und dem Armenischen Hochlande. Einen Rilcken von nur 800 rn Hohe 
hat man hier zu ilbersteigen, urn ohne Schwierigkeit zum Kaspischen 
Meerezu gelangen. Ein dritter, milhsamerer Weg steigt vom Pontus, von 
Sinope, Trapezunt oder Batum ausgehend, zurn Arrnenischen Hochland 
auf und weiter nach Iran. Aile diese Wege gehen aus vom Schwarzen 
Meer. Fiir die Weltstellung des Mittelmeeres und insonders des alten 
Griechenland ist dieser nordostliche Arm des Mittelmeeres kaum von ge
ringerer Bedeutung als der slldostliche, der den Weg offnet zu den alten, 
orientaIischen Mutterllindern der mediterranen Kultur. 

Der Hauptkorper des ostlichen Mittelmeeres, dessen nord· 
liche Verzweigungen wir besprochen haben, zieht sich lang von West nach 
Ost und wird durch Querschwellen in drei groBe Becken zerteilt. Das 
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westlichste ist das Ionische Meer, in dem das Mittelmeer seine gr5Bte 
Tiefe, 4400 m, erreicht und das sich nach Nord dreieckig zwischen Italien 
und Griechenland eindrangt. Eine Schwelle von immcrhin mehr als 
2000 m Tiefe zieht von Kreta nach Barka hiniiber; dann folgt das Agyp
tische Becken (3400 m), und endlich das Syrische Becken. Das 5stliche 
Mittelmeer liegt zwischen Falten- und Schollenregion; ganz verschieden 
sind denmach die beiden Seiten: im Norden die Formenftille der zertrtim
merten Gebirgsketten Siiditaliens und der Aegaeis, dann der Gebirgs
bogen des Taurus; im Silden dagegen die einfOrmige Lib Y s c heW il s ten
t a f e I, die mit niedrigem ungegliederten Steilufer zum Meere abfalJt. Nur 
drei Unterbrechungen der EinfOrmigkeit sind hier zu be mer ken : die 
Kleine Syrte mit der schon geschilderten Querkilste des Atlas; die GroBe 
Syrte, stumpf und geschlossen endigend, und endlich das groBe Delta des 
Nils, die Milndung jenes eigentilmlichsten aller FluBtaler, das als lang
gestreckte Stromoase den ganzen Wilstengilrtel durchquert und so die 
einzige besiedelte Verbindung zwischen dem Mittelmeer und del Tropen
region darstellt. Eigenartig wie die Natur dieses langcn Tales in mitten 
der Wilste, in regenlosem Gebiet kulturfahig nur durch die Wasser des 
von den tropischen Regen ernahrten Nil, ist seine uralte Kultur. Wenn 
auch lange nicht so abgeschlossen, wie man frilher geglaubt hat, weicht 
doch diese Kultur weit ab von den Kulturen des Mediterrangebietes. Sic 
ist auf ganz andere Lebensbedingungen und Beziehungen gegrilndet, un
ter denen die zu tropischen und fast tropischen Landem (Athiopien, Sild
arabien) bedeutsam sind. Wir konnen daher hOchstens Unteragypten in 
die natilrlichcn Grenzen des Mittelmcergebietes einbeziehen. 

Unmittelbar ostlich folgt der Isthmus von Suez, wo sich dem Mit
telmeer bis auf 120 km Abstand das Rote Meer nahert. Ein tiefer sehr 
junger (erst am Ende des Pliocan entstandener) Grabenbruch, der sich 
nordwarts in zwei Zipfel teilt, welche die alte kristalline Masse der Sinai
Halbinsel umfassen, auf beiden Seiten von den hohen alten Horstgebirgen 
Ost-Agyptens und West-Ambiens begrenzt, ist das Rote Meer, seiner 
Temperatur und seiner organischen Welt nach ein Glied des Indischen 
Ozeans, cin echt tropisches Meer, wahrend das Mittelmeer bis in seine 
ostlichsten Teilc hinein sich als Golf des subtropischen Teils des Atlan
tischen Ozeans zu erkennen gibt. Obwohl der Isthmus von Suez sich nm 
bis zu 16 m errebt, hat doch hier nur ganz kurze Zeit, im alteren QuarUir, 
eine Verbindung beider Meere bestanden, die auf ihre Tierwelt einen ge
ringen EinfluB ausgeilbt hat; sonst Iiegcn auf dem Isthmus die Ablage
rungen beider Meere getrennt voneinander. 1m Norden der Granitmasse 
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des Sinai setzt sich die Libysche Tafel in der WOste Tih unmittelbar nach 
Syrien hinein fort. Eine Naturgrenze zwischen beiden Landern bUdet der 
Isthmus nlcht. 

Durch die Windverbaltnisse wird die Bedeutung des Roten Meeres 
far die Segelschlffahrt sehr herabgedrOckt. Infolgedessen hat der Ver
kehr von Ostafrika und Sildarabien nach dem Mittelmeer, filr den das 
Rote Meer die gegebene Stra8e zu sein schelnt, meist vorgezogen, in Ober
agypten zu Lande den Nil aufzusuchen und diesem stromab zu folgen, 
wahrend der indische Verkehr meist l)stlichere Wege aufsuchte. So hat 
der Isthmus von Suez keine hervorragende Rolle in dem Verkehr vom 
Mittelmeer zum Indischen Ozean gespielt, eine grl)8ere als Landstra8e 
zwischen Agypten und Vorderasien. Die Umsegelung Afrikas durch Vasco 
da Gama bedeutete also nicht nur die Vermeidung des kurzen Landweges 
fiber den Isthmus, sondern eines langen Landtransportes der indischen 
Waren durch Vorderasien oder die oberagyptische Wilste. Das wurde 
vOllig anders durch die Dampfschiffahrt, der das Rote Meer kein Hinder
nis mehr bot; der sich nun hier schnell entwickelnde gr08e Verkehr fUhrte 
zum Bau des Suezkanals, und seitdem ist die Rote Meer-Linie eine der 
hervorragendsten Stra8en des Weltverkehrs geworden. 

Syrien ist ein Schollengebirgsland. Zwei Hochschollen ziehen sich 
der Ostkfiste des Mittelmeeres entlang von Nord nach SUd und fassen 
einen ebenso gestreckten tiefen Graben ein, der sich zum Golf von Akaba 
des Roten Meeres l)ffnet. QuerbrUche teilen diese drei parallelen Glieder 
in drei Abschnitte; im mittelsten Iiegen Hochschollen und Grabensohle 
am Mchsten, erstere bilden hier die Gebirge Libanon und Antilibanon. 
Das KUstenland dieses Mittelsyrien ist nur ein schmaler steiler Abhang: 
PMnikien. In Sfidsyrien (PaUistina) Iiegen die Hochschollen, die Tafel
lander des West- und Ostjordanlandes, niedriger als in Mittelsyrien; aber 
zwischen Ihnen sinkt der Graben, das Jordantal und das Tote Meer, weit 
unter das Meeresniveau hinab, so da8 auch hier der Obergang von West 
nach Ost schwierig ist. Am leichtesten ist der Verkehr durch Nordsyrien. 

1m Osten des syrischen Kulturlandes dehnt sich die Tafel der Syri
schen Wfistenach Mesopotamien hin aus; im SOden breite echte Wilste, 
im Norden schmal und nur Steppe. Wiederum ist hier im Norden der 
Durchzug am leichtesten. 

So ist Mesopotamien eingeschlossen von Wfiste und Steppe einer
seits, der geschlossenen Gebirgswand des Armenisch-iranischen Hoch
lands anderseits, gel)ffnet nach Sfidosten zum Persischen Golf. Es be
steht aus zwei wesentlich verschiedenen Abschnitten. Obermesopotamien 



2. Das ostliche Mittelmeergebiet 47 

ist ein Teil der groBen Tafel, durchschnitten von den Erosionstalern des 
Euphrat und Tigris, die vom Armenischen Hochlande ernahrt werden; 
schmal sind die beiden Kulturstreifen, die den Talsohlen der StrOme ent
sprechen, zwischen den Steppen der Tafel j dazu kommt ein dritter Strei
fen Kulturland am wasserreichen FuB des Gebirges entlang, und einzelne 
Oasen in der Tafel selbst. Der sUdIiche Teil, Babylonien, ist dagegen, 
ahnlich dem Nildelta, eine groBe Schwemmlandsebene, von den FlUssen 
aufgeschUttet an Stelle des in der Vorzeit sich hier ausdehnenden Persi
schen Golfes, eines Grabenbruches zwischen der Tafel und dem Iranischen 
Faltengebirge. Die FIUsse, in mehrere Arme geteilt, bewassern die sehr 
regenarme Ebene und machen sie kulturfahigj im Altertum war das be
fruchtende NaB in zahlJose KanaIe verteilt und daher das ganze Land an
gebaut j heute sind die meisten verfaIJen und infolgedessen der Anbau 
auf die Ufer der PIUsse beschrankt. So hat hier infolge der Vernachlassi
gung der Wasserbauten eine ungeheure Abnahme des kultivierten und 
bewohnten Landes stattgefunden, das im Altertum viele Millionen Men
schen ernahrte. 

Aber nicht allein auf dieser Fruchtbarkeit des Bodens bei sorgfaItiger 
Kanalisierung beruht die uralte bewundernswerte K u It u r des Zwei
stromlandes, sondern daneben auch auf seiner Lage zu den alten Ver
kehrsstraBen. Die Wege von Iran und von Indien nach dem Mittelmeer 
stiegen yom Iranischen Hochlande durch die Gebirgspasse hinab, von 
denen die wichtigsten sich in der Gegend von Babylon und des spateren 
Bagdad vereinigen j der Schiffsweg von Indien verfolgte den Persischen 
Golf und zog die StrOme hinaufj dazu kam der Verkehr von Ostarabien. 
Von Mesopotamien strebten sie der Syrischen KUste zu, teils auf nOrd
lichen Wegen durch die nordsyrische Steppe, teils direkt durch die WUste 
nach Mittelsyrien (PMnikien). So war Mesopotamien ein Hauptsammei
platz fUr die Erzeugnisse des ferneren Orients, die dann an der Syrischen 
KUste nach den Obrigen MittelmeerIandern verschifft wurden, wahrend 
auf demselben Wege deren Waren nach Osten zogen. Daher war Meso
potamien nicht nur ein dichtbevOlkertes Ackerbauland, sondern auch ein 
Hauptstapelplatz des Welthandeis, und damit verband sich eine hohe 
industrielle Entwicklung. So blieb es von uralten Zeiten durch das Alter
tum hindurch zum Mittelaiter, als die gIanzende Kalifenstadt Bagdad 
und ihr Hafenort Basra das Erbe Babylons angetreten hatten j sie blieben 
StapelpIatze des nun bis China erweiterten Seeverkehrs. Damit eng ver
bunden erhielt sich die Bedeutung der Syrischen KOste. Die Verheerungen 
der KreuzzUge und der Mongolensturme, das Vordringen arabischer und 



48 II. Obersicht der einzelnen Teile des Mittelmeergebietes 

tIlrkischer Nomadenstamme, der Verfall der islamitischen Kultur haben 
diesen Verkehr stark beeintrachtigt; die Eroffnung des Seeweges um das 
Kap der Outen Hoffnung hat ihn beendet. Seitdem ist der Handel dieser 
Lander auf ihre eigenen, stark verminderten Erzeugnisse und BedOrfnisse 
beschrankt. Wenigstens in einer Beziehung werden sie in Zukunft wieder 
groBere Bedeutung fUr den Weltverkehr erlangen: der Bau der Bagdad
Bahn wird wahrscheinlich den Passagier- und Postverkehr nach" und von 
Indien hier hindurchleiten. Ein Transitverkehr von Waren wird slch nicht 
daran knOpfen; dieser bleibt dem billigeren Seeweg vorbehalten. Wich
tiger aber ware noch die AusfUhrung der geplanten Bewasserungsanlagen 
in Babylonien, welche Produktion und Bevolkerung dieses uralten Kul
turlandes gewaltig heben wUrden. 

Wir haben hier die Ostgrenze des Mittelmeergebietes im eigentlichen 
Sinne schon Oberschritten. 

Fragen wir uns nun, wo wir Oberhaupt die Orenze des Mittel
meergebietes nach dem Oesichtspunkt des Baues und der Oestaltung 
der Landmassen ziehen konnen. Wie Oberall auf der Erdoberflache ist 
auch hier eine scharfe natilrliche Orenze festzusetzen unmoglich. Das tek
tonische Charakteristikum des Mittelmeergebietes, die jungen EinbrOche, 
hOren nicht an einer bestimmten Linie auf, sondern strahl en unregelmaBig 
in die Landmassen hinein, bald weiter, bald weniger weit, und berUhren 
sich drauBen mit anderen EinbrOchen, denen keine Beziehung zum Mittel
meer innewohnt; und im Mittelmeer selbst sind ja diese EinbrUche sehr 
verschieden stark entwickelt. So weit die Fluten des Mittelmeeres drin
gen, mUssen wir unser Oebiet rechnen ; auf dem Lande kfinnen mehr oder 
weniger willkUrliche Orenzen aushelfen. Dadurch wird aber die Eigenart 
als selbstandiges Oebiet nicht berUhrt; denn der allmahliche Obergang 
ist fast allen Naturgebieten eigen. 1m Westen ist die Umgrenzung wenig 
zweifelhaft. Die ganze spanische Halbinsel rechnen wir hinzu, ebenso das 
franzlisische KOstenland; die Orenze lauft hier am SOdfuB der Pyrenaen, 
dann am SUdfuB des franzfisischen Zentralmassivs (der Cevennen), kreuzt 
das Rhonetal bei Orange, folgt dem SOdfuB der Alpen bis Nizza, zieht 
dann am Abhang der Riviera entlang, urn bei Savona die Ligurischen 
Alpen zu iiberschreiten und nun dem Innenrande des Alpenbogens bis 
zum Isonzo zu folgen. Weiter aber konnen wir nur ganz auBerlich die 
Save und Donau als Orenze annehmen, da eine wirkliche Abscheidung 
der Balkanhalbinsel nicht besteht. Vom Nordufer des Schwarzen Meeres 
dOrfen wir nur den SOdabfall des Krim-Oebirges und des Kaukasus zum 
Mittelmeergebiet rechnen. Die sUdrussische Steppentafel, obwohl yom 
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Meere bespUlt, steht doch den Ubrigen Teilen des Gebietes zu fremdartig 
gegenUber. 

1m Osten kOnnten wir dann in Kaukasien und Armenien die Wasser
scheide des Schwarzen und Mittelllindischen Meeres gegen die ZuflOsse 
des Kaspisees und Persischen Golfes als Grenze benutzen; ferner in Syrien 
die Ostgrenze des Kulturlandes gegen die Steppe und WOste. Mesopota
mien aber kOnnen wir nur wegen seiner engen historischen und kultureUen 
Beziehungen mit in den Kreis unserer Betrachtung ziehen. In Afrika 
haben wir das Nildelta und einen schmalen, ganz unbestimmten GOrtel 
an der KOste der Libyschen Tafel zum Mittelmeergebiet zu rechnen, und 
endlich das gesamte Atlas-Gebirge bis zur Grenze der WOste. - Wir w~r
den sehen, daB die Abgrenzung nach Klima und Vegetation vielfach an
ders verlaufen wird. 

Dieses Gebiet enthalt sehr verschieden gestaltete und voneinander 
raumlich getrennte Lander. Das gemeinsame Band, das sie vereint, ist 
in erster Linie das Mittellandische Meer, zu dessen Betrachtung wir uns 
nun wenden. 

Philippson: das Miltelmeergebiet. 4. Aufl. 4 



III. DAS MITTELMEER. 

1. DAS WASSER DES MITIELMEERES. 

Das Mittelmeer ist trotz seiner verzwickten Gestalt einheitlich in sei
ner Entstehungsgeschichte, in der Art seiner Formen, in seinen physika
Iischen Verhaltnissen und in seiner Lebewelt. Es ist im Miocan als Golf 
des Atlantischen Ozeans, und zwar der subtropischen Breiten desselben, 
entstanden und ist es immer geblieben. Das bezeugt vor aHem seine 
Tierwelt, die seit dem Miocan stets denselben Charakter besessen hat, 
wenn auch die einzelnen Arten mit der Zeit variiert haben, und die 
der Tierwelt der benachbarten Atlantischen KUsten durchaus entspricht. 
Wir ersehen daraus, daB, wenn auch der heutige Zugang des Mittelmeeres 
junger Entstehung ist, die frUheren Zugange nicht weit davon gelegen und 
ahnliche Verhaltnisse besessen haben mUssen, daB die physikalische Be
schaffenheit des Mittelmeerwassers annlihernd dieselbe geblieben ist. 

FUr diese physikalische Beschaffenheit des Wassers ist die Gestalt der 
ZugangsstraBe von hiichster Bedeutung. Die StraBe von Gibraltar, 
schmal und seicht (14 km, 320 m, s. o. S. 38), HiBt nur einen beschrankten 
Austausch der Gewasser zu. Das ZufluBgebiet des Mittelmeeres in den 
umgebenden Landmassen ist im Verhaltnis zu seiner Ausdehnung ge
ring. Wenn wir zunachst yom Schwarzen Meere absehen, geht dem Mit
telmeer nur ein Strom ersten Ranges zu, der Nil, aber auch er hat auf 
seinem langen Weg durch die WUstentafel schon viel Wasser verioren, 
ehe er das Meer erreicht. Nachst dem Nil fUhrt der Po die ansehnlichsten 
Wassermassen zum Mittelmeer. JedenfaUs genUgt der ZufluB yom Lande 
her bei wei tern nicht, urn den Verdunstungsverlust des Mittelmeeres zu 
ersetzen, der bei dem warm en und regenarmen Klima den Regenfall weit 
Ubertrifft. Ein Teil dieses Defizits im Wasseretat des Mittelmeeres wird 
durch das Schwarze Meer ausgeglichen, das, in kUhlerem Klima gelegen 
und durch die Donau und die groBen russischen StrOme reichlich ernahrt, 
einen OberschuB an Wasser durch den Bosporus ins Mittelmeer ent
laBt. Aber auch dieser ZufluB genUgt nicht, urn das G1eichgewicht im 
Mittelmeer herzustellen. Der Spiegel des Mittelmeeres muB da
her unter dem Mittelwasser des Atlantischen Ozeans stehen, 
wenn auch die GrOBe dieses Betrages noch keineswegs sicher bestimmt 
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isU) Yom Ozean abgesperrt, wUrde daher das Mittelmeer eindampfen und 
zu einer Kette von Seen starkeren SalzgehaJtes werden, ein Vorgang, der 
nach Ansicht mancher Forscher sich in der "Pontischen Stufe" (Unter
pliocan) bereits einmal vollzogen hat. DaB dies jetzt nieht geschieht, ver
hindert ein machtiger Strom von Ozeanwasser, der bestandig durch die 
StraBe von Gibraltar in das tiefer gelegene Mittelmeer sich ergieBt, 
mit einer betrachtlichen Geschwindigkeit, die allerdings, je nach dem 
Stande der Gezeiten, erheblichen Schwankungen unterliegt. Aber bei 
dem geringen Querschnitt der Meerenge vermag auch dieser Strom 
keinen vollstandigen Ausgleich zu bewirken, weder im Wasserstand noch 
im Salzgehalt. Das Wasser des Mittelmeeres ist also, infolge der 
starkeren Verdunstung, salzreicher und daher schwerer· als das 
Wasser des Atlantischen Ozeans auf derselben geographi
schen Breite, und zwar nehmen naturgemaB Salzgehalt und spezifi
sches Gewicht im Mittelmeer zu, wenn wir vom Eingange nach Osten 
vorschreiten. Allerdings wird selbst das Ostliche Mittelmeer darin noch 
betrachtlich vom Roten Meere Ubertroffen, das so gut wie gar keine FlUsse 
empfangt und noch viel groBerer Hitze, Trockenheit und Verdunstung 
unterliegt. Anderseits hat das Schwarze Meer infolge seiner reichen Zu
fuhr an SOBwasser nur einen sehr geringen Salzgehalt. Auch andere Buch
ten mit starken ZuflOssen haben salzarmeres Wasser, z. B. das nordliche 
Adriatische Meer. 

Oberflilchenwasser des 

Atlantischen Ozeans 35 0 Br .. 
Mittellandischen Meeres . . . 
Roten Meeres, mittlerer Teil . 
Schwarzen Meeres .. . . . 
Nordendes der Adria . . . . 

Salzgehalt in % 
3,6 

3,64-3,93 
3,98 
1,9 
3,3 

Spezif. Oewich t 
1,0275 

1,0275-1,0293 
1,0302 
1,0143 
1,0252 

Die tiefblaue Farbe und die groBe Durchsichtigkeit des Mittelmeer
wassers hangen mit der geringen Verunreinigung durch FluBsedimente 
und der verbaltnismaBigen Armut an Plankton (schwimmenden kleinen 
Organismen) zusammen. 

Infolge der grOBeren Schwere des Mittelmeerwassers gegenUber dem 
des Ozeans ist der Wasserdruck schon in geringer Tiefe des Mittelmeeres 
groBer als in der gleichen Tiefe des Ozeans. Das muB natiirlich einen Aus-

1) Nach alteren Nivellements Jiegt der Spiegel des Mittelmeeres etwa 0,7 m 
unter dem Spiegel des Ozeans bez. der Nordsee; nach neueren Berechnungen dUrfte 
sich dieser Unterschied zwar auf 10 bis 20 cm reduzieren, oder sogar vollstandig 
verschwinden, jedoch beziehen sich diese Werte auf die KOsten; die landfernen 
Teile des Mittelmeeres dUrften -bedeutend tiefer Iiegen. 
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gleichsstrom in der Stra8e von Gibraltar verursachen, der unter dem 
in das Mittelmeer laufenden Oberflachenstrom aus dem Mittelmeer nach 
dem Ozean gerichtet ist. Der Unterstrom (spez. Oewicht 1,029) ist, bei 
dem nach unten verengten Querschnitt und der geringen Tiefe der Stra6e, 
weit weniger machtig als der Oberstrom (spez. Oewicht 1,027), so da6 
bestandig mehr Wasser in das Mittelmeer hinein- als hinausgefOhrt wird. 
Dieselbe Erscheinung wiederholt sich in verstarktem Ma6e am Eingang 
des Roten Meeres. 

Ahnlich wie in der Stra8e von Oibraltar verhalten sich die StrOm un
gen im Bosporus und Hellespont. Hier geht ein salzarmer Ober
strom vom Schwarzen Meer zum Mittelmeer, ein salzreicher Unterstrom 
zum Schwarzen Meer. 1m Bosporus, der meist nur 50 m tief ist - am 
Sildausgang noch seichter - besitzt der Oberstrom eine mittlere Oe
schwindigkeit von 4,4 km die Stunde und einen Salzgehalt von 1,85 %; 
an einzelnen Stellen aber erreicht er 8,3 km die Stun de und schie6t mit 
solcher Oewalt um die Ecken des Ufers, da6 die B90te an Tauen stromauf
warts gezogen werden mOssen. Das Marmara-Meer hat an der Oberflache 
schon 2,4 % Salz; von hier geht der Oberstrom durch den Hellespont, 
der viel breiter und etwas tiefer (50~90 m) ist als der Bosporus, mit einer 
mittleren Oeschwindigkeit von 2,8 km, einer maximalen von 8,3 km die 
Stunde. Der salzreiche Unterstrom hat in beiden Engen etwa 3 % Salz. 
Die Orenze zwischen Ober- und Unterstrom Iiegt im Bosporus bei 18 bis 
40 m, im Hellespont bei 10 bis 16 m. 

Die Seichtigkeit der Stra6e von Oibraltar (320 m) hat die Polge, daB 
das Tiefenwasser des Mittelmeeres von dem des Ozeans abge
schlossen ist; unterhalb del" Schwelle kann kein Austausch der Oewasser 
zwischen beiden Meeren stattfinden. In der Tiefe von 320 m haben in diesen 
Breiten die jahreszeitlichen Schwankunget:1 der Wassertemperatur, die Er
warmung des Sommers, die AbkOhlung desWinters, aufgehOrt. Es herrscht 
daher in beiden Meeren dort eine unveranderliche Temperatur von 12 
bis 14°, die der mittleren Wintertemperatur der Oberfillche entspricht; 
denn im Winter sinkt das abgekOhlte Oberflachenwasser hi nab, wahrend 
das im Sommer erwarmte Wasser an der Oberflache schwimmend bleibt, 
da es warmer, daher leichter ist, als die tieferen Schichten. Von dieser 
Tiefe ab nimmt aber die Temperatur in allen Weltmeeren nach unten 
zu weiter ab, da sich in den Tiefen kaltes Polarwasser durch aile Ozeane 
verbreitet. So herrscht in den benachbarten Teilen des Atlantischen 
Ozeans in 1800 m Tiefe bereits eine Temperatur von 3,3°, in 4000 m von 
2°. 1m Oegensatz dazu nimmt im Mittelmeer die Temperatur von der 
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Grenze der jahreszeitlichen Schwankungen nicht mehr ab, sondern bleibt 
in allen Tiefen 12 bis 140, entsprechend der mittleren Wintertemperatur 
der Oberflliche; denn das kalte Tiefenwasser ist ja durch die Schwelle 
von Gibraltar vom Eintritt in das Mittelmeer ausgeschlossen. 

1m Ozean besitzt das Tiefenwasser einen gewissen Gehalt an Sauer
s t 0 ff, der einer reichen, eigenartigen Tierwelt, selbst in den groBten Tie
fen, das Leben erm1Jglicht. Diesen Sauerstoff bringt das Tiefenwasser 
von den Polargebieten mit, wo es vorher an der Oberflache verweilte und 
atmospbarische Luft aufnahm. In das Mittelmeer kann dieses sauerstoff
haltige Tiefenwasser nicht gelangen. 1m Mittelmeer selbst aber,.so glaubte 
man, ist eine Zirkulation, ein Austausch von Oberflachen- und Tiefen
wasser nicht m1Jglich; im allgemeinen stagniere das Tiefenwasser, da es 
kalter und schwerer ist, als die OberfHichenschicht. Daher hielt man 
schon die mittleren Tiefen des Mittelmeeres, im Gegensatz zu der reich 
belebten Flachsee, fUr sehr arm an Lebewesen. Doch haben neuere Unter
suchungen gezeigt, daB auch das Tiefenwasser des Mittelmeeres Sauer
stoff und eine, wenn auch armlichere Lebewelt enthalt, so daB eine Zir
kulation zwischen Oberflachen- und Tiefenwasser innerhalb des Mittel
meeres angenommen werden muB, die das schwerere Wasser in die Tiefe 
fUhrt, und zwar einerseits das salzreichere Wasser des ostlichen Teils nach 
Westen hin, anderseits das im Winter starker abgekUhlte Wasser der nord
Iichsten Teile nach SUden hin. 

Ganz anders verhalt sich das Schwarze Meer. Dieses ist, wie wir 
sahen, aus einem SUBwassersee, dem Rest des brackischen Sarmatischen 
Meeres (5. o. S. 17), entstanden. Das durch den Unterstrom des Bos
porus eindringende Mittelmeerwasser hat ihm erst wieder einen maBigen 
Salzgehalt zu gebell vermocht gegenUber dem bestandig zustromenden 
massenhaftell FluBwasser. Das leichtere salzarme Wasser schwimmt 
obenauf; schon in etwa 90 m Tiefe Iiegt die invariable Schicht von etwa 
7° Temperatur, ungefiihr der mittleren Wintertemperatur entsprechend. 
Darunter steigt die Temperatur wieder bis etwa 9°; der groBere Salz
reichtum des Tiefenwassers Uberwiegt hier den EinfluB der Temperatur 
auf das spezifische Gewicht, so daB dieses warmere Tiefenwasser doch 
schwerer ist und unten bleibt. Die Zirkulation mit der Oberflache ist 
ausgeschlossen, die Zufuhr von Mittelmeerwasser - auf 178 Kubikkilo
meter jahrlich geschatzt - auBerordentlich langsam; es wUrden 3000 
Jahre notig sein, urn durch den Unterstrom des Bosporus das Becken 
des Schwarzen Meeres zu fUlIen. So sind die Tiefen des Schwarzen Meeres 
arm an Sauerstoff und allen organischen Lebens bar; sie enthalten da-
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gegen reichlich Schwefelwasserstoff, der durch die Zersetzung der von 
oben herabsinkenden Tierleichen bei fehlendem Sauerstoff und unter Mit
wirkung von Bakterien entsteht. Das Schwarze Meer ist das einzige, bei 
welchem bisher ein solcher Gehalt an Schwefelwasserstoff festgestellt ist j 
dagegen findet man ihn auch in fauligen Lagunen. 

2. DIE BEWEOUNOEN DES MEERES. DIE SCHIFFAHRT. 

Wie in allen kleineren abgeschlossenen Meeren sind auch im Mittel
meer die Gezeiten (Ebbe und Flut) schwach. Die Flutwelle des Ozeans 
schwacht sich bald innerhalb der StraBe von Gibraltar ab, und die eigene 
Flutwelle, die das Mittelmeer entwickelt, ist naturgemaB so gering, daB 
sie dem gewohnlichen Beobachter zumeist entgeht. Dennoch ist es un
richtig, zu sagen, daB das Mittelmeer keine Gezeiten habe j mit selbst
registrierenden Flutmessern (Mareographen) lassen sie sich tiberall nach
weisen, und an man chen Stell en erreichen sie solche Betrage, daB sie 
auch dem Auge sichtbar werden und sogar fUr die Schiffahrt Bedeutung 
erlangen. Dies ist besonders im Hintergrund langerer Golfe der Fall, wo 
sich die Flutwelle staut. Am Malischen Golf (Golf von Lamia, Griechen
land) war die Erscheinung bereits Herodot bekannP) j auch am Isthmus 
von Korinth, in den Syrten (bis zu 1,6 mt), im Golf von Tarent und be
sonders an der Ostkilste der Adria macht sie sich bemerkbar, und in den 
Lagunen von Venedig erscheinen zur Ebbezeit groBe Schlammbanke tiber 
Wasser (Springflut bis 1 m). Der Veri auf der Flutwelle ist naturgemaB, 
bei der reichen Gliederung des Meeres, au Berst unregelmliBig. 1m west
lichen Teil tritt eine Interferenz der atlantischen mit der einheimischen 
Gezeitenbewegung ein. 

Viel auffallender aber, als die Gezeiten selbst, sind die wechselnden 
Stromungen, die durch sie in Meerengen erzeugt werden. In dem 
buchten- und inselreichen Meere gelangt die Flutwelle vielfach nicht 
gleichzeitig von beiden Seiten an eine Meerenge heran, sondern es kommt 
von der einen Seite die Flut, wenn auf der anderen Seite noch Ebbe 
herrscht und umgekehrt. Die Foige davon sind Hohenunterschiede des 
Wasserspiegels, die, wenn sie auch nur einige Zentimeter betragen, doch 
zu Stromungen in den Engen Veranlassung geben. Solche Gezeiten
stromungen unterscheiden sich von anderen dadurch, daB sie viermal 
am Tage ihre Richtung wechseln, also ungefahr sechs Stunden in der einen, 
sechs Stunden in der entgegengesetzten Richtung verlaufen. 

1) Ob die nach Herodot (VIII, 129) bei Potidaea (Chalkidike) vorkommende 
starke Flut eine Oezeitenbewegung oder StoBwelle war, ist unsicher. 
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Am bekanntesten sind diese Wechselst-rlime in der Sira6e von Mes· 
sina, wo sie am Ufer kleine, harmlose Wirbel erzeugen, die zu der Sage 
von Skylla und Charybdis Veranlassung gegeben haben sollen. Aber auch 
im }\glUschen Meere sind sie zwischen den Inseln, besonders zwischen denen 
der Magnesischen Reihe (nordlistl.ch von Euboea), zu bemerken. Noch 
verwickelter sind die wechselnden Strlimungen in der Enge des Euripus 
bei Chalkis, der schmalen gewundenen Meeresstra6e zwischen der Insel 
Euboea und dem Festlande. Diese stark von Schiffen befahrene Enge, 
an der schmalsten Stelle nur einige zwanzig Meter breit, ist der Schau· 
platz sehr heftiger wechselnder Strlimungen, die zur Zeit der Spring· 
fluten viermal am Tage umschlagen und dann so stark sind, da6 die 
Schiffe nur in der kurzen Ruhepause hindurchfahren klinnen, die im 
Augenblick des Richtungswechsels eintritt. Zu Zeit en der tauben Fluten 
jedoch wechseln die Strlimungen ganz unregelma6ig. Dieses schon von 
den Alten viel besprocbene Phanomen ist jetzt in der Weise erkUirt, daB 
hier mit den Gezeiten sich stehende Wellen (sog. "seiches") kombinieren, 
die sich in den langen Golfen zu beiden Seiten des Euripus durch Luft· 
druckschwankungen entwickeln und zur Zeit der tauben Fluten den Strli· 
mungswechsel verwirren. 

Derartige Schwingungen des Wasserspiegels von viel kUrzerer Peri ode, 
als die Gezeiten besitzen, die demnach auf solche "stehende Wellen" zu· 
rUckgefUhrt werden, kommen auch sonst zuweilen im Mittelmeer zur Be· 
obachtung, z. B. in Malta, in Aigier. Die eigentUmlichste derartige Er· 
scheinung ist der von Th. Fischer geschilderte Marrobbio an der West· 
und SOdkUste Siziliens, der auch an der OstkUste Spaniens sein Analogon 
findet. Man beobachtet beim Nahen des Scirocco ein pllitzliches Auf
wallen de. Meeres, das sich je einmal in der Minute wellenartig erhebt, 
zuweilen nur einmal, zuweilen stundenlang oder einen ganzen Tag lang 
fortgesetzt. Das Wasser steigt dann in engen Flu6mOndungen bis zu 
einem Meter Ober den gewlihnlichen Stand. Der Schlamm wird aufge
wOhlt, das Meer getrObt und Obelriechend, die Fische betaubt und ans 
Ufer geworfen. 

Auch der Win~stau kann, bei heftigen Stilrmen, ein erhebliches Stei
gen des Wassers an den Kosten hervorrufen. 

Viel schlimmer sind die Sto6wellen, die infolge von Erdbeben zu
weilen die KOsten des Mittelmeeres heimsuchen, wie wir schon bemerkt 
haben. Aus dem Altertum sind uns eine Anzahl derartiger Ereianisse 
Oberliefertj so im Jahre 425 v. Chr. im Kanat von Euboeaj im Jahre 79 
n. Chr. bei der Vesuv-Eruptionj 262 n. Chr. und 365 n. Chr. in gro/Sem 
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Umfange an vielen Kosten;· 552 und 555 in Konstantinopel; aus der 
neueren Zeit: 1627 an der OstkOste Italiens; 1860 an der SOdkOste des 
Korinthischen Golfes; 1894 wieder im Kanal von Euboea u. a. m. l ) 

Eine andere Art von wechselnden Str<5mungen wie die Gezeiten
str<5me wird durch die Winde veranlaBt. Die herrschenden Wind
richtungen setzen in fast allen Teilen des Mittelmeeres Driftstr1>mungen 
in Bewegung, die mit dem Winde aufh1>ren oder ihre Richtung andern. 
Besonders machen sie sich wieder in Engen zwischen Inseln fnhlbar, 
wennder Wind bald von der einen, bald von der anderen Seite das Was
ser gegen die Inselreihen anstaut. GroBe bestandige Str1>mungen, 
wie sie auf den Ozeanen zu Hause sind, k1>nnen sich in einem so kleinen 
una unregelmaBig gestalteten Meere nicht entwickeln. Man hat behaup
tet, daB ein fortlaufender Strom das Mittelmeer, auf die rechte Seite ge
drangt, umkreise, also an der SOdkOste nach Ost, an der OstkOste nach 
Nord, an der NordkOste nach West verlaufe; in der Tat gehen die Strfi
mungen in den einzelnen Teilen des Mittelmeeres vorzugsweise in die
sen Richtungen vor sich, da sie den vorwiegenden Winden entsprechen, 
welche die Becken haufig zyklonal umkreisen, sind aber Oberall sehr wech
selnd und von den jeweiligen Windrichtungen abhangig. Vielfach hat 
man aus dem Wand ern des KOstensedimentes auf Str1>mungen geschlos
sen; das ist aber nicht angangig, da dieses Wandern hauptsachlich durch 
die schief auflaufenden Wellen, die sog. KOstenversetzung, hervorge
bracht wird. 

Sicher scheint zu sein, daB sich der durch die StraBe von Gibraltar 
eintretende Strom noch an der KOste Algeriens entlang nach Osten zieht. 
Ebenso kreuzt der aus dem Hellespont austretende Strom das Agaische 
Meer in siidwestlicher Richtung und macht sich noch an der SOdspitze 
des Peloponnes als nach Westen gerichtete Stromung geltend - wenig
stens wahrend der sommerlichen Nordwinde; ob im Winter auch, ist nicht 
zweifellos. Der Strom, der an den NilmOndungen vorbei nach Osten und 
dann an der syrischen KOste nach Norden gerichtet sein soli, kann mit 
einiger Wahrscheinlichkeit angenommen werden - aile anderen Angaben 
von dauernden Strfimungsrichtungen bedOrfen noch sehr der NachprOfung. 
Die Beobachtungen deutscher Dampfer, von der Seewarte bearbeitet2), 
sprechen durchwegs gegen das Vorhandensein dauernder Strfimungen. 

Die Well e n des Mittelmeeres konnen sich an H1>he natiirlich nicht 
mit denen des Ozeans messen. Wah rend auf dem Ozean WellenhOhen 

1) Vgl. KrUmmel, Handbuch der Ozeanographie. 11,2. Aufl.1911. 8. 139f. 
2) "Annalen der Hydrographie." 1905. (Beilage.) Schott in "Annalen". 1915. 
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bis 15 m beobachtet werden, schein en sie im Mittelmeer 5 m nicht zu 
Obersteigen. Wie in allen kleinen und reich gegUederten Meeren zeichnen 
sich aber die Wellen des Mittelmeeres vor den ruhigen langen Wogen des 
Ozeans durch Kurze und Steilheit, oft durch unregelmiiBig stoBweises 
Aufspringen unvorteilhaft aus, namentlicb zwischen Inseln, wo die Wellen 
von verschiedenen Seiten interferieren oder mit entgegengesetzten StrO
mungen in Kampf geraten; dann entwickelt sich zuweilen eine wilde 
Kreuzsee, die fOr kleine Boote unangenehm werden kann. So leidet man 
bei sturmischemWetter auf dem Mittelmeer oft mehr von Seekrankheit, 
als auf dem Ozean. An den KUsten der grOBeren Becken des Mittelmeeres 
bewirken die Wellen eine kriiftige und wirkungsvolle Brandung, wenn 
sie Uber die groBe Breite des Beckens daherkommen. 

Ober die Win d e werden wir im klimatischen Tell zu sprechen haben; 
wir werden da sehen, daB das Mittelmeer im allgemeinen eine recht stUr
misch bewegte Atmosphiire uber sich hat. So ist die Boots- und Segel
schiffahrt auf ihm keineswegs so leicht, wie man zuweilen behauptet: 
stUrmische, oft plOtzlich aufspringende Winde, besonders FallWinde, die 
mit kolossaler Gewalt von den gebirgigen Kusten herabsausen; starke 
und wechselnde Wind- und GezeitenstrOmungen in klippenreichen Sun
den geben ihr besondere Schwierigkeiten und Gefahren. 

Dennoch hat das Mittelmeer den Menschen schon frOh hinausgelockt; 
soweit Funde und Denkmale zurUckreichen, hat eine rege Schiffahrt, 
wenigstens auf dem Ostlichen Mittelmeer bestanden; die Verbreitung der 
Kulturelemente in der mykenischen und schon in den vorhergehenden 
Zeiten der sog. Agiiischen Kultur ist ohne lebhafte Schiffahrt undenkbar. 
Es waren der Reichtum an Buchten und Schlupfwinkeln aller Art, vor 
allem aber die zahlreichen Inseln und Vorsprunge, die hohen Gebirge, die 
weithin als Landmarken dienen, die oft sichtbaren, verlockend nahen 
OegenkUsten, die hier schon den primitiven Menschen auf das Meer ge
zogen haben mUssen. Ganz besonders trifft das auf das Agiiische Meer zu, 
in dem wir vielleicht die Schule der Schiffahrt fOr die MittelmeervOlker 
sehen kOnnen. Jedenfalls ist das Mittelmeer wiederum die Schule der 
Schiffahrt fOr den abendlandischen Kulturkreis geworden. Ein zweites 
Entwicklungszentrum der Seeschiffahrt Iiegt - von den anderen Erd
teilen und Kulturkreisen abgesehen - imn1>rdlichen Europa, wieder in 
einem Gebiet starker Gliederung und naher GegenkUsten. Jedoch sind 
es die MittelmeervOlker, die zuerst ihre Schiffahrt zur Nordsee bringen, 
und nicht umgekehrt; und eine zusammenhangende, steigende Entwick
lung,.sowohl im Schiffsbau, wie in der SchiffsfUhrung und in der allmah-
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lichen Ausbreitung der Seefahrt, ftihrt von den Flotten des Minos und 
der homerischen Heiden bis auf die hochentwickelte Nautik der euro
paischen VBlker in neuerer Zeit. Die heutige Weltschiffahrt der europai
schen Nationen wurzelt also im Mittelmeerj von hier hat sie zuerst den 
Atlantischen Ozean erobert, dann die Obrigen Weitmeere, wahrend die 
Schiffe anderer Kulturkreise niemals das Mittelmeer, niemals Europa er
reicht haben. Neben den hochentwickelten Formen haben sich aber im 
Mittelmeer selbst eine groBe Zahl kleiner, eigenartiger und jedenfalls sehr 
alter Schiffstypen erhaiten, und wahrend die grllBeren Segelschiffe hier 
mehr und mehr von den Dampfern verdrangt werden, wird der kleine 
Verkehr zum groBen Teil noch von diesen winzigen Segelbooten verschie
dener Bauart und Takelage besorgt. 

So alt wie die Schiffahrt ist auf dem Mittelmeer der Seeraub, der 
durch die zahlreichen Schlupfhafen der reichgegliederten KOste begOn
stigt wird. Bald zunehmend in Zeiten politischen Verfalls oder ROck
ganges der Handelsschiffahrt, bald zuri\ckgedrangt in Zeiten des Ver
kehrsaufschwunges, ist das Korsarentum erst in der Mitte des 19. Jahr
hunderts der Dampfschiffahrt erlegen und durch das harmlosere Oewerbe 
des Schmuggels ersetzt worden, der an manchen KOsten des Mittel
meeres in gigantischen Dimensionen getrieben wird. Obrigens ist bekannt
lich an der Nordkilste Marokkos, dem Rif, die Piraterie noch heute nicht 
ganz unterdrilckt. 

3. TIERWELT. FISCHEREI. SALZGEWINNUNG. 

Ein anderes starkes Lockmittel, das den Menschen aufs Meer zieht, 
ist die FOlie von Nahrungsmitteln, welche die Salzf1ut ihm bietet. 

Das Mittelmeer birgt in seinen oberen Wasserschichten eine reiche 
Lebewelt, besonders in der Kilstenregion. Die Flora, mit ihren Tang
wiesen und Rasen kalkabsondernder Algen bietet nicht viel Eigen
artiges, aber bei der Tierwelt milssen wir kurz verweilen. Leider U16t 
die Erforschung der Wirbeltiere des Mittelmeeres noch vieles zu wiln
schen Obrig. Jedenfalls aber bieten diese der Fischerei, die durch die 
groBe Zahl von sicheren Buchten und im Sommer durch die Bestandig
keit der Windrichtungen sehr erleichtert und an allen KUsten des Mittel. 
meeres lebhaft und seit alters betrieben wird, ein reiches Material, wenn 
auch gerade die Fische des Mittelmeeres sich an Individuenzahl keines
wegs mit den ungeheuren Schwarmen der nordischen Meere, dem Hering, 
Kabliau u. a., die bedeutende Welthandelsartikelliefern, messen kllnnen. 
1m frilheren Altertum, z. B. bei Homer, scheint die Fischnahrung keine 
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erhebliche RoUe gespielt zu haben; erst die dichtere BevOlkerungund 
die dadurch hervorgebrachte Teuerung der Lebensmittel verlieh der 
Fischerei grOBere Bedeutung, und schon die alten Griechen verst and en 
sich auf das EinpOkeln der Fische im groBen. Obrigens ist allgemein be
kannt, daB die Umwohner des Mittelmt;eres sich keineswegs auf die Wir
beltiere als Nahrungsmittel beschranken~ sondern weit mehr, als dies die 
NordUinder tun, auch die niedere Tierwelt, die "frutti di mare", zurVolks
ernahrung hinzuziehen. Das scheint Ubrigens im Altertum - trotz der 
groBen Beliebtheit der AlJstern bei den ROmero - nicht in dem MaBe der 
Fall gewesen zu sein; jedenfalls ist dieser Gebrauch durch die strengen 
Fasten der griechischen wie der rOmischen Kirche sehr gesteigert worden 
- ist doch im Gebiet der ersteren in der Fastenzeit nur der GenuB der 
niederen Seetiere, nicht aber der Fische, gebrauchlich. Der Bedarf an 
Fischnahrung in dieser Zeit ist so groB, daB die Mittelmeerfischerei ihn 
langst nicht decken kann, und daB noch eine sehr groBe Einfuhr von ge
trockneten Fischen aus dem Norden (Stockfisch) nach den christlichen 
Mittelmeerlandern stattfindet. 

Unter den VOl kern des Mittelmeeres, die sich mit Fischerei beschaf
tigen, stehen heute die Italiener obenan, deren leichte Fischerboote weit 
Uber den Umkreis ihres Vaterlandes hinaus an den KUsten der Levante 
ihrem Gewerbe, nachgehen. Bei den Mohammedanern ist die Fischnah
rung verboten, daher die Fischerei belanglos. Die KUstenfischerei wird 
meist durch offene Ruderboote, die Hochseefischerei durch kleine Segler 
ausgeUbt, von denen eine groBe Zahl verschiedener Formen Ublich ist. 
Viel Schaden verursacht die, trotz aller Verbote, weit verbreitete Anwen
dung des Dynamit, sowie feinmaschiger Netze, welche die Brut vernich
ten. Eine am Mittelmeer besonders stark betriebene Art des Fischfangs 
ist die Lagunen-Fischerei. Viele Fischarten suchen als junge Brut die 
zahlreichen Strandseen auf, um ,sich dort zu masten und erwachsen in 
das ~eer zurUckzukehren. Man fangt sie bei dieser RUckkehr in ungeheuren 
Massen, indem man die Offnungen der Strandseen mit Dammen, Zaunen, 
Reusen und Netzen verschiedenster Art absperrt. Oberhaupt verWendet 
die Mittelmeerfischerei infolge ihres hohen Alters und des noch vorherr
schenden Kleinbetriebes eine groBe Zahl kulturhistorisch hochinteressan
ter Methoden und Werkzeug~. 

Betrachten wir die Tierwelt des Mittelmeeres naher. Zunaehst ist da 
zu bemerken, daB die Meeressilugetiere durch Robben und Delphine ver
treten sind, Uber die zoologisch so gut wie gar nichts bekannt ist. Letztere 
sind von jeher wegen ihrer Geselligkeit und munteren Bewegungen yom 
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Menschen mit wohlwollenden Augen angesehen und geschont worden; 
allerhand freundliche ZUge hat man ihnen angedichtet. Auch Wale kom
men gelegentIich yom Ozean her ins Mittelmeer. Zwei Meeresschildkroten 
geMren Arten an, die in warmeren Meeren weit verbreitet sind. Auch die 
440 bis 450 Fisch art en weisen wenig dem Mittelmeer EigentUmliches auf, 
sie sind meist auch an den benachbarten KUsten des Atlantischen Ozeans 
vertreten. In der Wirbeltierfauna ist das Mittelmeer durchaus 
nur ein Golf des subtropischen Atiantischen Ozeans und wie 
dieser sehr verschieden von der Fauna der kalteren europaischen Meere, 
yom Armelmeer nordwarts. 

AuBer den zahlreichen, wohlschmeckenden Fischen, die frisch ver
speist werden, besitzt das Mittelmeer einige Arten, die im groBen gefan
gen und konserviert einen bedeutenden Handelsartikel bilden. An erster 
Stelle steht der Th unfisch, der bei seinen in groBen Herden ausgefUhrten 
Wanderungen im Altertum hauptsachlich bei Byzanz, jetzt besonders an 
den Kasten Spaniens, Frankreichs, Italiens, der Adria in groBen eigen
artigen Apparaten (Tonnaren) gefangen wird, und mit ihm sein argster 
Feind, der Schwertfisch; dann Sardellen, Sardinen und An
chovis, die in SUdfrankreich, Italien, Algerien, Osterreich erbeutet wer
den. Auch am Bosporus wird ein sardellenartiger Fisch, der sog. Ziros, 
in groBer Menge gefangen. Haie sind Uberall im Mittelmeer verbreitet, 
doch sind es nur selten die groBen, dem Menschen gefahrlichen Arten.
Krebstiere, darunter die herrliche Languste (die Vertreterin des nordi
schen Hummers), Tintenfische und der groBe, scheuBlich aussehende Oc
topus kommen in Massen auf den Fischmarkt; ebenso bilden neben den 
Austern fast aIle Muscheln, Schnecken, Seeigel usw. eine beliebte Fasten
speise; so auch gewisse Fischeier (sog. "roter Kaviar"). 

Oberhaupt ist die niedere Tierwelt im Mittelmeer weit reicher und 
eigenartiger entwickelt als die Wirbeltiere. Wenn sie auch an Zahl, GroBe 
und Pracht der Formen weit hinter den tropischen Faunen zurUcksteht, so 
iibertrifft sie doch urn ebensoviel die unserer nordischen Meere. Besondets 
die Mollusken weisen, nach Kobelts grundlegenden Untersuchungen, 
darauf hin, daB fUr diese Gruppe das Mittelmeer von Anfang an ein Ent
wicklungszentrum war, das freilich stets in engem Austausch mit den be
nachbarten Breiten des Atlantischen Ozeans stand. Der Charakter dieser 
mediterranen Molluskenfauna ist von ihrem ersten Auftreten im Miocan bis 
heute im groBen und ganzen derselbe. geblieben: Sowohl von den tropi
schen wie von den nordischen Meeren und von dem groBen Sarma tisch en 
Brackwassersee hat nur eine sehr geringe Einwanderung stattgefunden. 
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Einige nordische Arten findet man in den Mediterranschichten des 
obersten Pliocan oder Altquartar, wie die damals weit verbreitete Muschel 
Cyprina islandica. Sie sind beim Beginn der Eiszeit bis hierher gelangt 
und dann wieder verschwunden. Jetzt find en sich einige nordische Arten 
niederer Tiere in den kiihlsten Teilen des Mittelmeeres, in der nijrdlichen 
Adria und im Golf du Lion. 

Die niedere Tierwelt des Mittelmeeres liefert dem Menschen auBer 
Nahrungsmitteln auch einige Produkte von technischer Bedeutung. 
1m Altertum schloB sich bekanntlich an den Fang der Purpurschnecke 
an den Kiisten PhOnikiens, Griechenlands, Unteritaliens u. a. O. die wich
tige Purpurfiirberei. Heute ist die Fischerei der roten Edeikoralle an den 
Kusten Italiens, der Adria und Nordafrikas, die des Badeschwammes 
ebenfalls besonders an der nordafrikanischen und adriatischen, aber 
noch mehr an der syrischen Kiiste und im Agiiischen Meer von volkswirt
schaftlicher Bedeutung. 

Besohders interessante Verhiiltnisse hinsichtlich der Tierwelt weist 
das Schwarze Meer auf. Seit seiner Offnung zum Mittelmeer sind medi
terrane Arten eingewandert, aber nur in beschrankter Zahl, augenschein
Iich nur solche, die sich an die kiihlere Temperatur und den geringeren 
Salzgehalt anpassen konnten. Immerhin hat diese verarmte Mittelmeer
fauna die urspriingliche sarmatisch-pontische, die Bevijlkerung des ehe
maligen Binnensees, aus dem grOBten Teil des Schwarzen Meeres ver
drlingt. Diese hat sich aber, ebenso wie im Kaspischen Meer, in den brak
kischen Gewassern der Nordkiiste von der Donau bis zum Asowschen 
Meere erhaiten, sowohl Mollusken, wie Fische. Unter diesen sarmatisch
pontischen Fischen, die auch in die russischen Strt)me hinaufgehen, ist 
der bl:kannteste der S Hi r, der sich iibrigens von hier aus auch in das 
Mittelmeer verbreitet hat. -

Auch ein mineralisches Produkt wird aus dem Meere gezogen: das 
Salz. Die Oewinnung des Seesalzes in groBem MaBstabe ist nur in Kli
mateo, wie dem des Mittelmeeres, mijglich, die eine lange heiBe Trocken
zeit besitzen. In kleinen Tilmpeln und an den Felsen im Bereich der 
Brandung bilden sich Salzkristalle oder ganze Salzkrusten aus dem ver: 
dunstenden Seewasser/ die dem primitiven Menschen eine willkommene 
Wiirze seiner Speisen darboten und noch heute zuweilen gesammelt wer
den. Daher ist der Schritt nicht weit zur kilnstlichen Gewinnung des 
Meersalzes. Sie geschieht h.eute wie schon im Altertuml) in den Salinen 
oder Salzgarten, die man fast an allen Flachkilsten und Lagunen des Mit-

1) Nissen, Ital. Landeskunde I, 107ff. 
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telmeeres findet. Es sind f1ache, von niedrigen Erddammen umgebene 
Becken, in die man im Frfihjahr das Meerwasser hineinlaBt, das dann 
wahrend des heiBen regenlosen Sommers verdunstet; das ausgeschiedene 
Salz wird im Herbst geerntet und in groBen wei Ben Haufen aufgeschich
tet, die man an man chen Orten, wie z. B. im Delta des Hermos am Golf 
von Smyrna, lange vorher erblickt, ehe man des niedrigen Ufers selbst 
ansichtig wird. Der Bedarf der Mittelmeervl>lker an Salz wird ganz fiber
wiegend auf diese Weise aus den unerschl>pflichen Vorraten des Meeres 
gedeckt, und im Altertum fOhrten uralte Handelswege, SalzstraBen, wie 
die Via Salaria Roms, von den Mittelmeerkiisten in die Binnenlander zum 
Vertrieb dieses gesuchten Handelsartikels. 



IV. DIE KOSTEN. 

Den Bau der fest en Erdkruste im Mittelmeergebiet haben wir kennen 
gelernt und die Beschaffenheit des Meeres, welches die Vertiefungen der 
Erdkruste erfUlIt. Die Linie, oder besser der Streifen, an dem Land und 
Meer zusammenstoBen, wo beide aufeinander einwirken, die K U 5 t e, mu8 
Gegenstand besonderer Betrachtung seine Hat doch ihre Gestaltung nicht 
nur fUr die physische Natur eines Gebietes hohe Bedeutung, sondern nicht 
minder fUr die menschliche Kultur, fUr aile die zahlreichen Faden, die 
den Menschen und seine Entwicklung mit dem Meere verbinden. 

1. ALLGEMEINE I(OSTENGESTALT. 

Man kann die KUsten morphologisch nach verschiedenen Gesichts
punkten betrachten. Einmal nach ihrem Verhaltnis zum Bau der Erd
rinde; das gibt uns Aufschlu8 Uber die allgemeinen ZUge des KUstenver
Iaufes, die "allgemeine Kustengestalt". 

Sind die Meeresbecken des Mittelmeeres EinbrUche oder ahnliche Ein
senkungen, so ist natarlich der Verlauf der KUstenIinie im gr08en durch 
den Veri auf dieser BrUche oder sonstiger, die Einsenkungen begrenzender 
Storungslinien bestimmt; die KUsten des Mittelmeeres sind, in ihrer all
gemeinen Gestaltung, BruchkUsten. Damit ist aber, wie wir noch sehen 
werden, keineswegs gesagt, da8 die heutige KUstenIinie genau die Linie 
der Storung ist, die die Meerestiefe von der FestIandshOhe trennt, son
dern nur, da8 sie im allgemeinen diesem Bruch parallel verlauft. 

Man kann dann wieder LangsbruchkUsten, QuerbruchkUsten und neu
trale BruchkUsten abteilen. LangsbruchkUsten, die dem Streichen 
eines Faltengebirges parallellaufen, sind z. B. die WestkUste der Balkan
halbinsel, die OstkUste Italiens, die NordkUste des Atlas, die SUdkUste 
Kleinasiens. Von den auBeren LangsbruchkUsten lassen sich die inne
ren unterscheiden, die, wie die WestkUste Italiens, der Innenseite eines 
Gebirgsbogens folgen. Sie zeichnen sich meist durch reichere Gliederung 
vor den au8eren aus. Eine dritte Art von LangskUste ist die Langs
schollenkUste, z. B. die KUste Syriens. QuerbruchkUsten sind da
gegen die OstkUste Tunesiens, die OstkUste SUdspaniens, der Pyrenaen, 
des Balkan, Ost- und WestkUste des Agaischen Meeres u. a. m. Neutrale 
BruchkUsten sind endlichsolche, die ein Land, das keine ausgesprochene 
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Ungsrichtung besitzt, begrenzen, wie die Libysche Tafel, die KUsten der 
Rumpfgebirge usw. 

Aile derartigen BruchkUsten verlaufen teils in groBen einfachen Linien, 
teils sind sie durch kleinere seitliche EinbrUche, durch tektonische 
Go I fe, lebhafter gegJiedert. Dahin geMren z. B. die runden Buchten der 
Westseite Italiens, die groBen und tiefen Golfe Griechenlands (Korin
thischer, Messenischer, Lakonischer usw.) u. a. m. 

So bewirken schon der Verlauf und die Art der Brilche mannigfache 
KUstentypen von verschiedenem Kulturwert. Seitliche EinbrUche schaf
fen geschOtzte Binnenmeere, fOr die· Entwicklung der Urschiffahrt von 
unschiitzbarem Wert, da sie den primitiven Menschen auf das Meer locken 
und spater den Seeverkehr-tief ins Land dringen lassen. So in der Aegaeis. 
Die einfachen BruchkOsten ohne tektonische Golfe kOnnen ahnliche Vor
teile nicht bieten, sofern nicht andere gliedernde Agentien eintreten. 

Langs- und Querkilsten wieder verhalten sich ganz verschieden zu den 
Landverbindungen. UngskOsten sind durch parallel laufende Ge
birgsketten vom Binnenlande abgesperrt. Sie sind verkehrsfeindlich, wie 
die WestkUste der Balkanhalbinsel, die Ostkilste des Apennin, die KUste 
des Kaukasus. Von besonders hoher Bedeutung werden dann aber LUcken 
und Passe, welche die langs der KUste streichenden Gebirge durchbrechen; 
wie in Syrien die OrontesmUndungund die Senke am Nordende des Libanon. 
Zu den QuerkUsten dagegen Offnen sich die groBenTiUer undHandelsstraBen 
des Landes; es sind rege VerkehrskUsten, wie die Oestade der Aegaeis. 

2. SPEZIELLE I(OSTENOESTALT. 

Wahrend so das Verhaltnis der KUsten zur Tektonik, ihre allgemeine 
Gestalt, fUr die Verbindungen der Ufer mit ihrem Hinterland maBgebend 
sind, entscheidet die "spezielle KUstengestalt" oder "EinzelgJie
derung" Uber ihren Wert fUr die Schiffahrt. 

Diese Einzelgliederung, die feinere Formung der Kilste, hangt von 
ganz anderen Bedingungen ab, wie die allgemeine KQstengestalt. Schon 
die Anlage des Gestades kann im einzelnen von den tektonischen Linien 
abweichen; ferner aber sind bestandig Krafte bestrebt, es aus seiner ein
mal angenommenen Lage zu verschieben. Wir wollen die Wirkung beider 
Grilnde gesondert betrachten. 

Es ist klar, daB die Kilste vom Anfang an dem Grenzbruch eines Ein
bruchs nur dann unmittelbar folgen kann, wenn der Meeresspiegel in der 
HOhe der Bruchflache .liegt (Fig. I); dann entstehen Bruchkilsten von 
geringer Gliederung. Selbstverstandlich wird auch in diesem Faile die 
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Philippson, OilS Mitlelmeergeblet. 4. Aufl. 
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Der Mysische Olymp (2500 m) in Kleinasien. 
Kar- Trichter und Morane links vom Gipfel. 

AbrasionskOste der Riviera. 
Aufnahme von Dr. A. Giesecke. 
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Deutlichkeit und Scharfe der Erscheinung sofort durch die Verwitterung 
Ober und die T~tigkeit des Wassers unter dem Meeresspiegel verwischt, 
die Steilheit des KOstenabfalles gemildert durch Anschwemmung und Ab
tragung. 

Wenn dagegen der Meeresspiegel tiefer (Fig. 2) oder Mher (Fig. 3) liegt 
als der betreffende Bruch, so wird die KOste dem Bruch im allgemeinen 
parallel laufen, aber nicht mit ihm zusammenfallen. Dasselbe gilt natilr
lich, wenn nicht ein Bruch, sondern ein ganzes Bruchsystem das Meeres-
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becken yom Festlande trennt (Fig. 4), oder wenn, an Stelle eines Bruches, 
eine Abbeugung des Festlandes zum Meeresboden hinabfilhrt. 

In diesen F~llen werden also die KOstenformeD im einzelnen, gleich
gilltig, welches die oben besprochene allgemeine KOstengestalt ist, ab
hlingig sein von den FormeD der Oberflache des betreffenden Landblockes, 
der gerade Doch yom Wasser llberspillt wird. Diese Formen der Ober
flache des Blockes wieder sind bedingt durch die letzte grOBere Bewegung, 
die der Block durchgemacht hat. 1st er zuletzt angestiegen, liegt die Kilste 
also auf gehobenem Meeresboden, so ist sie meist ein einfaches Flach4 
ufer; ist aber das Land gesunken, dann ist die Kllstengestalt reicher. 
Das Meer ilberspUlt in diesem Faile Oberflachenformen, die auf dem fest en 
Lande gebildet sind, all das mannigfache unruhige Relief, wie es uns in 
hOherem Lande, sei es auch nur ein flaches Tafelland, entgegentritt. In
dem das Meer das Festlands-Relief bis zu einer gewissen HOhenlinie ilber-

PhlJippson: das Miltelmeergebiet. 4. AuD. 5 
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schwemmt, wird jeder H(lhenzug zur Halbinsel oder Inselreihe, jedes Tal 
zu einer Bucht, und es entsteht so die reichgegliederte Ingressions
K Ii s t e (s. Fig. 7 auf S. 68 und Tafel 1) mit tief eingreifenden, schlauch
oder sackf(lrmigen, oft verzweigten Buchten, vorspringenden schlanken 
und zackigen, von Inseln umlagerten Halbinseln. Aile im einzelnen reich 
gegliederten Klisten des Mittelmeeres geMren in diese Gruppe, in der man 
wieder mannigfaltige Typen unterscheiden kann. Denn so verschieden, 
wie die Anordnung und Gestalt der Taler, so verschieden sind auch die 
Formen der Buchten, die durch Oberflutung dieser Taler entstehen. 

Wir k(lnnen hier nur einige wenige dieser Typen anfiihren. Da ist zu
nachst der Dalmatische Typus: die Langskliste eines rostfOrmig ge
stalteten Faltengebirges; die LangstiUer sind zu langen MeeresstraBen ge
worden, die Faltenriicken zu schmalen Halbinseln und Inseln; der· pa
rallele Bau des Gebirges erzeugt auch den Parallelismus der Golfe und 
Inseln. Dazu kommen einige liberschwemmte Quertaler, in stark zer
lappte Buchten, wie die Bocche di Cattaro, umgewandelt. Dieser Klisten
typ ist sehr reich an Hafen, hat aber schlechte Landverbindungen. 

Rias nennt man die Ingressionsformen des Rumpfgebirges. Wie die 
Taler sanft und gewunden, so sind auch die Buchten breit, verzweigt, von 
sanften Abhangen umgeben und ohne bestimmten Parallelismus. Die 
klassische Rias-Kliste ist die Nordwestecke der Spanischen Halbinsel; 
am Mittelmeer zeigt sich der Typ in Korsika und zum Teil in Sardinien 
und der Provence. 

Limane sind die Ingressionsbuchten des niedrigen Tafellandes; die 
Talmlindungen sind in trichterf(lrmige Buchten verwandelt, von niedri
gem Steilufer der Tafel umgeben; seewarts sind sie nachtraglich meist 
von einer Nehrung abgeschlossen. Limankiiste ist das Gestade SlidruB
lands und der Dobrudscha; auch an den Klisten Thrakiens find en wir 
Limane dort, wo niedrige Schollen ans Meer treten. 

Als Griechischen Typus k(lnnte man die reichste und unregel
maBigste Ingressionsgliederung bezeichnen, die den zertrlimmerten Fal
tengebirgen eigen ist. Wie die orographische Gestaltung hier vielfach kein 
bestimmtes Verhaltnis zum Faltenbau erkennen laBt, so auch die Kusten
gliederung. Hier erscheint nur das Ende eines steilen Gebirgstales Uber
schwemmt, dort ist der Eingang eines gr(lBeren Tales zu einer tiefer ein
greifenden Bucht geworden; hier driingen sich die Ingressionsbuchten, 
dort treten sie nur vereinzelt auf, wahrend sie dazwischen durch die Wel
lentatigkeit abgetragen, verschwunden sind. Manche FluBtiiler sind zu 
Meerengen geworden. Dazu gesellen sich, wie wir wissen, tektonische Golfe. 
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Die Steigerung der Ingression fUhrt - auch das haben wir schon ge
sagt - zur AufiOsung des Landes in Inseln, zur Bildung eines Archipels.-

Die KUste, sei sie nun eine einfache, oder eine tektonisch gegliederte 
BruchkOste, oder eine IngressionskUste ~ immer unterliegt sie fortwah
rend umgestaltenden Kraften. Es sind das einmal die Krafte des 
Meeres, in erster Linie die Wellen, dann die Wirkungen der FIUsse. 

Die Wellenbewegung am Ufer, die Brandung, unterwUhlt das Hoch
gestade und drangt es zurUck landeinwarts, mit grOBerer oder geringerer 
Energie je nach der Starke und Richtung des Wellen ganges und der Starke 
des Gesteinswiderstandes. Diese "Abrasion", wie die abtragende Tatig-
keit der Brandung genannt wird, ist, neben der Sen kung ~ 
des Landes, ein zweiter Faktor, der die KOste landwarts I 
verschiebt. Wenn also die KUste ur-
sprOnglich einem Bruche genau folgte, 
so wird sie jetzt ihm nur mehr oder 
weniger parallel und weiter landwarts 
veriaufen, der Bruch unter dem Meere Pig. 5. 

liegen. Die AbrasionskUste besitzt ein ganz bestimmtes Profil: einen 
steil en von den Wellen unterspUlten, oft senkrechten Absturz Ober dem 
Wasser, da.s Kliff, und dann im Niveau der Brandung eine sanft see
warts geneigte Flache, die Brandungsterrasse (Fig. 5), die, je nach der 
Starke und Lange der Einwirkung, recht betrachtliche Breite erlangen 
kann. Aber auch der Veri auf der KUstenlinie ist unter der Wirkung der 
Abrasion ein ganz bestimmter. Die UngleichmaBigkeit des Widerstandes 
gegen die ZerstOrung durch die Wellen erzeugt Buchten und VorsprUnge. 
Besonders ist die MOndung eines jeden Tales, ja jeder Runse durch eine 
Einbuchtung ausgezeichnet, da hier am wenigsten Masse fortzuarbeiten 
ist. Diese durch die Abrasion geschaffenen Buchten sind bogenfl>rmig ge
krUmmt und greifen nicht scharfer als ein Halbkreis in das Land ein; denn 
tiefer hinein Mnnen die Wellen nicht mehr arbeiten, da sie durch die 
Reibung an den Seitenwanden der Bucht geschwacht werden. Schlauch
fl>rmige und verzweigte Buchten, wie sie durch Ingression entstehen, 
kann die Abrasion nicht schaffen. Die AbrasionskUsten (s. Tafel 2), am 
Mittelmeer weit verbreitet, sind also HochkUsten, die einen steilen Ab
fall zum Meere und eine Reihenfolge kleinerer bogenfOrmiger Buchten 
aufweisen, getrennt durch Felskaps, die sich zuweilen in Klippeninseln 
fortsetzen (Fig. 6). Ein im Hintergrunde mancher dieser Buchten auftre
tender Sandstrand zeigt an, daB die betreffende Bucht nicht mehr land
einwarts wachst, sondern die Ablagerung beginnt. Beispiele sind die Ri-

5· 
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viera, die Syrische KUste u. a. m. Solche KUsten haben zahlreiche, aber 
schlechte Hafenbuchten. FOr kleine Schiffe bieten sie neben den Vor
sprUngen noch leidlichen Schutz dar, wenn der Wind nicht gerade von der 
offen en See hereinweht; daher waren diese KUsten im Altertum flir die 
Schiffahrt gOnstiger als jetzt, besonders als man die Schiffe noch aufs 
Land 109. Beliebt waren vor allem Stellen, wo eine Insel vor einem Kap 

• o 

lag und so einen Doppelhafen bildete . 
FOr die groBen Schiffe der jetztzeit 
sind diese Abrasionsbuchten meist 
schutzlos. 

Die Abrasion kann natorlich mit 
Untertauchen des Landes verbunden 

sein; dann entstehen KOsten, wo Abrasions- und Ingressionsformen neben
einander vorkommen, wie dies von den griechischen KUsten erwlihnt wor
den ist. Auch reine IngressionskOsten werden allmlihlich von der Abrasion 
angegriffen (Fig. 8, entstanden durch Abrasion aus Fig. 7). Wenn diese 

eine Zeitlang tatig war und 
die KOste landwarts verscho
ben hat, sind nur noch die 
Enden der grijBeren Ingres
sionsbuchten vorhanden, die 
kleineren dagegen abgehobelt 
und durch Abrasionsbuchten 
ersetzt. Frische Ingressions
formen zeigen immer an, daB 

Fig. 7. die Senkung der KOste sehr 
jung oder die Abrasion schwach ist; aus letzterem Grunde finden wir sie am 
Mittelmeer besonders in kleineren Meeresteilen oder an KOsten, wo Land
win de vorherrschen. Die starker Brandung ausgesetzten Steilufer sind 
fast samtlich zu AbrasionskUsten geworden. 

Die Wellen verfrachten den Schutt, der von der Zerstijrung der Ab
rasionskUsten und von den FIOssen herstammt, am Ufer entlang. jede 
schrag auf den Strand auflaufende Welle verschiebt die Gerl)lIe und Sand
kijrner urn ein weniges in der Richtung ihres Auflaufens. So wandert das 
Sediment, Gerijlle, Sand und Schlamm an der KUste hin in einer bestimm
ten Richtung, welche der Richtung der starksten und haufigsten Seewinde, 
die an der betreffenden Stelle herrschen, entspricht. Dieses Wandern des 
Sedimentes durch die Wellen ist die "KOstenversetzung". je weiter sie 
;in einer AbrasionskOste vorUberzieht, desto mehr wachst der Strom des 
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wandernden Schuttes an, bis er schlie6lich nicht mehr ganz fortgefOhrt 
werden kann: es beginnt die Ablagerung: zuerst im Innem der Ab
rasionsbuchten, dann zusam
menhangend an der KOste ent
lang. Dasselbe geschieht neben 
einer Flu6mOndung, die groBe 
Sedimentmassen liefert. Be
sonders haufen sich die Wellen
ablagerungen in Winkeln der 
KOste, wo diese sich plOtzlich 
wendend det bisherigen Rich
tung der KOstenversetzung Pig.S. 

, 
Q 
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entgegenstellt. Wird der gesamte Kilstenschutt an einer Stelle abgelagert, 
so kann jenseits wieder die Abrasion ungehemmt arbeiten. 

So wechseln Abrasionskl1sten und thalassogene (d. h. yom Meere 
aufgeworfene) Schwemmlandskl1sten miteinander abo Diese letzteren 
zeigen uns also vor dem alten Mheren Lande einen neuen KUstenstreif 
flacher Anschwemmungen: die Uferlinie desselben verlauft im allgemei
nen parallel zum Rande des Mheren Landes, und dabei in flach gekrOmm
ten, nach dem Meere zu konkaven Bogen, eine Foige des Mechanismus 
derWellentatigkeit. Es gibt weite Strecken zusammenhangender, es gibt 

llfee r 

Pig. 9. 

unterbrochene SchwemmlandskOste, wo sie abwechselt mit Vorsprungen 
des festen Landes (Fig. 9). 

Auf vielen Streck en baut sich jedoch die thalassogene Anschwemmung 
nicht an das alte Land an, sondern frei vor ihm im Meere auf: sie lOst 
sich als Nehrung yom fest en Lande los. Es geschieht dies, wenn der 
Boden des Meeres so seicht ist, daB die Wellen schon we it drau6en so an 
Kraft verlieren, daB sie das Sediment nicht bis an die KOste werfen kOn
nen: es geschieht aber auch, wenn die KOste plotzlich ihre Richtung an
dert und zurl1ckspringt; dann setzt sich die Anschwemmung noch eine 
Strecke weit in der alten Richtung fort. Auf diese Weise werden Haffe 
und Lagunen durch Nehrungen yom Meere abgeschnitten und dann all
mahlich yom Lande aus zugeschwemmt. Die meisten Kilstenebenen am 
Mittelmeer dl1rften solche verlandete Haffs sein. 
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Am thalassogenen Strand gibt es keine Hafenbuchten. Wenn es nicht 
genUgt, die Schiffe auf den Sandstrand zu zieben, mUss en die Lande
pUitze die Enden der FlachkUste oder die sie zuweilen unterbrechenden 
VorsprUnge des Mheren Landes aufsuchen. Aber auch diese gewahren 
meist nur unvollkommenen Schutz. Daher werden gem die FluBmUndun
gen und die Lagunen als Hafen benutzt, sofem den Schiffen die Einfahrt 
mlSglich ist i diese ist aber fast immer schwierig und bedarf kUnstlicher 
Austiefung. Manche der ehemals wichtigsten Hafen des Mittelmeeres 
waren Lagunenhlifen: Aquileja, Venedig, Ravenna, Narbonne. Sie sind 
durch die Verlandung der Lagunen teils yom Meere abgeschnitten, teils, 
wie Venedig, nur durch groBe Kunstbauten diesem Schicksal entgangen. 

Ein anderer Typus der SchwemmlandskUste wird von den FIUssen 
aufgebaut: wir nennen sie die potamogene SchwemmlandskUste. 
Wo die Gezeiten~ und Wellenbewegung schwach ist, such en die sediment
reichen FIUsse an ihren MUndungen ihre Anschwemmung in Form von 
Spitzen in das Meer vorzuschieben. Beim Weiterwachsen teilt sich der 
FluB, neue Spitzen setzen sich neben und an die alten an, manche werden 
yom FluB verlassen, und so entstehen verwickelte Delta-Vorbauten, deren 
Merkmal, gegenOber den thalassogenen Anschwemmungen, stets die see
warts gerichtete Schwemmlands-Spitze ist. Es HeBen sich eine groBe Zahl 
derartiger Bildungen am Mittelmeer anfUhren i meist sind es grlSBere 
FlUsse, die in kleineren geschUtzten Golfen mUnden, wie der Spercheios 
in Griechenland, der Hermos in Kleinasien. Wenn schuttreiche FlUsse 
an offeneren KUsten mUnden, entspinnt sieh ein Kampf zwischen ihnen 
und den Wellen. Wlihrend die FlUsse ihre Ansehwemmungen vorzusehie
ben such en, sind die Wellen bestrebt, den Schutt seitwlirts zu entfUhren. 
Es fragt sich in jedem Fall, welehe Kraft die stlirkere ist. Sind die Wellen 
entschieden Sieger, so schneiden sie die FluBmUndung gerade ab, die dann 
gar nieht vor die KOstenlinie vorspringt i zuweilen wird sie sogar ganz 
yom thalassogenen Strand wall verschlossen. Eine seichte Barre unter 
Wasser sperrt die MUndungen fast aller FIOsse, die im Bereich einiger
maBen lebhafter Brandung mOnden, auch wenn sie vorbauen. 

Wenn der FluB Sieger bleibt und seine Deltaspitzen vortreibt, so wer
den doch mit dem Wachstum derselben die Bedingungen fUr sie immer 
ungOnstiger, denn sie kommen in immer tieferes Wasser und immer leb
haftere Wellenbewegung hinein. So gibt es selbst fOr den kraftigsten FluB 
eine Linie, Ober die hinaus sein Delta nicht we iter wachs en kann. Von 
da an wird das FluBsediment von den Wellen seitwarts entfuhrt, und mit 
ihm werden Nehrungen aufgebaut, die sich von Deltaspitze zu Delta-



3. I(Ustenbeschreibung 71 

spitze im Bogen schwingen und Lagunen dahinter abschnUren. Das sind 
gemischt-potamogen-thalassogene KUsten. In diesem Zustand des 
Abschlusses befindet sich das Nildelta; es erfOllt eine ehemalige Meeres
bucht, in der es geschUtzt fortgewachsen ist; dann drang es Ober die 
Bucht hinaus ins freie Meer vor, bis die immer starker werdende Wellen
bewegung dem Wachstum ein Ende machte und die Deltaspitzen durch 
Nehrungen verband. Auch andere groBere Deltas des Mittelmeeres na
hem sich diesem Zustande. 

Das Mittelmeer ist reich an Del t as, denn die Wellen sind schwacher 
als im Ozean, und die Gezeitenbewegung, der andere Feind der Delta
bildung, ist noch viel schwacher. Die Deltas sind Oppig fruchtbare Niede
rungen, soweit sie nicht von Lagunen und Morasten eingenommen werden; 
aber sie sind der Versumpfung und Oberschwemmung seitens der FIUsse, 
die meist zwischen natOrlichen oder kOnstlichen Dammen in hOherem Ni
veau, als ihre Umgebung, dahinfIieBen, ·ausgesetzt. Es ist gefahrdetes 
Kulturland, das leicht wieder in Unkultur verfallt, wenn der Mensch die 
Wasserbauten vemachlassigt. Die DeltakUsten sind fOr den Verkehr 
schlecht, von der See wie vom Lande schwer zuganglich. Man ist daher 
gezwungen, die FluBmundungen selbst als Hafen zu benutzen, aber sie 
sind nur fOr kleine Fahrzeuge brauchbar, weil durch Barren gesperrt, 
denn es fehlt die ausraumende Tatigkeit der Gezeiten. GroBere Hafenorte, 
als Tore fOr das betreffende FluB tal, entstehen daher meist seitwarts vom 
Delta, wie Alexandrien, Marseille, Salonik. 

Mit der GeringfOgigkeit der Gezeiten fehlen am Mittelmeer auch die 
trichterformigen FluBmUndungen, wie sie den atlantischen KUsten Eu
ropas eigentumlich sind; es fehlen daher auch die groBen FluBhafen, die 
sich oberhalb dieser tiefen TrichtermUndungen anzusiedeln pflegen. Die 
Flu8hafen des Mittelmeeres sind schlecht, soweit sie nicht mit gro8en 
Kosten kllnstlich verbessert sind, wie die DonaumUndungen; wenig besser 
sind die Lagunenbafen. Auch die Abrasionsbuchten bedUrfen heute meist 
kUnstlicher Verbesserung. Dagegen sind trefflich und ill gro8er Zahl vor
handen - leider nicht immer an den gewUnschten Stellen - die Ingr~s
sionsbuchten (Golf von Spezia, Toulon u. a.). 

3. I(OSTENBESCHREIBUNO. 

Wenn wir die KUsten des Mittelmeeres hinsichtlich ihrer 
Gestaltung und ihres Verkehrswertes kurz Oberblicken wollen, 
so mUssen wir uns Ober einige allgemeine Gesichtspunkte klar sein. Wir 
mllssen uns zunachst gegenwartig halten, da8 die AnsprUche, welche die 



72 IV. Die I(flsten 

Schiffahrt an einen guten Hafen, oder allgemeiner gesagt, an einen guten 
Schutz- und Landeplatz fOr die Schiffe stellt, mit der Zeit sehr verschie
dene sind. Die. kleinen, booUihnlichen Schiffe des frOhen Altertums waren 
darin viel anspruchsloser, als die grOBeren Schiffe der spliteren Zeit; und 
ebenso sind auch heute die kleinen Fischerboote und die Kaiks von drei 
bis zehn oder zwOlf tons, die einen groBen Tell des Kleinverkehrs im 
Mittelmeer besorgen, weit freier in der Wahl ihrer Land-epUitze, als die 
groBen Segler oder gar Dampfer. DafUr sind diese kleinen Schiffe viel 
hlufiger genOtigt, das Land anzulaufen, da sie keine langen Fahrten in 
einem Zuge ausfOhren kOnnen, schon weil sie nicht genUgend Vorrltte 
fassen, haben also einen viel gr!)Beren Bedarf an kleineren Landepllitzen. 

Die altgriechische Schiffahrt war bekanntlich bis zur hellenistischen 
Zeit vorwiegend KUstenschiffahrt. In der ltltesten Zeit zog man die 
Schiffe womOglich bei jeder kurzen Rast aufs Land. Daher war im frUhe
ren Altertum besonders offener Sandstrand als Landeplatz beliebt, und 
manche alte Seestadt liegt an einer solchen, nach unseren Begriffen ganz 
ungeeigneten KUste. NatOrlich verschmlthte man auch Buchten nicht. 
Aber bereits in der BIUtezeit Griechenlands wurden die Schiffe so groB, 
daB man nur noch bei llingerer Rast sie aUfs Land zog und dafOr eigene 
Docks, die sog. Schiffshliuser, und Maschinerien anlegen muBte. Schon 
diese konnte man nicht mehr am offen en Sandstrand anbringen. Die Schif
fahrt ruhte meist im Winter, selbst noch in r!)mischer Zeit. Daher kommt 
es, daB die alten Hafenorte in den Meeresteilen, in denen im Sommer die 
Nordwinde herrschen, deutlich solche Stell en bevorzugen, die gegen Nor
den geschntzt sind, selbst wenn sie gegen SUden offen liegen; denn wlih
rend der winter lichen SOdstDrme ruhten die Schiffe doch auf Land oder 
in einem besonderen Schutzhafen. Auch heute noch gibt es im Archipel 
zahlreiche geschnt~te Buchten, wo die klein en Segler Db erwin tern, oft ab
seits von jedem grOBeren Hafenort. 

Von der hellenistischen Zeit an fuhr man mit grOBeren Schiffen 
hliufiger quer Dber die offene See. Man wurde unabhlingiger in der Wahl 
des Kurses und unabhlingiger yom Wetter. Aber die grOBeren Schiffe be
durften schon umfangreicherer und vollkommener geschntzter Hlifen, an
derseits brauchten sie nicht mehr so viele, da sie weitere Strecken zurOck
zulegen vermochten. So beginnen gerade in hellenistischer Zeit neue See
stlidte an Naturhlifen zu entstehen - z. B. Alexandria an Stelle der alten 
Nilhlifen - oder wo Buchten fehlten oder nicht genOgten, baute man 
kOnstliche Hlifen (in Alexandria selbst, Rhodos, Thera und viele andere). 
1m Mittelalter erfolgt zunlichst ein RDckschlag und dann schlieBt sicl\ die-
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selbe Entwicklung von neuem an. Wie viele mittelalterliche Hafen (z.B. in 
Kreta) sind heute unbrauchbar! Je Mher sich die Schiffsbaukunst und die 
Schiffahrt entwickeln, desto anspruchsvoller wird letztere hinsichtlich der 
Oeritumigkeit und des Schutzes der Hafen; je gr1>Ber das Schiff, desto ge
fabrdeter ist es in der Nahe der KUste. LandepIatze, die frUher genUgten, 
werden spater unbrauchbar, und wir wissen, wie gerade in der Oegenwart 
die AnsprUche an die Hafen in stetem Wachs en begriffen sind. DafUr 
konzentriert sich der groBe Verkehr, je Mher die Schiffahrt, desto mehr, 
in den wenigen Hafen, die den gesteigerten AnsprUchen gerecht werden; 
die kleineren und schlechteren werden verlassen oder nur fUr den Lokal
verkehr benutzt. Wahrend ein brauchbarer Hafen an sonst hafenarmer 
KUste stets eine Bedeutung bewahrt, ist der Wert des einzelnen Hafens 
gering an KUsten, die zahlreiche gleich gute (oder auch gleich schlechte!) 
Hafen besitzen, wo der Verkehr also eine reiche Auswahl hat. An der
artigen Ufern wechselt oft dIe BlUte der einzelnen Hafen in launenhafter 
Weise. 

Wenn wir also wahrnehmen, daB mancher antike oder mittelalterhche 
Hafenort oder gar ganze hervorragende SchiffahrtskUsten, wie Ph1>nikiell, 
fUr den Verkehr ungUnstig geworden sind, so darf man nicht ohne wei
tere, annehmen, daB die Natur dieser Kuste sich verandert habe, sondern 
muB erst fragen, ob der ungUnstigere Zustand nicht durch die Mheren 
AnsprUche der Schiffahrt erzeugt sei. 

Ein anderer wichtiger Oesichtspunkt ist der, daB der Verkehrswert 
einer KUste durchaus nicht allein durch die OUte ihrer Hafen bestimmt 
wird, sondern sogar in viel groBerem MaBe durch die Leichtigkeit ihrer 
Landverbindungen und durch ihre Lage zu den groBen Verkehrsrich
tungen. Ein gutes Hinterland und ein groBes VerkehrsbedUrfnis las 'en 
SeehandelspIatze selbst an ungUnstiger KUste entstehen, wahrend Oe·· 
stade, Oberreich an trefflici'en Buchten (z. B. Dalmatien) doch keine 
HandelskUsten werden, wenn sie yom Hinterland abgeschnitten sind. Die 
groBen Verkehrswege verschieben sich aber, und mit ihnen die Welthan
delsplatze. Besonders bemerkenswert ist der EinfluB, den die Konkurrenz 
zwischen parallelen Land- und WasserstraBen auf die Lage der Hafen
platze ausUbt. In Zeiten unvollkommener Schiffahrt, oder wenn Seerau
ber oder Feinde das Meer beherrschen, das Land aber sich geordneterer 
Zustande erfreut, sucht man den Landweg moglichst zu verlangern; dann 
werden die Hafen an den Spitzen der Halbinseln bevorzugt. Bei 
hOher entwickelter Schiffahrt dagegen sucht man den billigeren Seeweg 
vorzugsweise zu benutzen und es blf1hen die Hafen im Hintergrund der 
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Buchten auf. Das beste Beispiel dafiir ist die Verschiebung der herrschen
den Seeplatze in Italien im Laufe des Mittelalters: von SOditalien (Bari, 
Amalfi, Neapel) nach Mittelitalien (Pisa) lind endlich nach Norditalien 
(Genua, Venedig). In der Neuzeit hat die groBe Erleichterung und Be
schleunigung des Landtransportes durch die Eisenbahnen diesen Vorgang 
nur insofern rOckgangig gemacht, als fUr den Eilverkehr, besonders fUr 
Passagiere und Post, wieder die am weitesten vorspringenden Hafen be
tlutzt werden (Brindisi, Neapel). Der Warenverkehr zieht dagegen auch 
heute immer den Seeweg vor und richtet sich daher nach denjenigen Ha
fen, die am tiefsten landeinwarts Iiegen (Genua, Triest). 

Wir haben also, namentlich in der Neuzeit, zwischen verschiedenen 
wirtschaftlichen Arten der Hafen zu unterscheiden. Einmal die Brt
lichen Hafen, die nur dem Handel ihrer Umgebung dienen und von 
der Menge der Erzeugnisse und BedUrfnisse dieser Umgebung abhangig 
sind, zuweilen nur ganz bestimmte Produkte verfrachten (z. B. die Berg
werkshafen Sardiniens, Laurion u. a.). Dann die Han del s h a fen, am 
Ende wichtiger See- und LandstraBen moglichst landeinwarts gelegen. 
Drittens Pas sag i e r h a fen moglichst weit seewarts vorgeschoben j und 
endlich Kriegshafen. Bei diesen kommt es wenig auf die Lage zu den 
Landverbindungen an, sondern hauptsachlich auf Geraumigkeit und 
Schutz gegen Wind und Feinde, sowie auf die strategische Lage, d. h. 
darauf, daB sie einen mBglichst groBen Kreis zur See beherrschen. Sie 
Iiegen daher entweder auch auf LandvorsprOngen (Gibraltar) oder Inseln 
(Malta) j oder in der Flanke von groBen Schiffahrtswegen und in der Mitte 
langerer KUstenstrecken des Heimatlandes (Toulon, Sp~zia) j sie vermei
den dagegen das Innere tiefeingreifender Golfe. 

Wenn wir nun die KOsten des Mittelmeeres im einzelnen einer Ober
schau unterziehen, so muB sich diese naturlich auf eine kurze Hervor
hcbung der wichtigsten CharakterzUge beschranken. 

A) AOYPTEN, VORDERASIEN, PONTUS, ORIECHENLAND. 

Wir beginnen mit der KUste des altesten Kulturlandes, das ans Mittel
meer siBBt, Agyptens. Es ist fOr die geschichtliche Rolle dieses Landes, 
seine verhiiltnismaBige Abgeschlossenheit bis zur hellenistischen Zeit, von 
groBter Bedeutung, daB seine KOste, eine thalassogen umgestaltete Delta
kUste mit Nehrungen und Lagunen zwischen den einzelnen MOndungen 
des Nil, fUr die Schiffahrt so ungUnstig ist. Diese Lagunen erschweren 
den Verkehr yom Lande zur KUste auBerhalb der FluBarme. Das Uberaus 
flache von Untiefen begleitete Gestade, der vollen Wucht der nordlichen 
Winde ausgesetzt, die hier, mit Ausnahme des eigentIichen Winters, vor-
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herrschen, ist fast unnahbar, selbst fUr die kleinen Schiffe der altesten Zeit. 
Nur die flu8mUndungen selbst boten durch Barren erschwerte Einfahrten 
dar. Die Hafenorte des alten Agypten waren daher samtlich Flu8hiifen, von 
Pelusium und Tanis im Osten bis Canobus und Naukratis im Westen. Die 
KUste selbst scheint sich seit dem Altertum wenig verlindert zu haben, nur 
daB die sieben groBen MUndungen bis auf zwei von dem Sande geschlossen 
worden sind; die alten Arme selbst lassen sich dagegen meist auch heute 
noch verfolgen. AuBerdem scheinen die Lagunen an Umfang gewonnen zu 
haben, wahrscheinlich infolge des Einsackens des Schwemmlandes; auch 
der VerschluB der MUndungen dOrfte dazu beigetragen haben sowie der 
Verfall von Deichen und Kanalerl. Wir wissen zwar jetzt, daB die Agypter 
schon in uralten Zeiten Beziehungen Ober das Mittelmeer hin nach dem 
Agaischen Meer gehabt haben; aber eine seefahrende und seemlichtige Na
tion sind sie nie gewesen, und ihr Seehandel scheint, wenigstens auf dem 
Mittelmeer, vornehmlich in den Handen der Auslander - in spaterer Zeit 
der Oriechen - gelegen zu haben. 

Es ist eigentOmlich, daB der einzige Naturhafen an der agyptischen 
KUste erst durch den Scharfblick Alexanders oder seiner Seeleute gewis
sermaBen entdeckt worden ist. Vermutlich haben frUher die SUmpfe, die 
hier landwlirts der schmalen Nehrung Iiegen und den Zugang vom Lande 
her erschwerten, abgeschreckt. Alexandrien liegt am Westende des 
Delta; das hat den groBen Vorteil, daB die Schlammassen des Nil von der 
hier nach Osten gerichteten StrHmung oder KUstenversetzung - eine 
Folge des Vorherrschens von Winden mit westlicher Komponente, be
sonders des Nordwest, gegenOber solchen mit Hstlicher - von Alexandrien 
fern gehalten werden. Dadurch ist die Versandung geringer, wenn sie 
auch keineswegs fehlt, da auch von der Iibyschen KUste Schutt herbeige
fUhrt wird. Der Hafen ist ein Doppelhafen nach dem Typus der phHni
zischen, die Alexander gerade vorher kennen gelernt hatte: ein lnselchen 
Jag vor der Nehrung, die den Mareotis-See vom Meere trennt; Untiefen 
zwischen Insel und Festland, bald von einem Damm durchzogen, der sich 
heute durch Verlandung zu einer bebauten Halbinsel erbreitert hat, tren
nen einen Hstlichen und westlichen Hafen voneinander, die also bei jeder 
Windrichtung zuganglich sind. Bekanntlich wurden diese Hlifen schon im 
Altertum kOnstlich verbessert und ausgebaut. Erst mit der OrUndung 
Alexandriens wird ein gro8er Teil des Welthandels Uber Agypten gezogen. 
1m Verkehr von den KOstenllindern des lndischen Ozeans zum Mittelmeer 
macht nun die Linie: Rotes Meer - NiI- Alexandrien der alten baby
lonisch-syrischen Stra8e erfolgreich Konkurrenz. Alexandrien wird zum 
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gr15Bten Weltmarkt des 15stlichen Mittelmeeres. Durch das AufblUhen 
Konstantinopels zurUckgedrangt schwindet die Bedeutung Alexandriens 
ganzlich seit der arabischen Eroberung. Seitdem wird Kairo nicht nur 
die Haupt-, sondern auch die Handelsstadt Agyptens, und als ihre Hafen 
dienen wieder, wie in altagyptischer Zeit, die NilmUndungen (Damiette 
und Rosette). 

1m neunzehnten jahrhundert ist Alexandrien wieder machtig empor
geblUht gleichzeitig mit dem groBen Aufschwung von Agyptens' Produk
tion. Aber ein Platz fUr den Durchgangshandel ist es nur in sehr be
schranktem MaBe geworden; noch weniger freilich ist dies mit Port Said 
der Fall, dem Eingang des Suez-Kanales. 

Das Sediment, das Stromung und Wellen von Libyen und den NilmUn
dungen nach Osten fUhren, hauft sich im sUdostlichen Winkel des Mittel
meeres an und zieht sich als breite thalassogene SandkUste, von mach
tigen DUnen besetzt, an der KUste Palastinas nach Nord bis zum Berge 
Carmel. Nur bei jaffa treten niedrige HUgel und Klippen anstehenden 
Gesteins hervor; der kleine, durch diese gebildete Hafen ist fUr die heu
tigen Dampfer unzuganglich; die Ausschiffung muB sich hier auf offener 
Reede vollziehen und ist bei stnrmischem Wetter ganz unm15glich. Die 
groBen Seestadte der Philister - Gaza, Askalon, Azdod, jabneh - sUd
Iich von jaffa (Joppe) an offener SandkUste, sowie das in Romerzeit hoch
bedeutende Caesarea n15rdlich davon haben Uberhaupt keinen nennens
werten Verkehr mehr. 

Am Berge Carmel beginnt der Syrische KUsten typus, eine Langs
schollenkUste, landwarts vom hohen Wall des Libanon begleitet, und von 
einer fast ununterbrochenen Reihe von Abrasionsbuchten besetzt. Die 
ersten sind noch mehr oder weniger versandet, weiterhin aber fehlt der 
Sand oder beschrankt sich auf einen schmalen Strand im Hintergrund 
der Buchten. Hier liegt die Reihe hochberUhmter phOnikischer Hafen
stadte: Sykaminon (Haifa), Akko (Acre), Tyros (Sur), Sidon (Saida), 
Berytos (Beirut), Byblos, Tripolis, Arados, teils im Schutze von Vorge
birgen, teils, und das sind die bedeutendsten, auf einem Kap, dem ein 
Inselchen vorliegt und so einen Doppelhafen bildet. Die Inseln sind jetzt 
meist landfest geworden. Die Bedeutung der KUste Mittelsyriens im AI
tertum besteht, wie wir schon ausgefilhrt haben, vor allem darin, daB sie 
quer gegen den groBen Verkehrsstrom von Mesopotamien, Iran, Indien 
nach dem Mittelmeer gerichtet ist; es ist die Kilste des Mittelmeeres, die 
zuerst von diesem Strom erreicht wird, nachdem er die Wilste durch
zogen und Antilibanon und Libanon auf leichten Passen Uberstiegen oder 
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deren Enden umgangen hat. Seit der hellenistischen Zeit wurde die nord
syrische KUste bevorzugt; aber neben Antiochien blieben die alten pMni
kischen Seestadte noch bis zu den KreuzzUgen ansehnlich. Heute ist Bei
rut von grllBerer Bedeutung als Hafen des Libanon und von Damaskus. 

Sicher sind die PMnikischen Hafen durch Versandung schlechter ge
worden; aber fUr sie gilt vor allem das, was wir von so vielen alten Hafen 
gesagt haben - die Hauptursache ihrer "Verschlechterung" sind die 
grllBeren AnsprUche der modern en Schiffahrt. 

In Nordsyrien wird die Hochscholle niedriger; dann lauft die erste 
Taurus - Kette, der Amanus, schrag gegen die KUste aus. Aber vorher 
mUndet der Orontes in breiter Talebene. Hier erreicht die groBe StraBe 
von Nord-Mesopotamien Uber Haleb die KUstenregion; hier erhob sich 
unter den syrischen Diadochen Antiochia zum Welthandelsplatz, der mit 
Alexandria in Wettbewerb trat, wahrend PMnikien verlor. Aber Anti
ochia entbehrte des naturlichen Hafens. Der kUnstliche, Seleucia in der 
Mllndungsebene des Orontes, unterlag derVersandung. Statt dessen wurden 
seit der Kreuzfahrerzeit die ebenfalls schlechten Hafen am Nordabhang 
des Amanus, an dem EngpaB des syrischen Tores, Alexandrette (Isken
derun) und Pajas, Ausgangspunkte der StraBe von Haleb. Ersteres ist 
auch heute der wichtigste Hafenort fUr Nordsyrien und Mesopotamien. 

Die Insel Cypern, die einzige grl)Bere Insel im Levantinischen Meer, 
jm Winkel zwischen der syrischen und kleinasiatischen KOste, war fOr 
die KOstenschiffahrt eine wichtige Station auf dem Wege von Agypten 
und Syrien nach dem Agaischen und dem westlichen Mittelmeer. Hier 
vereinigten sich daher im grauen Altertum Kulturelemente orientalischen 
und agaischen Ursprungs, und noch im Mittelalter hat die Insel als Halte
platz des syrischen Verkehrs eine Rolle gespielt. Die lnsel wird von zwei 
Gebirgszllgen des taurischen Systems von Ost nach West durchzogen; 
dazwischen verIauft eine Niederung, die auf beiden Seiten in einer thalas
sogenen SchwemmlandskOste endigt. Hier sowohl, wie an der Abrasions
kOste der SOdseite liegen die zahlreichen Hafenorte des Altertums und 
Mittelalters, wahrend die steile NordkOste unwirtlich und, ebenso wie der 
ganze Kanal im Norden der Insel, den Stl)Ben der heftigen Bora ausge
setzt ist, die vom Taurus herniederfegt. So hat die Segelschiffahrt stets 
die SOdseite der lnsel bevorzugt. Heute ist kein einziger Hafen Cyperns 
als gut zu bezeichnen. 

Yom lssischen Golf oder Golf von Alexandrette wendet sich die SOd
kOste Kleinasiens nach Westen. Es ist eine LangskOste, durch Gebirge 
vom lnnern abgesperrt. Nur im Osten, zur heiBen Ebene von Kilikien 
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- einer thaJassogen umgestalteten DeltakOste mit offenen Reeden -
fOhren die leichten kilikischen Passe Ober deh Taurus. Der Rest ist Ab
rasionskOste mit kleineren Ingressionsbuchten, die gute Schlupfhafen bie
ten; aber die Verkehrsbedeutung ist gering, infolge der schlechten Land
verbindungen. So war besonders das "rauhe" Kilikien ein Hauptsitz der 
Seerauber, die von hier aus dem syrisch-agaischen Verkehr in die Flanke 
fielen. 

1m Gegensatz dazu weisen Ost- und WestkOste des Agaischen Mee
res die reichste und mannigfaltigste Gliederung auf, die wir schon be
schrieben haben. Diese QuerkUsten zeigen nebeneinander tektonische. 
Ingressions- und Abrasionsbuchten der verschiedensten Art, dazu klei
nere Strecken thalassogenen und potamogenen Schwemmlandes, meist 
im Hintergrund der Golfe. Die groBen Taler und Sen ken, voll fruchtbaren 
Landes, Mfnen sich quer zur KUste, und zwar meist in tief eingreifenden 
Buchten, und dort Iiegen die bedeutenderen Seehandelsplatze in der Regel 
seitwarts, wo die FlachkOste sich an die HochkUste ansetzt. Alte wich
tige HandelsstraBen fnhrten aus dem Hochlande Kleinasiens den Sen ken 
folgend zu diesen StMten, wie Milet, Ephesus, Smyrna, Phokaea, Kyme 
u. a., hinab, die in der altesten Zeit sieher auch einen Teil des von Iran 
und Innerasien kommenden Verkehrs aufnahmen. Ais man den Seeweg 
urn Kleinasien herum mehr und mehr vorzog, wurden sie allerdings auf 
den Verkehr der Halbinsel selbst beschrankt und bewahrten sich nur durch 
ihre Kolonien am Pontus einen Anteil am weiteren Orienthandel. Es ist 
eine FOlie von guten Hafen an diesen KOsten; aber naturgemaB gerade 
an der MUndung der Ebenen, wo das VerkehrsbedOrfnis am gr6Bten, sind 
sie gefahrdet. So sind Milet und Ephesus der Verlandung vollstandig er
legen. Seit dem Mittelalter Oberwiegt aile anderen weit an Bedeutung 
Smyrna, der Ausfuhrhafen des produktenreichen Anatolien. Es Iiegt in 
der Mitte der kleinasiatischen WestkUste am Ausgang leichter Landwege 
(jetzt Eisenbahnen), an einem tief eingreifenden geschOtzten Golf, und 
doch nicht unmittelbar neben einem sedimentreichen FluB. Dennoch ist 
es vor Veri an dung nur dadurch geschUtzt worden, daB man neuerdings 
den Hermos ablenkte, der den Golf von der Seite her zuschfittete. 

Die Inselreihe von Kreta und der Schwarm der Sporaden und Kykla
den wiesen den primitiven Seefahrern den Weg nach der noch reicher ge
gliederten griechischen OstkUste, der aber das groBe Hinterland fehlt. 
Wir haben die Bedeutung von Hellas als Durchgangsland schon gekenn
zeichnet. Seine wichtigsten Handelsstadte: Athen, Megara, Agina, Ko
rinth, Agion, Patra u. a. lagen und Iiegen an der groBen QuerstraBe des 
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Seeverkehrs durch die Golfe von Agina und Korinth und Uber den -
jetzt durchstochenen - Isthmus von Korinth, die man urn so mehr vor
zog, als man die stUrmischen SUds pitzen des Peloponnes zu umfahren 
sich scheute. Die Dampfer freilich kennen diese Scheu nicht, und jene 
QuerstraBe hat daher heute nur lokale Bedeutung. Andere Seestadte, 
Chalkis und Eretria, hatten sich am Wege nach Thrakien und dem Pon
tus, an der Enge von Euboea, entwickelt. Die Insel Kreta, trotz mangel
haUer Hafen im heutigen Sinn, hat infolge ihrer Lage an jener altesten 
StraBe der KUstenschiffahrt von Syrien-SUdkleinasien nach dem Westen 
die frUheste auf Seegeltung beruhende BIUte in der Aegaeis gehabt. 

DaB es am Agaischen Meer nicht an kleineren verschlossenen KUsten
strecken fehlt,. dafUr sind die Kynuria (Ostseite Lakoniens) und die Ost
seite Thessaliens Beispiele. Auch die NordkUste ist nur im westlichen 
Teil giinstig gestaltet. Die tektonisch tief zerJappte Halbinsel Chalkidike 
hat freilich keine gute Verkehrslage. Dagegen mUnden im Golf von Sa
lonik die groBe StraBe von Ungarn und die kleineren Wege aus Albanien 
und West-Makedonien. Hier hat sich Salonik (Thessalonike), wieder 
seitwarts von dem gefahrlichen Delta des Wardar, zu hoher Bedeutung 
in hellenistischer Zeit entwickelt, als diese Oegenden reich ere Kultur ge
wannen. 

Thrakien hat abwechselnd Abrasions-, Schwemmlands- und Liman
KUsten, aile wenig gUnstig, und doch im Altertum wie heute von einigen 
KUstenstadten besetzt, welche den Handel des Hinterlandes betreiben 
und im Altertum als Station en auf dem Wege von Griechenland zum 
Pontus dienten. 

DieVerkehrssiedelungen drangen sich naturgemaB an den beiden Meer
engen. Keine Stelle an diesen ist aber so bevorzugt wie Konstanti
n opel. Einmal besitzt es in der schlauchfijrmigen Ingressionsbucht des 
"Ooldenen Horns" einen unvergleichlichen Hafen, der Schutz gegen die 
Wellen wie gegen die heftige Strijmung der Enge verleiht. Dann aber 
kreuzt gerade hier die kiirzeste und bequemste LandstraBe zwischen dem 
Innern der beiden Halbinseln den Bosporus; hier und nicht am Helle
spont oder an der Nordseite des Bosporus ist der natiirliche Vereinigungs
punkt der DiagonalstraBen der Balkan- wie der Kleinasiatischen Halb
insel. Denn die NordkUste der Bosporanischen Landbrucke ist steil und 
unwegsam, die Siidseite von einem dicht besiedelten ebenen Streifen be
gleitet. Den Hellespont aber kann man zu Lande nur durch einen groBen 
Umweg erreichen. Die geographische Bedeutung Konstantinopels ist da
her eine doppelte: Erstens vermittelt es den Landverkehr beider Lander 



80 IV. Die I(listen 

- daher auch jetzt der Punkt, wo die Eisenbahnen aus dem Innern bei
derseits mUnden -, demnach ist es auch der gegebene Mittelpunkt eines 
Reiches, das, wie das byzantinische und das tUrkische, beide Lander um
fa6te. Zweitens ist es der Brennpunkt der Schiffahrtsstra6en vom Schwar
zen zum Mittelmeer, und daher weiterhin der oben geschilderten Ver
kehrsstrOme, die aus Asien und Osteuropa sich in den Pontus ergie6en. 
So wurde Konstantinopel, neben Alexandrien und Antiochien, zum drit
ten Umschlagsplatz des Orienthandels vom Ende des Altertums durch 
das Mittelalter hindurch, erstreckte sich sein Kultureinflu6 Uber Ost
europa und in die asiatischen Weiten. 1st es doch auch heute noch fUr 
die Griechen "die Stadt" an sich, fUr die Russen "die Kaiserstadt" (Zari
grad), fUr den Islam die geistige Metropole, der Sitz des Kalifen und des 
Scheich Ul Islam. Konstantinopels HandeIsbedeutung freilich entspricht 
dem alten Ruf nicht mehr; der innerasiatische Handel hat sich schon seit 
der tUrkischen Eroberung mehr und mehr teils sUdlicheren, teils nOrd
Hcheren Wegen zugewandt; und was nach dem Pontus gerichtet bleibt, 
zieht heute zu Schiff ohne Umschlag an Konstantinopel vorbei. Es ist 
im ganzen und gr06en nur noch der Markt fUr das tUrkische Thrakien 
und das Innere und den Norden Kleinasiens. Aber selbst im Innern Klein
asiens macht ihm Smyrna erfolgreich Konkurrenz, und auf der europai
schen Seite ist ihm durch das NaherUcken der Reichsgrenze sein Ver
kehrsbereich immer mehr beschrankt worden. 

Die NordkUste Kleinasiens ahneIt der SildkUste. Auch sie ist als 
LangskUste landseitig verschlossen; eine Abrasionsbucht reiht sich an die 
andere, our von einigen gr06eren Deltas unterbrochen. Die Hafen sind 
also schlecht im modernen Sinne, noch dazu den stilrmischen Nordwinden 
frei ausgesetzt. Dennoch lagen hier die im Altertum und Mittelalter hoch
wichtigen Griechenstadte, die den Verkehr aufnahmen, der aus Iran Uber 
die Gebirgspasse hier herunterstieg. Heute ist der Verkehr nur lokal, mit 
Ausnahme Trapezunts und besonders Batums, das sich seit der russischen 
Besitzergreifung 1877 zum Ausfuhrhafen Armeniens, Nordpersiens, Kau
kasiens und desKaspischen Meeres aufgeschwungen hat; besonders kommt 
hier das Petroleum von Baku zur Verschiffung. Batum ist ein kilnstlich 
verbesserter Hafen; er liegt im Schutze eines Deltavorsprungs, dort, wo 
die thalassogene fieberreiche FlachkUste von Kolchis beginnt. 

Diese wird wieder abgelOst von der wilden Abrasions-Steilkilste des 
Kaukasus. Am Ende dieses Gebirges, wo der erste bequeme Obergang, 
jetzt Eisenbahn, die KUste erreicht, Offnet sich auch wieder eine Ingres
sionsbucht, der treffliche Hafen von Noworossisk. 
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Der taurische Bosporus oder die StraBe von Kertsch wird durch eine 
hakenfOrmige Nehrung fast ganz geschlossen und bietet nur kleineren 
Dampfern den Zugang zum seichten Asowschen Meere. Doch wird die 
Meerenge von einigen Ingressionsbuchten umgeben, an denen im Alter
tum die Oriechenstlidte Pantikapaion und Phanagoria als reiche Handels
hifen - in hellenistischer Zeit Hauptorte des Bosporanischen Reiches 
- emporbUlhten. Die SUdkUste der Krim wird mit Recht die russische 
Riviera genannt. Wie jene zeigt sie uns den Steilabfall eines Oebirges 
zu einer typischen AbrasionskUste, zudem durch warmes Klima und rei
chen PflanzeJ1wuchs begOnstigt, von Winterkurorten, wie Jalta, und 
SchlOssern, wie das kaiserliche Livadia, besetzt. An einer unsern Schiffen 
wenig Schutz bietenden Bogenbucht lag im Mittelalter die genuesische 
Handelsstadt Sudak, als Vorhafen fOr das schwierige Asowsche Meer Aus
gangspunkt der zentralasiatischen KarawanenstraBe. Am Westen de des 
Krim-Oebirges treten dann wieder einige tiefe Ingressionsbuchten auf, vor 
allem die herrliche verzweigte Bucht von Sewastopol, ein geradezu idealer 
Kriegshafen. In der Nl:ihe lag die im Altertum und Mittelalter blUhende 
Stadt Chersonnesos. 

Von den Hafen der Krim hat heute keiner, selbst Sewastopol nicht 
ausgenommen, eine mehr als Ortliche Bedeutung, wiihrend im Altertum 
und Mittelalter gerade hier der Hauptsitz des Hand,els mit dem russischen 
Flachland lag. Damals bot die Lage auf der Halbinsel Schutz vor den 
SteppenvOlkern. Heute kommt dieser Vorzug nicht in Betracht, desto 
mehr der liingere Landtransport Uber die Halbinsel; die heutigen Han
delspliitze liegen mOglichst landeinwarts, also an der KOste des Festlandes. 

Die Ubrige KUste SOdruBlands, sowohl des Asowschen Meeres wie 
der Odessaer Bucht, ist sehr einfOrmig gestaltet. In den niedrigen Steil
abfall der Steppentafel springen die trichterfOrmigen Ingressionsbuchten, 
die L i. man e, tief hinein, und in sie mUnden die FIUsse. Vor dem Steilrand 
aber lagert sich ein thalassogener Schwemmlandsstreifen, der auch die 
Limane teils ganz, teils bis auf eine schmale Offnung absperrt; stellenweise 
zieht er auch als freie Nehrung vor der KOste her. Die iilteren Hiifen 
sind aIle Liman- und FluBhiifen. So das alte und mittelalterliche Tanais 
an der MOndung des Don, heute, wenn auch nicht genau an derselben 
Stelle, Rostow; Cherson am Dnjepr; das alte Olbia, das heutige Niko
lajew, am Bug; das alte Tyras, das heuti~e Akkerman, am Dnjestr. Den 
groBen Schiffen genUgen aber diese Einfahrten nicht, und heute sind da
her diese Stiidte von neuen, zum Teil kOnstlichen Hafen in den Sehatten 
gestellt worden, die an den wenigen Punkten entstanden sind, wo der 
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Steil rand unmittelbar an tiefes Meer herantritt: so Taganrog, Constanza 
(Dobrudscha) und vor aHem Odessa. 

Die Donau hat ihr Delta Ober den ursprOnglichen Liman hirtausge
schoben ins offene Meer; es ist dort bereits thalassogen umgestaltet worden. 
Die lebhafte Schiffahrt auf diesem Riesenstrom, die Ausfubr der gr08en 
Massen von Getreide seines Gebietes, erzeugen an seiner MOndung auch ei
nen starken Seeverkehr. Aber es hat gro8er Wasserbauten und bestlindiger 
Nachbesserungen bedurft, urn wenigstens die eine der MOndungen, die Su
lina, fUr groBe Seeschiffe zuglinglich zu machen und diese zu den FluBhlifen 
Galatz und Braila zu lei ten, die oberhalb der Deltagabelung gelegen sind. 

An der OstkOste der Balkanhalbinsel bilden die beiden Ingressions
buchten von Varna und Burgas zwei gute Naturhlifen an sonst geschlos
sener Abrasions-SteilkOste. 

Wir begeben uns nun durch das Agliische Meer zurOck an die West
kOste Griechenlands. Sie ist lange nicht so reich gestaltet wie die 
Agliische KOste. Nur der tektonische Querbruch des Golfes von Patras 
und Korinth unterbricht die UingskOste, die der leichten Landverbin
dungen meist entbehrt j denn auch der Ambrakische Golf wird im Hinter
grund durch Gebirge geschlossen. Thalassogene, bogenfOrmige Flach
kOsten, von HOgelkaps unterbrochen, wechseln mit AbrasionskOsten, an 
denen Ingressionsbuchten nur vereinzelt auftreten, wie die Bai von Na
varin und die Buchten Akarnaniens. Die vorliegenden lonischen Inseln 
besitzen allerdings eine ganze Anzahl trefflicher Ingressionshafen, die zum 
Teil wichtige Stationen der KOstenschiffahrt nach Italien darsteHen .. Aber 
diese Inselreihe lauft der KOste parallel, sie bildet keine BrOcke Obers Meer, 
wie die Inseln der Aegaeis. Das weite inselfreie lonische Meer im Westen 
Griechenlands war im frOheren Altertum ein Hindernis fOr die Schiffahrt, 
das in nord warts ausbiegender KOstenfahrt umgangen werden mu8te. 

B) ADRIA, DAS WESTLICHE MITTELMEBR, LIBYBN. 

Am gewitterreichen Akrokeraunischen Vorgebirge und der Ingres
sionsbucht von Valona beginnt eine ganz anders gestaltete KOste, die bis 
zur MOndung des Orin in den einspringlmden Winkel der Balkanhalb
insel bei Skutari reicht. Diese KOste A I ban i ens verlauft im spitzen Win
kel zu der Streichrichtung des Gebirges, das in einzelnen Kulissen bis 
zum Meere vortrittj zwischen den so gebiIdeten Kaps liegen Schwemm
landskOsten, einzelne vorspringende Deltas sowie thalassogene Bogen mit 
Haffs. Der einzig nennenswerte Hafen, Durazzo, das alte Dyrrhachion, 
schmiegt sich an einen der FelsvorsprUnge und ist nur gegen Norden ge
schUtzt. Es hat als Oberfahrtsplatz nach Italien und Ausgangspunkt der 
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nach Makedonien fUhrenden Via Egnatia im Altertum und Mittelalter eine 
Rolle gespielt. Vom Drin an folgt die Uberaus buchtenreiche Ingressions
kUste Dalmatiens, die wir schon kennen, die rege Fischerei treibt und 
eine gro6e Zahl von Seeleuten liefert; ihre Handelsbedeutung aber ist 
wegen der Abgeschlossenheit zu Lande gering. 

Erst im Norden wird es anders. Die prachtvollen Ingressionsbuchten 
der Istrischen Halbinsel sind zwar, eben wegen ihrer Haibinsellage, 
wenig vom Handel aufgesucht, dagegen ist eine von ·ihnen, Pola, zum 
Kriegshafen wie geschaUen; und zu beiden Seiten der Halbinsel 
haben sich zwei neuere HandelssUidte entwickeIt, Fiume und Triest, im 
Hintergrunde zweier Golfe, wo der hier niedrige Karst leichter Uberschrit
ten wird. Beide, vor allem Triest, sind ledlglich durch ihle Lage zum Hin
terland, nicht durch einen Naturhafen groB geworden, denn beide besitzen 
nur offene Abrasionsbuchten am FuB des ungegliederten Karstabhanges 
und muBten durch kUnstliche Molenbauten geschUtzt werden. Triest be
zeichnet, ebenso wie das alte Aquileja, das Nordende der Adria, von wo aus 
unschwere Obergiinge Ubel' den Karst und die Julischen Alpen ins Donauge
biet fUhren. Aquileja lag schon an der FlachkUste und war ein Lagunen
hafen' er ist der Verlandungvollstiindig erie gen. Diesem Schicksal ist Triest 
an seiner SteilkUste nicht ausgesetzt; es ist fUr aIle SchiffsgroBen zugiing
lich und daher in der Neuzeit der lebhafteste Seehandelsplatz der Adria. 

An der MUndung des Isonzo beginnt die thalassogene Flachkilste, die 
sich bis Rimini am FuB des' Apennin im Bogen schwingt. Eine starke 
KUstenversetzung, getrieben durch die vorherrschenden Nord- und Ost
winde, schleppt den Schutt der Alpenflilsse in der Richtung nach SUd
west, dann nach SUd, an der Kilste entlang und baut damit zwischen den 
FluBmUndungen, von denen nur der Po kriiftig vorspringt und :alljiihr
lich seine Anschwemmungen weiterschiebt, die Nehrungen (Lidi) auf, 
welche die Lagunen Venetiens und der Romagna vom Meere abson
dern. Nur Lagunenhiifen sind hier moglich, und sie sind einst zu Welt
handelspliitzen geworden infolge des groBen VerkehrsbedUrfnisses, das 
hier die reiche Ebene und die StraBen Uber die Ostalpen erzeugten. Aber 
die Lagunen verlanden, und die an ihnen gelegenen Hafenorte sind dem 
Untergang geweiht: Adria, Ravenna, Aquileja sind eingegangen, nur 
Venedig hat sich gerettet, indem es durch einen groBen GUrtelkanal aile in 
die Lagune mUndenden FIUBchen, besonders die Brenta, abfing und seit
wiirts ins Meer leitete. Dennoch war auch Venedig allmiihlich nur noch 
fUr KUstenfahrer zugiinglich geworden, bis man in den letzten Jahrzehn
ten mit groBen Kosten die Zufahrt vertiefte. So ist neues Leben in die 

6* 
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Lagunenstadt zurUckgekehrt, ohne da8 sie doch ihren alten Platz wieder 
erringen kOnnte gegenilber dem Wettbewerb von Triest'und Genua, die 
den gr08ten Dampfern leicht erreichbar sind. 

Die OstkOste der Apenninhalbinsel ist einfOrmige UingskOste, von 
einem schmalen Schwemmlandssaum begleitet. Der einzige Hafen, das 
befestigte Ancona, liegt neben dem Bergvorsprung des Monte Conero, 
der diesen Saum unterbricht. Auch an der Halbinsel des Monte Gargano 
fehlt der f1ache Strand auf eine kurze Strecke. 

Die niedrige TafelkUste Apuliens besitzt in der verzweigten Ingres
sionsbucht von Brindisi einen trefflichen Naturhafen, jedoch mit einem 
durch Untiefen erschwerten Zugang. Immerhin ist es der von der Natur 
gegebene Ansatzpunkt des Schnellverkehrs nach der Balkanhalbinsel und 
dem Ostlichen Mittelmeer. Apulien ist gewisserma8en der Brilckenkopf, 
den Italien der Levante entgegenstreckt. Noch naher an Griechenland, 
als Brindisi, Iiegt die schlechtere, aber im lI4ittelalter mehr benutzte Bucht 
von Otranto. :aie Westseite Apuliens begrenzt der Einbruch des Taren
tinischen Golfes. In seinem innersten Winkel Uegt auf einer Landzunge 
zwischen einer geraumigen, durch Inseln geschutzten Ingressionsbucht 
und einer bedeutenden Lagune Tarent, im Altertum vor Brindisi der 
Hauptplatz des Verkehrs nach dem Osten. Die Lagune, unerschOpflich 
reich an Fischen und anderem Getier, diente im Altertum als Innenhafen, 
spater ist der Zugang versandet und erst neuerdings wieder geOffnet wor
den, als Tarent zum Kriegshafen erhoben wurde. 

Die OstkUste Kalabriens zeigt einen Wechsel von Abrasions-Steil
kOsten und Schwemmlandssaum; Ingressionsbuchten fehlen. Die Hafen
orte liegen teils an FelsvorsprOngen, teils an offener FlachkOste; sie sind 
nur fOr die alte Schiffahrt uod den heutigen Kleinverkehr brauchbar; hier 
lagen die blOhenden griechischen Kolonien, Stationen der KQstenfahrt 
von Griechenland nach dem Westen, die aile, bis auf Rhegium (Reggio) 
jetzt verschwunden oder bedeutungslos sind. 

AJ:mlich ist die SOdkOste S i ziti ens, wahrend Ost- und NordkOste der 
Insel, vorwiegend abradierte Hochkilste mit typischen, bogenfOrmigen 
Buchten, auch einige kleinere Ingressionsbuchten aufweist, die ehemais 
gute Hafen waren (Syrakus, Messina, Palermo u. a.). Heute sind sie frei
lich meist zu klein und daher durch Kunstbauten erweitert. Die verkehrs
geographische Bedeutung Siziliens ist bereits frOher geschildert worden. 

Die WestkUste Italiens ist uns in ihren GrundzUgen auch schen 
bekannt, 1m sOdlichen Teile tektonische Golfe und Abrasionsbuchten; 
nur wenige im heutigen Sinne lei(iliche Hafen, aber zahlreiche Lande-
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pHitze des Kleinverkehrs. Der Verkehr konzentriert sich hauptsachlich 
im Oolf von Neapel, der tief eingreift in fippig fruchtbares Hinterland. 
Hier blOhten an trefflichen Ingressionsbuchten im Altertum die lebhafte 
Hafenstadt Puteoli und der Kriegshafen Misenum; erst im spateren Alter
tum wurden sie von Neapel Obertroffen, das von Natur nur eine offene 
Reede, aber leichtere Landverbindungen hat. Yom Oolf von Neapel nord
warts zieht die KOstenversetzung nach Norden und hat die Oliederung 
ausgeglichen durch Schwemmlandsbogen, hinter denen sich sumpfige Ebe
nen ausdehnen; zwischen den flachen Bogen springen bergige Kaps vor und 
an ihnen liegen die samtlich schlecht en und unbedeutenden Hafen. Den
noch saB am nordlichen Teil dieser KOste in der Zeit vor der romischen 
Herrschaft ein machtvolles Seevolk, die Etrusker. Das war nur moglich 
zur Zeit der kleinen Schiffe, der LandepIatze auf offenem Sandstrand oder 
in flachen Lagunen. Spater sind nur zwei FluBhafen bedeutend geworden: 
die TibermOndung mit Ostia und Portus im Altertum als Hafen Roms und 
die ArnomOndung mit Pisa im Mittelalter. Statt dessen ist in der Neuzeit 
der von den Florentinern sUdlich der Mfindung erbaute kOnstliche Hafen 
von Livorno aufgeblUht, lange Zeit dienachst Oenua bedeutendste Seestadt 
der Westseite italiens, jetzt aber durch den Wettbewerb Oenuas erdrOckt. 

Mit der prachtvollen Ingressionsbucht von Spezia, dem Hauptkriegs
hafen italiens, beginnt wieder SteilkOste mit Abrasionsbuchten und zieht 
sich durch ganz Ligurien, ohne daB irgendeine andere groBere Ingres
sionsbucht einen geraumigen Naturhafen darbote. Die LandepIatze sind 
offene oder durch kUnstliche Molen geschUtzte Bogenbuchten oder zu 
kleine Ingressionsbuchten. Auch Oenuas Hafen ist eine bogenformige~ 
wenn auch etwas tiefer als sonst einspringende Bucht. Wiederum war 
hier nicht die OUte des Hafetts, sondern die Lage im Hintergrund des 001-
fes und der niedrige PaB fiber den Apennin die Ursache des EmporblUhens 
der machtigen Handelsstadt. Die Tyrrhenischen Inseln, Sardinien und 
Korsika, sind an ihren Westkfisten, ersteres in geringerem MaBe auch an der 
Ostseite, durch Ingressionsbuchten aufgeschlossen. Korsikas OstkUste be
steht zum groBen Teil aus thalassogenem Schwemmland, wogegen in Sar
dinien sich die Flachgestade auf das Innere der Buchten beschranken. + 

Auf dem Festlande treffen wir erst, wenn wir die AlpenkOste verlassen 
haben, in dem kleinen provenzalischen Oebirge wieder eine Anzahl be
deutende Ingressiortsbuchten, wie vor allem den franzosischen Kriegs
hafen Toulon. Auch der alte Hafen von Marseille ist eine solche, aber 
langst viel zu klein far den Verkehr, der auch hier zu kUnstlichen Hafen
bauten gezwungen hat. Allerdings liegen auch diese innerhalb einer gro-
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Beren, aber durch Abrasion gellffneten Ingressionsbucht, als deren letzte 
Reste uns die vor Marseille liegenden Felsinseln entgegentreten. 

Marseille beherrscht, wir wir sahen, den Verkehr des Rhonetales, 
einer der wichtigsten StraBen yom Mittelmeer nach Nordwesteuropa. 
Diese alteGriechenstadt ist seit dem siebenten vorchristlichenJahrhundert 
von unermeBlicher Bedeutung fUr die Verbreitung der .Kultur geworden; 
sie ist als die wichtigste Eingangspforte zu bezeichnen, durch welche die 
mediterrane Kultur ihren Einzug in das nordwestliche Europa hiett. 

Wir finden auch hier die Hafenstadt seitwarts yom Delta an der be
ginnenden SteilkUste, da das Flachufer fUr die Seeschiffahrt ungUnstig 
ist. Das RhOnedelta hat, ahnlich wie das des Nil, eine ehemalige Meeres
bucht ausgefUllt, dann seine Spitzen vorgetrieben bis in den Bereich der 
Wellen und KUstenversetzung. Diese zieht hier stark von Ost nach West 
vorbei unter dem EinfluB der siidostlichen Winde, halt die Sedimente der 
RhOnevonMarseillefern und hat dieDeJtaspitzen durchNehrungsbogen ver
bunden, Lagunen yom Meere abgeschniirt, die FluBmUndungen selbst mit 
Barren geschlossen. Das Delta, friiher eine fast unbewohnte Sumpfwildnis, 
ist jetzt zum groBen Teil angebaut. 1m Altertum und Mittelalter konnten 
die damals noch kleinen Seeschiffe bis ArIes, am Teilungspunkt des Delta, 
gelangen, das neben Marseille eine ansehnliche Bedeutung besaB. Heute 
ist es so gut wie ganz yom Seeverkehr abgeschlossen. Auch der Schiffahrts
kanal Uber Aiguesmortes nach Tarascon dient nur kleinen Fahrzeugen. 

Von hier beginnt nun abermals eine thalassogene Haffkilste, von Hil
gelkaps unterbrochen: die Kiiste des Langued oc. DerfrUher bedeutende 
Lagunennafen Narbonne ist verlandet; die einzige nennenswerte Seestadt 
der Jetztzeit, Cette, liegt an der offen en KUste an cinem inselartigen HU
gel und hat einen kilnstlichen Hafen. 

Die kurze steile Querkilste, die das Ende der Pyrenaen bezeichnet, 
ist durch Abrasions- und Ingressionsbuchten gegliedert; dann beginnt die 
OstkUste der Spanischen HalbinseI. Die KUste Kataloniens, von 
Llingsgebirgen begleitet, zeigt wiederholten Wechsel von Abrasion und 
Schwemmland. Die bedeutendste Seehandelsstadt Spaniens, Barcelona, 
Iiegt neben der MUndung des groBten Tales dieser betriebsamen Provinz, 
das zugleich Zugange zum Ebrobecken besitzt, des Tales des Llobregat; 
sie Iiegt ferner an einer Hafenbucht, die durch eine Schwemmlandshalb
insel gebildet wird. Immerhin verdankt sie ihre Bedeutung mehr der TUch
tigkeit des katalonischen Volksstammes, als der Gunst der Lage. Naher 
zurn Ebro liegt an offener KUste das im Altertum wichtige Tarraco, jetzt 
Tarragona. Das Delta des Ebro springt weit ins Meer vor; eine Statte 
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regeren Seeverkehrs hat sich hier an der seichtenMUndung nicht entwickelt, 
der Handel des Ebrobeckens ist nach den genannten Stadten gerichtet. 

Weiterhin folgt die thalassogene SchwemmlandskUste der fruchtbaren 
Ebene, die hier dem Ostrande der Meseta vorliegt, nur von einigen kurzen 
Abrasionsstrecken unterbrochen, dort wo HUgelzUge bis zum Meere vor
springen. Die Hauptstadt der Landschaft, Valencia, hat keinen natur
lichen Hafen. Am Cabo de la Nao bricht eine Kette des Andalusischen 
Faltengebirges mit einer AbrasionskUste ab und setzt sich in der Insel
reihe der Pityusen un.d Balearen fort, die einige prachtvolle Ingressions
buchten besitzen, daher in der Geschichte der Mittelmeerschiffahrt, aber 
auch des Seeraubes eine Rolle gespielt haben. Yom Cabo de la Nao bis 
zum Cabo de Palos liegt eine Reihe von HUgelkaps mit thalassogenen 
Flachbogen und Haffs dazwischen; dann aber beginnt am letztgenannten 
Kap die fortlaufende GebirgskUste des Andalusischen Faltensystems, erst 
schrag zum Gebirgsstreithen gerichtet bis zum vulkanischen Cabo de Gata, 
dann LangskOste. Gleich beim Beginn der HochkOste, wo noch offene 
Verbindung mit dem Hinterlande vorhanden ist, Hffnet sich die Ingres
sionsbucht von Cartagena, der einzige tadellose Naturhafen der spani
schen MittelmeerkUste, den daher bereits die Karthager gewUrdigt baben. 
1m Obrigen herrscht AbrasionskOste, hier und da an den TalmUndungen 
von kUrzeren FlachkUstenstrecken unterbrochen, die teils thalasso-, teils 
potamogene Formen aufweisen. Die bedeutendste Kostenstadt, Malaga, 
hat nur eine mangelhafte Bucht. Die Landverbindungen sind schwierig. 
Erst bei Gibraltar dringt wieder eine grHBere Ingressionsbucht ins Land, ge
schutzt von der steil en Felshalbinsel, welche die berOhmte Festung tragt. 

Der Charakter der MittelmeerkUste bleibt ein ahnlicher, wenn wir die 
StraBe von Gibraltar Oberschreiten. Die NordkUste der AtlasIander 
ist ebenfalls eine UngskUste mit Abrasionsformen, unterbrochen von klei
neren FiachkOsten an den TalmUndungen. Aber doch ist die landseitige 
Absperrung hier gemildert durch die grHBeren und breiteren einmUnden
den Taler, und auch die KUstengestaltung ist fUr die Schiffahrt gUnstiger 
als am andalusischen Gestade. Denn die Abrasionsbuchten sind hier aus
nahmsweise groB, und viele von Ihnen greifen schief in das Land ein oder 
zeigen schon den Obergang zur Sackform, also eine Verengung gegen das 
offene Meer, so daB eine Mitwirkung der Ingression bei ihrer Ausbildung 
anzunehmen ist. So bieten sie hinter ihren Kaps den Schiffen Schutz, 
und die Kuste besitzt demnach eine Anzahl wenigstens leidlicher Hafen 
fOr das Hinterland, unter denen Algier der bedeutendste ist. 

Eine grOBere Ingressionsform, der Golf von Tunis, bezeichnet den 
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Beginn der QuerkOste, an welcher der Atlas nach Osten abbricht. Die 
westliche Umrahmung des Golfes wird von den FlachkOsten zweier Tal
eben en mit Nehrungen und Haffs gebildet, und zwischen beiden springt 
ein inselartiger TertUirhngel vor, mit dem Festland durch schmales junges 
Schwemmland verbunden. Auf diesem HOgellag die alte Welthandelsstadt 
Karthago, deren eigentlicher Hafen auffallend klein war; vermutlich be
nutzte man auch die benachbarten Lagunen als Aufenthalt der Schiffe, 
sofem sie ni~ht auf den Flachstrand gezogen waren. Der Vorzug Kartha
gos bestand in der Beherrschung der sizilischen Meerenge und der Stra6en 
in den Atlas und zur Waste, die an der tunesischen QuerkOste zusammen
laufen. Seine Nachfolgerin ist in beschranktem MaBe die gleichalterige 
Stadt Tunis geworden, im Hintergrund einer Lagune, neuerdings mit 
eigenem Hafen, der durch einen Seekanal mit dem Meere verbunden ist, 
wahrend der Vorhafen La Golette jede Bedeutung verloren hat. NOrd
lich neben dem Golf von Tunis liegt der Kriegshafen Bizerte, ebenfalls auf 
einer Nehrung, die eine Lagune abschnOrt, aber auch angelehnt an HOgeJ. 

1m Obrigen ist die tunesische QuerkOste aberwiegend von thalasso
genem Schwemmland mit Haffs eingenommen. 

Die ganze einfOrmige TafelkOste Lib yen s zeigt niedriges Steilufer mit 
Abrasionsformen, streckenweise ausgeglichen durch einen vorgelagerten 
Schwemmlandsstreifen. GrOBere Ingressionsformen fehlen. -

Das Mittelmeer wird, wie wir sahen, von recht verschiedenartigen 
KOsten umgeben; solche von sehr geringer Gliederung wechseln mit sol
chen verwickeltster Gestaltung. 1m ganzen aber ist das Mittelmeergebiet 
ein Erdraum so starken Durchdringens von Land und Meer, wie es nur 
wenige gibt. Es kommt hinzu, daB der Verlauf der KOsten, durch Bruch 
und Ingression bedingt, vom inneren Bau der Lander ziemlich unabhangig 
,ist. Daher sehen wir an zahlreichen Stellen tiefes Meer in unmittelbarer 
Nahe von hohem Gebirge, Golfe tief ins Hochgebirge eindringen. Nahe 
BerOhrung scharfer Kontraste in Formen, Klima, Kulturbedingungen 
ist die Folge. Nicht nur bespfllt das Mittelmeer die Steppen Afrikas und 
Ru6lands, die Wein- und Olivengelande SOdeuropas, sondem auch aber
einander sind die Gegenslltze gelagert, und oft sind mit einem Blick aile 
Klimagebiete Europas zu Oberschauen bis zu den HOhen, wo der Schnee 
nur wenige Wochen im Jahre verschwindet und wetterharte Schafherden 
dQrftige Alpenkrauter abweiden. In diesem Durchdringen von Gebirge 
und Meer liegt ein Hauptreiz der Mittelmeerlandschaft und ein Haupt
faktor der geographischen und kulturellen Eigenart dieses Gebietes. 

Dazu gesellt sich als weiterer Charakterzug das Klima. 



V. DAS KLIMA. 

Trotz der angedeuteten groBen klimatischen Gegensatze, die zwischen 
den Mrdlichsten und sildlichsten Kusten des Mittelmeeres bestehen, tragt 
doch das Klima des Mittelmeergebietes, wenn wir von den auBersten Gren
zen und den Gebirgen absehen, einen durchaus einheitlichen und ausge
pragten Charakter. Man versteht in der Wissenschaft unter Mittel
meerklima einen bestimmten Klimatypus, der ilbrigens nicht allein am 
Mittelmeer, sondern auch an anderen analogen Stellen der Erde wieder
kehrt. Es findet sich namlich ein ahnliches Klima und daher auch eine 
physiognomisch ahnliche Vegetation ilberall an den Westseiten der Pest
Hinder in annahernd derselben geographischen Breite auf der niirdlichen 
wie auf der sildlichen Halbkugel, in Kalifornien, in Mittelchile, an der 
Westseite des Kaplandes, in Sildwest-Australien. Aber allen diesen Ge
bieten fehlt ein Mittelmeer; dort ist daher das dem mediterranen ent
sprechende Klima auf einen schmalen Kilstenstreifen beschrankt, wah
rend es entlang unserem Mittelmeer tief in die Kontinentalmasse ein
dringt. Dieses gemeinsame Klima ist es erst, das die ganze Umrahmung 
des Mittelmeeres zu einem einheitlichen Naturgebiet mit gleichartigen 
Vegetations- und Kulturbedingungen stempelt. 

1. NIEDERSCHLAOE, LUFTDRUCK, WINDE. 

Das Wesentliche fUr das Mittelmeerklima ist nicht die Temperatur, 
auch nicht die Menge der NiederschIage1), sondern die jahreszeitIiche 
Verteilung der letzteren. 

1) Wichtigere neuere Arbeiten Uber das Klima und besonders die Nieder
schUlge einiger Teile des Mittelmeergebietes: Knoch, Die N.-VerMltnisse der 
AtlasUinder (Frankfurter Verein f. Oeographie. u. Statistik 1905/6). - L e it e r, Die 
Frage der Klima-Anderung wahrend geschichtlicher Zeit iIi Nordafrika (Abhandl. 
d. k.k. geogr. Oes. in Wien, VIII, 1909). - Exner, Klima von Palastina (Zeit
schr. d. Deutsch. Pallist.-Vereins XXXIII, 1910). - Semmelhack, Beitrage 
zur Klimatographie von Nordspanien u. Portugal I (Archiv der D. Seewarte 1910). 
~ Eredia, Le precipitazioni atmosferiche in Italia. Roma 1908. - Trzebitzky, 
Studien Uber die Niederschlagsverhiiltnisse auf der SUdosteuropaischen Halbinsel. 
Sarajewo 1911. - Eginitis in den Annales de l'Observatoire National d'Athenes. 
- Schellenberg, Studlen zur Klimatologie Oriechenlands. Diss. Leipzig 1908. 
- 1m Ubrigen Han n, Handbuch der Klimatologie. 3. Aufl. 1I I. Bd. Stuttgart 19\ 1. 
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Das Mittelmeergebiet Iiegt zwischen zwei Regionen von entgegenge
setzten NiederschlagsverhaItnissen. 1m Norden steht das mittlere und 
uordliche Europa unter der Herrschaft ozeanischer Westwinde, die das 
ganze jahr vorwiegen und bei gemaBigten Temperaturen reichliche Nie
derschlage heranbringen; so sind diese NiederschIage ziemlich gleich
maBig Ober das ganze jahr verteilt. Wir haben bei uns keine Trocken
zeit, sondern Regen zu allen jahreszeiten. 

Auf der anderen Seite, im SOden, Iiegt die Sahara, der groBe WUsten
gOrtel. Hier ist das Gebiet des das ganze jahr hindurch wehenden Pas
sates, der von kUhleren nach heiBeren Gegenden gerichtet, also trocken 
ist. Diese Passatzone ist daher nahezu regenlos, von den Gebirgen abge
sehen; also ist das ganze jahr Trockenzeit. 1m Osten des Mittelmeeres, 
in Vorderasien, zieht sich der groBe TrockengUrtel nach Nordosten ins 
Innere des Festlandes hinein, durch Iran nach Turkestan, so daB er nicht 
nur die SOd- sondern auch die Ostgrenze des Mittelmeerklimas bildet. 
Hier in Innerasien ist die Trockenheit tiicht mehr durch den Passat, son
dern durch die Entfernung und den AbschluB yom Meere bedingt. 

Das Mittelmeergebiet vermitteIt also zwischen dem Trockengebiet im 
SOden und Osten, dem Gebiet mit Regen zu allen jahreszeiten im Nor
den, und zwar in der Weise, daB es sich je nach der jahreszeit bald der 
einen, bald der anderen Region anschlieBt. 1m Sommer weht auch Ober 
dem Mittelmeer der Passat, das Wilstenklima dehnt sich darOber aus: 
der Sommer ist eine ausgesprochene Trockenzeit. Im·Winter 
dagegen zieht sich der Passat zurUck und die WitterungsverhaItnisse des 
Mittelmeergebietes ahneln denen Westeuropas: wechselnde Winde wehen 
dann aus verschiedensten Richtungen und bringen haufige NiederschUige. 
Der Winter ist die Regenzeit des Mittelmeeres. 

Es scheidet sich also im Mittelmeergebiet eine fellchte und eine trok
kene jahreszeit scharf voneinander ab, und letztere fallt in die heiBe Jab. 
reshalfte. Doch sind diese beiden jahreszeiten sehr verschieden lang in 
den verschiedenen Teilen des Gebietes, indem die Trockenzeit, an der 
Grenze der WUste drei Vierteile des jahres umfassend, nach Norden ~u 
immer kOrzer und weniger stark ausgepragt wird, urn schlieBlich an der 
Nordgrenze des Gebit~tes zu verschwinden. 

Die Ursache dieser ungleichmaBigen Verteilung der Regen Ober das 
Jahr Iiegt, wie schon angedeutet, in den herrschenden Windenl) und 
diese sind von der Verteilung des Luftdruckes abhangig. Darauf 

1) Krugler, Die Windverhaltnisse im ostlichen Mittelmeer und seinen Rand
gebieten. Diss. Berliu 1912. 
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milssen wir daher zunachst kurz eingehen. Wir haben zu unterscheiden 
zwischen dem sommer lichen Typus des Luftdruckes und der Win de, wie 
er sich am reins ten im Juli darstelIt, und dem winterlichen, dessen Ver
treter der Januar ist; ersterer Typus herrscht in den Monaten Juni bis 
September, letzterer Oktober bis Ma.rz; April und Mai bilden den Ober
gang vom Winter zum Sommer, wahrend der Wechsel im Herbst sich 
zwischen September und Oktober recht schnell vollzieht. 

1m Sommer liegt iiber dem Atlantischen Ozean im Westen des Mit
telmeergebietes eine inself5rmige Region hohen Luftdruckes, von 20 bis 
450 n. Br. reichend, mit dem Zentrum bei den Azoren. Eine Zunge dieses 
hohen Luftdruckes erstreckt sich durch Frankreich und SUddeutschland. 
Dagegen bildet sich Uber den stark erhitzten Landflachen Vorderasiens, 
der nordafrikanischen Wilste und des'Sudan eine Region niederen Luft
druckes aus. Ober dem Mittelmeergebiet str5mt daher die Luft - mit 
Rechtsablenkung durch die Erdrotation - von dem Gebiet hohen Luft
druckes im Nordwesten nach dem niederen Luftdruckes im SUden und 
SUdosten, d. h. es herrschen n5rdliche Winde vor, die, je nach der ort
lichen Verteilung des Luftdruckes, mehr nordwestliche oder mehr nord
ostliche Richtung besitzell und von Norden nach SUden an Bestandigkeit 
und Dauer zunehmen. Diese nBrdlichen Winde wehen von kUhleren 
nach warmeren Breiten, erwarmen sich daher auf ihrem Wege, kBnnen 
infolgedessen mehr und mehr Wasserdampf aufnehmen, d. h. sie erschei
nen als trockene Winde, die heiteres, bestandiges Wetter, keine Nieder
schIage bringen, dagegen starke Verdunstung hervorrufen. EineAusnahme 
bilden nur Mhere Gebirge, die sich dem Wehen dieses verlangerten Pas
sates entgcgenstellen und ihn zum Aufsteigen, daher zur Abkilhlung und 
zur Kondensation des Wasserdampfes zwingen; wir werden diesen Ein
fluB der GebiTge noc,h kennen lernen. Abgesehen von den Gebirgen ist 
im Sommer des Mittelmeeres im allgemeinen keine Veranlatlsung zu auf· 
steigenden Bewegungen der Luft durch atmospharische Wirbel gegeben, 
denn diese Wirbel (Zyklonen), die bei uns das Wetter so wechselnd ge
stalten, kommen dort, bei der GleichmaBigkeit des barometrischen Ge
falles, im Sommer nicht oder Mchst seiten zur Ausbildung. Damit fehlt 
die Hauptursa<:he der Niederschlage. Es herrscht im Sommer des Mittel
meergebietes ein auBerst gleichmaBiger und bestandiger Witterungs
charakter. Nur vereinzelt treten Warmegewitter, lokal aufsteigende Luft
strBmungen, auf, welche die sehr geringen Regen im Sommer erzeugen. 

Die sommerlichen trockenen Winde wehen besonders ausgepragt Uber 
dem ganzen 5stlichen Mittelmeer und seinen Kusten: als Nord- und Nord-
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nordostwinde Ober dem Schwarzen und dem Agllischen Meer, als Nord
westwinde Ober der Adria und dem Levantinischen Meer. Den alten 
Oriechen war der sommerliche Nordwind als .. E t e s i en" wohl bekannt; 
heute wird er mit dem tOrkischen Namen Meltem bezeichnet. Er stellt 
sich im Agllischen Meer schon im Mai hllufig ein, aber noch wechselnd mit 
Windstillen und sOdlichen Wind en, und je mehr der Sommer vorschreitet, 
urn so sUrker herrschen die Etesien, urn im August fast ausschlie6lich 
zu wehen; im Oktober ist ihre Herrschaft vorbei. Sie erreichen hllufig 
sturmartige Heftigkeit, so da6 es den Seglern oft wochenlang unmOglich 
ist, gegen sie aufzukreuzen; dabei zeigen sie aber, wi~_~lIe Dauerwinde. 
eine starke tllgliche Periode, indem sie unter Mittag die gr06te Heftigkeit 
erreichen, gegen Abend abflauen, des Nachts meist ganz ruhen. 

Eine Ausnahme bildet Smyrna, wo im Sommer sOdwestliche Winde 
wehen; ob dies nur lokal ist oder fOr die ganze WestkOste Kleinasiens 
gilt, ist noch nicht festgestellt. Es scheint, da6 sich Ober dem erhitzten 
Innern Kleinasiens im Sommer ein Minimum bildet - wie dies auch Uber 
Spanien der Fall ist - das diese LuftstrOmung anzieht. Auch Uber Cypern 
walten im Sommer Westwinde vor. 

An der llgyptischen KUste herrschen die nOrdlichen Winde mit Aus
nahme des Winters; in Kairo Oberwiegen sie schon das ganze Jahr hindurch. 

1m westlichen Mittelmeer reicht die sommerliche Herrschaft des 
Passates bis zum 40. Orad der Breite. Weiter nOrdlich Oberwiegen zwar auch 
nOrdliche Winde im Sommer, doch sind daneben auch andere Windrich
tungen haufig, die zuweilen Regen bringen. An der WestkUste Italiens 
von Neapel nordwllrts sind sogar sUdwestliche bis nordwestliche Winde im 
Sommer die haufigsten, hervorgebracht durch das erwllhnte Minimum Uber 
der Adria. Ein eigenes zyklonales Windsystem erzeugt die spanische Halb
insel, deren stark erhitztes Innere im Sommer ein Luftdruckminimum ent
wickelt. Infolgedessen wehen dann von allen Seiten die Winde in die Halb
insel hinein und es herrschen an der Nord- und WestkOste Spaniens nord
westliche, an der SUdkOste sOdwestliche, an der OstkOste Ostliche Winde. 

Wir ersehen aus dem Oesagten, da6 es allerdings, neben den im all
gemeinen Uberwiegenden Nordwinden, auch andere Windrichtungen im 
Sommer des Mittelmeergebietes gibt. Doch verursachert diese im sOd
lichen Teil der Region auch keine Regen, vermutlich weil sie nur Ablen
kun gen der allgemeinen Mrdlichen LuftstrOmung und daher auch trocken 
sind. Dazu kommt, da6 das Land im Sommer hei6er ist als das Meer, 
und somit die relative Feuchtigkeit der Luft, wenn sie aufs Land weht, 
verringert, die Niederschillge dadurch verhindert werden. 
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Wesentlich anders sind Luftdruck und Winde im Winterhalbjahr. 
Dann sind aile klimatischen Zonen mit dem Stande der Sonne nach SUden 
verschoben. Die Passate haben sich in das WUstengebiet zurUckgezogen. 
Der Bereich hohen Luftdrucks Uber dem Atlantischen Ozean hat sein 
Zentrum jetzt westlich von den Kanaren und erstreckt sich von dort Uber 
das nordwestliche Afrika. Zugleich aber ist der Luftdruck nun auch Uber 
den erkalteten Landmassen Nordostafrikas gestiegen, und im Norden, Uber 
Mitteleuropa, zieht sich ebenfalls eine Zone hohen Luftdrucks hin. Vor 
allem aber befindet sich ein weites Maximum Uber Inner- und Vorder
asien. So ist das Mittelmeergebiet rings von hohem Luftdruck umgeben; 
Uber ihm selbst liegt jedoch eine trogffirmige Region niedrigen Luftdrucks, 
die dadurch veranlaBt wird, daB die OberfUiche des Mittelmeeres jetzt 
bedeutend warmer ist, als die umgebenden Festlander. Diese Abhangig
keit von der hfiheren Temperatur des Meerwassers zeigt sich vor allem 
darin, daB Uber den einzelnen Becken des Mittelmeeres Stellen besonders 
niedrigen Druckes liegen, wahrend der Druck Uber den Halbinseln relativ 
grG6er ist. ~omit strfimt im Winter die Luft von allen Seiten in das Mit
telmeergebiet hinein: in den nfirdlichen Teilen desselben Uberwiegen nfird
liche bis nordfistliche, in den sUdlichenTeilen sUdliche bis westlicheWinde. 
Dabei verursachen aber die Uber den einzelnen Meeresbecken liegenden 
Teil-Depressionen Winde, die das betreffende Becken umkreisen, also im 
Osten desselben aus SUdosten, im Westen aus Nordwesten wehen. Die 
Grenzen dieser Luftdruckregionen varschieben sich haufig, und damit 
wechseln auch die Luftstrfimungen an den einzelnen Orten; dazu kommen 
wandernde Minima, die mit umlaufenden Winden das Gebiet durchziehen. 
So treten im Norden auch sUdliche, im SUden auch nfirdliche Wind-e auf. 
Kurz, das Mittelmeergebiet hat im Winter hfichst unruhigen und wech
selnden Luftdruck und Winde, und daher eine wechselnde Witterung. 
Diese Verhaltnisse mit ihrer haufigen Mischung verschieden temperierter 
Luftmassen, mit aufsteigenden StrOmungen, verursachen haufige Nieder
schlige. Letztere werden verstarkt dadurch, daB jetzt das Land .kalter 
ist als das Meer, daher die Luft, wenn sie vom Meere aufs Land weht, 
Niederschlage abgeben kann. Die Hauptquelle der Feuchtigkeit aber ist 
in unserem Gebiet das Mittelmeer selbst. Daher sind in den einzelnen 
Undern diejenigen Winde die Hauptregenwinde, die vom Mittelmeer her
wehen: an den nOrdlichen KUsten die sUdlichen, an den sUdlichen KUsten 
die nOrdlichen Winde, also nicht die an den betreffenden KUsten hau
figsten Winde. 1m nfirdlichen Kleinasien und der fistlichen Balkanhalb
inset kommen die meisten Niederschlage vom Schwarzen Meer mit Nord-
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wind en; im mittleren Agliischen Meer halt en sich als Regenbringer nord
Ostliche und sOdliche Winde die Wage. 

Nun ist uns klar, wieso das mediterrane Klima sich so weit erstreckt, 
wie das Mittelmeer reicht; denn das Mittelmeer selbst erzeugt durch 
seine im Winter hOhere Temperatur im Vergleich zu den umgebenden 
Landmassen die Luftdruckverteilung und die Luftfeuchtigkeit, die zu 
reichlichen Winterregen fOhren, wlihrend auf derselbert Breite weiter Ost
lich und ebenso im Binnenlande der analogen Oebiete der Erde, wo ein 
Mittelmeer fehlt, groBe Regenarmut auch im Winter herrs<:ht, daher 
WOsten und Steppen sich ausdehnen an Stelle der gesegneten Kulturge
filde des Mittelmeergebietes. 

1m ganzen ist die Region des Mittelmeeres vor unserem heimischen 
Klima nicht nur durch die sommerIiche Trockenzeit, sondern auch durch 
die starke Bewegung seiner Atmosphlire ausgezeichnet. Auch im Som
mer, wo bei uns nur gelegentliche kurze OewitterstOrme auftreten, meist 
Windstille oder sanfte Winde herrschen, lassen im Mittelmeergebiet die 
Nordwinde die Luft, wenigstens am Tage, selten zur Ruhe kommen, 
und oft wehen sie mit der Stlirke eines ansehnlichen Sturmes. Auf den 
Inseln des griechischen Archipels blasen die sommerlichen Nordwinde mit 
solcher Macht, daB sie auf den HOhen vielfach den Baumwuchs unmOglich 
machen. NurdaB die Richtungdieser SommerstOrme stets dieselbe ist,nicht 
umlaufend, wie bei unseren Unwettern. Ein solcher Sommersturm auf dem 
Mittelmeer ist ein herrliches, fOr uns fremdartiges Schauspiel, da wir ge
wohnt sind, mit dem Begriff des Sturmes dunklen Himmel, jagende Wol
ken, prasselnde Regenschauer zu verbinden. Hier aber prangt der Himmel 
in tiefem Blau, azurn, fast schwarz erscheint das Meer, und darOber hin 
eilen die Wogen mit silbernen Klimmen, die abgerissen von der Kraft des 
Windes in flatternde Schaumfahnen zerstliuben. 1m Winter dagegen fallen 
auch hierheftige BOen ein, oft ihre Richtung wechselnd, und hliufigTrObung 
und Regen mit sich fOhrend. Die Kleinschiffahrt des Mittelmeeres f.Orch
tet weit mehr die umlaufenden WinterstOrme als die in ihrer Richtung be
stlindigen Etesien, wenn diese auch nOrdliche Fahrt oft unmOglich machen. 

Es ist natOrlich, daB in einem Oebiet, wI> die Win d e so hliufig und 
stark und auf die Witterung von so augenflilligem EinfluB sind, wo ferner 
das Meer und die Schiffahrt eine so groBe Rolle im Volksleben spielen, 
die Winde von jeher besonders beachtet worden sind. Der gemeine Mann 
bekOmmert sich dort im tliglichen Leben weit mehr urn sie 'und benennt 
sie, nicht wie wir nach der Himmelsrichtung, nach einer mathematischen 
Einteilung, die ihren gelehrten Ursprung augenflillig verdtt, sondern mit 
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Eigennamen, die jedem Winde nach seinen charakteristischen Eigen
schaften: Temperatur, Feuchtigk.eit, Starke usw. zukommen. Natiir
Iich geMrt zu diesen Eigenschaften auch die Richtung im groBen, aber 
die feineren Richtungsunterschiede, z. B. ob Nord oder Nordost, werden 
dabei kaum beachtet. Dazu tragt bei, daB in dem reichgegliederten Oe
biet tatsachlich derselbe Wind lokal seine Richtung andert, hier als Nord 
dort als Nordost auftritt. Dagegen haben die Landleute und besonders 
die Schiffer des Mittelmeeres ein auBerst feines Oefiihl.fOr die meteoro
logischen Eigenschaften der verschiedenen Winde, fOr die I.\ns das Emp
finden fehlt. In diesem Sinne sind die volkstOmlichen Windnamen des 
Mittelmeeres aufzufassen, die sich zum Teil aus dem Altgriechischen bis 
heute erhalten haben; andere italienische oder katalanische Namen sind 
hinzugekommen; sie besitzen bei den Schiffern des Mittelmeeres meist 
eine internationale Verbreitung. Es seien hier die Windnamen der Neu
griechen aufgefOhrt. Vorias (der alte Boreas), italienisch Bora, auch 
Tramontana, ist der kOhle, oft stOrmische Nordwind (NW, N, NO), del: 
im Sommer Trockenheit, in der Regenzeit oft kalten Regen und Schnee 
bringt i 0 rae g 0 s (Kaikias) trockener und warmer Nordost- bis Ostwind; 
Lev antis (Apeliotes der Alten) hat ahnliche Eigenschaften, Kommt mehr 
aus Ost. Sci rocco (Euros der Alten) ist der glOhend heiBe und ausneh
mend trockene SOdwind - in Oriechenland meist SOdost; Notia oder 
'Ostria (Notos der Alten) dagegen der feuchtwarme, Regen bringende 
SOdwind. Livas oder Oarbis (Lips der Alten) ist der nur maBig warme, 
schwere Regenwind, meist aus SOdwest; Ponentis (Zephyros der Alten) 
der sanfte, mHde, heiteres Wetter bringende Westwind. Endlich Mae s t r 0 s 
(von Mistral?, Argestes oder Ski ron der Alten) ist der klare und heitere, 
frische, aber nicht kalte NordwesV) 

Neben den allgemeinen Luftstrtlmungen sind dem Mittelmeergebiet 
l.1och lokale Winde eigen, die an bestimmte Ortlichkeiten oder Oegenden 
gebunden sind, 

Dazu geMren zunachst die K 0 s ten win demit taglicher Peri ode, die 
sich an den Oestaden, freilich nicht nur des Mittelmeeres, sondern aller 
warmeren Meere, an Tagen entwickeln, an denen nicht allgemeine Luft
str!)mungen Obermachtig herrschen. Durch di~ starkere Erwarmung des 
Landes am Tage, AbkOhlung bei Nacht gegenOber der geringen Warme
schwankung der MeeresoberfHiche wird ein Austausch der Luft Ober Land 

1) Die altgriechischen Windnamen s. Stange, A., Versuch einer Darstellung 
der griech. Windverhliltnisse. Diss. Leipzig 1910. S. 113ff., die lateinischen s. 
Nissen, Ita\. Landeskunde I, S.380ff. 
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und Meer veranIaBt. Am Tage, meist zwischen 9 und 10 Uhr vormittags 
beginnend, in den ersten Nachmittagsstunden die grOBte Starke errei
chend und gegen Abend abfIauend weht der Seewind (neugriechisch Em
vAtis) vom Meere ins Land hinein. In den Stunden seiner grOBten Ent
wicklung dringt er bis 20, ja 40 km landeinwarts. Er ist von ganz hervor
ragender hygienischer Bedeutung fOr die heiBen KOstenstriche, indem er 
die reine frische Seeluft ins Land tragt, die Hitze gerade der Mittagsstun
den mildert, und so den Sommer an den KOsten weit ertraglicher macht, 
als im Binnenlande. In der Nacht dagegen weht der Landwind, wenn 
auch meist mit geringerer Starke. Diese wechselnden Kostenwinde kOn
nen sich sogar den Etesien gegenUber entwickeln, wenn diese nicht allzu 
stark sind, so daB dann deren Herrschaft aufs offene Meer beschrankt 
wird. FUr die Segelschiffe und Fischerfahrzeuge sind diese Wechselwinde 
besonders wichtig, da sie das Ein- und Auslaufen erleichtern; man segelt 
des Nachts aus und am Tage in den Hafen. -

Eine zweite Gruppe sind die Fallwinde. An allen hohen Gebirgs
kUsten stUrzt die Luft als Fallwind hinab, sob aid ein starker Wind vom 
Lande her Uber das Gebirge hinweg weht. Besonders geschieht dies bei 
den heftigeti Nordwinden an allen nach SOden abfallenden SteilkUsten 
des Festlandes wie besonders der kleineren Inseln. Dort fegt der Fallwind 
oft mit plOtzlichem gewaltigen StoB aus den Schluchten des Gp.birges her
unter und drUckt das groBe Segel des Schiffleins nieder zur Seite, so daB 
der Schiffer eilends das Tau lockert und das Segel flattern laBt. An hohen 
SUdkUsten halt man bei derartigem Wetter das Segeltau stets in der Hand, 
sonst kann das Boot unter iinem plotzlichen St06 des Fallwindes kent ern. 

Manche KUsten sind wahrend des Willte.-halbjahres von besonders 
heftigen und kalten, nordlichen Fallwinden heimgesucht. Das ist die be
rUehtigte Bora an der istrischen und dalmatinischen KUste, die, noch 
weit kalter, sich am SUdabfall dell Kaukasus wied.erholt, wo bei Nowo
rossisk die Schiffe im Hafen sich bei Bora zuweilen mit gewaltigen Eis
krusten Uberziehen. Auch die kilikische Kuste hat Bora. In Ligurien, der 
Provence dem Languedoc und Katalonien bezeithnet man die kalten, 
meist sehr trocknen und staubaufwirbelnden nOrdlichen Winde als Mi
s t r a l. Diese Winde entstehen, wenn im Hinterland der KUste starke 
Kalte und huher Luftdruck. Uber dem warmen Meere dagegen niedriger 
Luftdruck herrscht. Dann wird die kalte Luft des Innern meerwarts ge
zogen und stOrzt auf das KUstenland hinab, hier die Temperatur stark 
erniedrigend. Die Gewalt dieser Fallwinde ist so groB, daB sie zuweilen 
Menschen, ja Eisenbahnwagen umwerfen. 
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1m Gegensatz zu den indifferenten oder kalten nijrdlichen Fallwinden 
steht der Sci rocco. Mit diesem Namen bezeichnet man in den verschie
denen Gegenden des Mittelmeergebietes ganz verschiedene Winde, und 
dadurch ist namentlich auch bei den Fremden eine groBe Verwirrung in 
dem Begriff und der Anwendung dieses Wortes eingerissen. Wie Th. 
Fischer, dem wir die grundlegende Bearbeitung des Mittelmeerklimas 
verdanken 1), nachgewiesen, ist der wahre Scirocc02) ein heiBer und aber
aus trockner sl1dlicher Wind, der unter dieser Bezeichnung in Sl1ditalien, 
Sizilien, Griechenland verstanden wird, und dem der Leveche im sl1dlichen 
Spanien, der Samum in Nordafrika und Syrien, der Chamsin in Agypten 
entspricht. Es ist also eine Erscheinung, die im ganzen sndlichen Mittel
meergebiet verbreitet ist. Das kennzeichnende Merkmal dieses eigent
lichen Scirocco ist, wie gesagt, neben hoher Temperatur (bis zu 350 noch 
um Mitternacht!) die auBerordentliche Trockenheit, welche die Bliitter 
und Bll1ten wei ken HiBt, zuweilen die ganze Oliven- und Weinernte ver
nichtet. Er bringt keinen Regen, oft aber roten oder wei Ben Staub mit 
sich (II Blut-" und "Milchregen"); die Luft ist dunstig, der Himmel gelblich 
bis bleifarben, die Sonne gar nicht oder kaum sichtbar. Die Menschen 
leiden unter Mattigkeit, Beklemmung und Unlust; die Schleimhiiute sind 
gereizt, die Haut springt auf. Der Sci rocco erscheint in allen Jahreszei
ten, am hiiufigsten jedoch im Frl1hjahr. Man hat ihn frOher als "wast en
wind" erkliirt, als einen Luftstrom, der seine Hitze und Trockenheit aus 
der Sahara mitbringt. In der Tat bezeugt der Staub, den er hiiufig mit
filhrt, daB die Scirocco-Luft in vielen Fallen Ober der Wl1ste in Wirbel
stOrmen aufgestiegen und so den Staub in die Hijhe gerissen hat. Doch 
ist damit die Erscheinung noch nicht genl1gend erkliirt, da aus derselben 
Richtung auch andere weniger heiBe und sehr feuchte Winde wehen. Der 
echte Sci rocco ist ein f5hnartiger Fallwind, der seine hohe Temperatur 
und Trockenheit dadurch erlangt, daB er herabsteigend sich dynamisch 
erwiirmt und infolgedessen relativ trocken wird. Dieses Herabsteigen kann 
durch die orographische Gestaltung verursacht sein, so an der Nordseite 
Mherer Gebirge; da aber der Sci rocco auch die Sl1dseiten der Gebirge be
trifft, so muB man annehmen, daB vielfach in freier Atmosphiire ein Herab
stl1rzen von Luftmassen vorkommt. Die atmosphiirischen Zustiinde, die 
einen solchen freien Scirocco erzeugen, sind noch nicht genOgend aufgekliirt. 

1) Petermanns Mi'tteilungen, Erganzungsheft 58, Gotha 1879. 
2) Oer Name wird von manchen aus dem Griechischen, von C€lp6w aus

trocknen, abgeleitet. Nach Noldeke bel Nissen, Ital. Landeskunde I, S.386 
kommt er aus dem Arabischen. 

Philippson: dac Mitlelmeergebiet. 4. Aufl. 7 
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Ganz abweichend von diesem trocknen Glutwind bezeichnet man in 
den nfirdlicheren Teilen des Mittelmeergebietes, wo der echte Sci rocco 
nicht vorkommt, so in Mittel- und Oberitalien und Dalmatien, als Sci
rocco den gewfihnlichen feucht-schwillen Regenwind aus Sild und Sild
west. Das Gemeinsame, das wohl hauptsachlich diese NamensObertragung 
verursacht hat, ist die unangenehme physiologische Wirkung, die nervfise 
Abspannung, die auch dieser Wind hervorruft, freilich durch die entgegen
gesetzte Eigenschaft, durch sein ObermaB an Feuchtigkeit. Die austrock
nende Wirkung auf die Haut und auf die Pflanzen fehlt natiirlich bei 
diesem unechten Sci rocco. -

Wir haben als wesentlichstes Merkmal des Mittelmeerklimas die un
gleichmaBige Verteilung der Niederschlage im Jahreslaufe bezeichnet, 
und damit wollen wir uns noch etwas naher beschaftigen. 

Die sommerliche Trockenzeit nimmt innerhalb des Mittelmeer
gebietes von SOden nach Norden an Lange ab, zugleich mit der Abnahme 
in der Herrschaftsdauer der Nordwinde. 

Wahrend Kairo und Suez noch dem fast regen los en WOstengebiet an
geMren, besitzt Alexandrien bereits eine winterliche Regen- und eine 
sommerliche Trockenzeit. Letztere dauert, wenn wir als trocken die Mo
nate mit weniger als 20 mm Niederschlag bezeichnen, 7 Monate, von April 
bis Oktober. In PaIastina ist sie bereits auf 6 Monate (Mai bis Oktober) 
verkOrzt; in Griechenland dauert sie 4 Monate, von Mitte Mai bis Mitte 
September; am Marmara-Meer ist sie schon auf Juli und August be
schrankt, und auch diese sind kaum mehr als regen arm zu bezeichnen. 
Entsprechend weiter westlich: in Tripolis Trockenzeit 6-7 Monate (April 
bis Oktober); in Malta 4-5 Monate; in Sizilien 3-4 Monate (Mai bis 
August). In Neapel und Rom hat nur noch der Juli weniger als 20 mm 
Regen. Noch weiter westlich: Algerische KOste 3-4 Monate (juni bis 
September); das sOdfistliche Spanien bis Valencia 3 Monate (juni bis 
August); im mediterranen Frankreich und Ligurien nur der Juli. 

Aber nicht nur die Dauer, sondern auch die Intensitat der sommer
lichen Trockenzeit nimmt von SOd nach Nord ab, indem nach Norden 
zu sich mehr und mehr einzelne Regen, meist als Warmegewitter, auch 
im Hochsommer einstellen. So betragt z. B. der Regenfall im Juti: in 
Malta 2 mm; in Sizilien etwa 2-8; in Neapel 15; in Rom 17; in Ancona 
28; in Triest 77. Zum Vergleich sei angefOhrt, daB in Mitteldeutschland 
im Jull etwa 70-80 mm Regen fallen. Die sommerliche Trockenzeit tritt 
auch deutIich hervor, wenn wir die Prozente der jahrlichen Gesamtregen
menge angeben, die auf die drei Sommermonate (Juni bis August) ent-
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fallen. Bei gleichmaBiger Verteilung wOrden 25 % auf den Sommer kom
men; in Wirklichkeit stellen sich die Zahlen aber wie folgt: Malta 2, Sizi
lien 3, SOditalien II, MitteJitalien 17, Oberitalien 24 %; femer: Alexan
drien I, Griechenland 7, KQI1stantinopeI15%. 

Aber die DOrre des Sommers ist noch weitstarker, als dieseZahlen ver
muten lassen. Denn die Regenfalle, die auch im Hochsommer den sOd lichen 
Teilen des Mittelmeergebietes meist nicht ganz fehlen, sind vereinzelte hef
tige GewittergOsse, die ebenso schnell verdunsten, wie sie gekommen 
sind, und auf das Aussehen der Erdoberflache und der Pflanzenwelt keine 
Wirkung Oben. In Griechenland, SOditalien usw. ist der Hochsommer in der 
Regel vQllstandig oder fast regenlos; dann aber ereignet sich aile paar Jahre 
einmal ein heftiger GuB, der nun im Durchschnitt den Hochsommer nicht 
regenlos erscheinen laBt,obwohl er tatsachlich nur eineAusnahme darstellt. 
So hatte z. B. Athen im Juli von 45 Jahren (1860-1904) in 16 Jahren gar 
keinen (weniger als 1 mm), in 19 Jahren 1-10 mm Regen, also auBerst 
wenig, in 6 Jahren 10-20, und in 4 Jahren Ober 20 mm Regen, darunter 
einzelne J ahrgange bis zu 51 mm Regen im J uli. Diese einzelnen Ausnahms
jahrgange erMhen die Mittelzahl des Juli auf 7,3 mm; -aber nur 11 Jahre 
hatten mehr als dieses Mittel, dagegen 34 weniger, und zwar 32 unter 5 mm. 

Noch ein anderer Umstand muB berOcksichtigt werden, um die Wir
kung der sommerlichen Regenarmut zu wOrdigen, das ist die hohe Tem
peratur und die dadurch verursachte starke Verdunstung. Je Mher 
die Temperatur ist, desto mehr Regen ist nMig, um Boden und Pflanzen
welt feucht zu erhalten. Die Regenmenge, die in unserem Klima hierzu 
genOgt, wOrde am Mittelmeer nicht dazu ausreichen, und nun finden wir, 
z. B. selbst in Mittelitalien, viel geringere Niederschlage im Sommer, als 
bei uns. So vermijgen die vereinzelten Regenfalle in den sOdlicheren Tei
len des Mittelmeergebietes erst recht nieht, diese Wirkung zu erzielen. 

In demselben MaBe, wie die Trockenzeit nach Norden abnimmt, 
wachst naturgemaB die Dauer der Regenzeit. Dabei verschiebt sich 
auch die Zeit des stlirksten Regenfalles. 1m sOdlichen Teil des Gebietes 
ist diese der Win t e r, besonders der Vorwinter (November, Dezember, 
Januar); der Oktober bildet die kurze Obergangszeit des Herbstes, wah
rend im FrOhling, yom Februar an, die Regen langsam abnehmen. Weiter 
nach Norden jedoch verschiebt sich die Zeit der starksten RegenfiUle auf 
FrOhjahr und Herbst, Marz bis Mai und September bis November; beson
ders regenreich pflegt hier der Oktober zu sein. 

So kann man das Mittelmeergebiet in drei OOrtel des RegenfaUes zer
legen: 
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1. GUrtel der fast regenlosen Sommer (weniger als 50 mm in den 
drei Sommermonaten), H auptregenzeit im Vorwinter. Er erstreckt 
sich von der Grenze der WUste im SOden bis Mittelspanien, Sardinien, 
SUditalien, Mittelgriechenland, Mittelkleinasien. 

2. GUrtel der regenarmen Sommer (50-100 mm), Hauptregen
zeit i m FrUhjahr und Herbst. Er umfaBt das nordliche Spanien 
(auBer der NordkUste), das mediterrane Frankreich, zum Teil die Riviera 
und die WestkUste Mittelitaliens, Albanien, Nordgriechenland, die Nord
kUste des Agaischen Meeres und das nordliche Kleinasien, sowie das SOd
ufer der Krim. 

3. Der nordliche Db erg a n gs g U r tel: Regen zu allen jahreszeiten, 
aber noch ausgesprochenes Minimum im Sommer, Maximum im FrUhjahr 
und Herbst. Ihm gehOren die NordkOste Spaniens an, Oberitalien und 
das Binnenland Mittelitaliens, Istrien und Dalmatien. Das ganze Innere 
und der Osten der Balkanhalbinsel, abgesehen von dem schmalen KUsten
strich an der Adria und an der Nordseite des Agaischen Meeres, hat Regen 
zu alleq jahreszeiten, mit dem Maxim um im Sommer, gehOrt also klima
tisch nicht mehr zum Mittelmeergebiet; ebenso der Kaukasus. Werm wir 
im folgenden vom Klima des Mittelmeeres sprechen, so nehmen wir stets 
diese Gebiete aus. 

Man darf sich nun keineswegs die Regenzeit als eine Zeit Uberwit:gend 
hUber, regnerischer Witterung vorstellen, sondern es wechselt heitere~ 
und nasses Wetter miteinander abo Wir sahen ja, daB die NiederschIage 
meist nicht von den hliufigsten Winden gebracht werden, daher sind sie 
verhliltnismaBig kurz, aber, infolge der kUhleren Temperatur des Landes 
gegenUber der des Meeres, um so ergiebiger. Die Regen fallen also Ober
wiegend in kurzen heftigen Gllssen, vielfach als Gewitterregen, wonach 
sich der Himmel wieder aufkIart; selten vergeht, wenigstens im slldlichen 
Mittelmeergebiet, ein Tag, ohne daB die Sonne sichtbar wUrde. Land
regen sind selten, ohne jedoch ganz zu fehlen. Zuweilen entladen sich Wol
kenbrUche von einer Gewalt, wie wir sie bei uns kaum kennen, und rich ten 
die furchtbarsten Verwllstungen an. 

Eine weitere Eigentllmlichkeit des sUdlichen Gllrtels des Mittelmeer
gebietes sind die groBen Schwankungen in der Regenmenge der einzelnen 
jahre; DUrreperioden aucb in der Regenzeit und infolgedessen MiBernten 
sind hliufig. 

Die durchschnittliche jahrliche Regenmenge ist innerhalb des 
Mittelmeergebietes auBerordentlich verschieden; sie bildet kein charak
teristisches Merkmal des Gebietes. 1m Mittel wird die jahrliche Nieder-
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schlagsMhe von Th. Fischer auf 760 mm berechnet; sie ist mithin et
was grl>J3er; als die mittlere NiederschlagsMhe Deutschlands (710 mm). 
Wenn also das Mittelmeergebiet im allgemeinen den Eindruck grljBerer 
DUrre macht gegenUber unserer feuchteren Heimat, so Iiegt dies nicht an 
der Menge der Regen, sondern, wie wir sahen, an der unregelmaBigen 
Verteilung derselben und an der hOheren Temperatur. 

1m Mittelmeergebiet voIIzieht sich der Obergang von Mitteleuropa zur 
Wilste auch insofern, als die Regenmenge im allgemeinen von Nor dna c h 
S il d abnimmt. Wahrend sie an der spanischen Nordkilste, im gr1)Bten 
Teil Ober- und Mittelitaliens Uber 800 mm betragt, am FuBe der Alpen 
sogar 1000 mm Ubersteigt, sinkt sie anderseits an der Grenze der Wilste, 
in SUdalgerien,' Unteragypten, Mesopotamien auf 200 mm. 1m einzelnen 
aber machen sich oft dicht benachbart die groBten Unterschiede geltend, 
je nach der Exposition zu den vorherrschenden Regenwinden. Diese aber 
kommen immer von der gr1)Bten der benachbarten Meeresflachen her. 
Daher ist das Innere ausgedehnterer Landmassen meist regenarmer als 
die KUsten, und wiederum sind die West- und SUdseiten der Halbinseln 
und Gebirge SUdeuropas und Syriens weit regenreicher als die Ostseiten, 
wahrend umgekehrt in Nordafrika und Nordkleinasien die Nordseiten 
regenreicher sind. 

Am starksten sind die Gegensatze auf der spanischen Halbinsel. 
Dort hat die Nord- und Nordwestkfiste, wo die das ganze Jahr herrschen
den feuchten ozeanischen Nordwestwinde aufsteigen milssen, sehr groBe 
Regenmengen: Asturien fiber 800, Baskenland fiber 1200, Galicien fiber 
1600 mm, und noch bis gegen Lissabon hin fallen fiber 800 mm. Das mitt
lere Portugal, das kastilische Scheidegebirge haben fiber 600, und ebenso 
ein Teil der Sfidkfiste. Der ganze Rest der Halbinsel ist dagegen dUrrer, und 
auf den Plateaus von Alt- und Neukastilien sowie an der Ostseite sinkt 
die RegenMhe stellenweise unter 400, ja bei Salamanca und am unteren 
Ebro unter 300 mm. Das sind die trockensten Gegenden Europas nachst 
den kaspischen Steppen! In Sfidfrankreich fallen nur maBige Regen, 500 
bis 800 mm; Sardinien und Korsika sind nur wenig regenreicher als Ost
spanien, dagegen empfangt die Westseite Italiens reichliche Nieder
schlage, am meisten die Gegend von Genua, fiber 1300 mm. Die fibrige 
Westseite der Halbinsel hat eine RegenMhe von 700-900, im Apennin 
selbst steigt sie fiber 1000, um auf. der Ostseite wieder linter 800, ja in 
Apulien unter 600 mm zu fallen. Das Innere der oberitalischen Ebene, 
die ja auf drei Seiten von Gebirgen umwallt ist, wird nur maBig befeuch
tet, 500 bis ilber 1000, wogegen am AIpenrand sehr groBe, an manchen 



102 v. Das Klima 

Orten fast tropische Regenmassen niedergehen, bis Uber 1500 mm. Sizi
lien ist infolge seiner sUdlichen Lage und der maBigen Hlihe seiner Gebirge 
(auBer dertl Atna) regen arm ; der Norden (Palermo 756) ist feuchter als der 
SUden und Osten (unter 600 mm). In Marokko und an der algerischen KUste 
betragen die RegenMhen zwischen 500 und 1000, sind also maBig reich
lich, sinken aber auf den Hochflachen unter 500, in der algerischen Sahara 
unter 200 mm. 

Sehr groB sind auch die Gegensatze zwischen West- und Ostseite der 
Balkanhalbinsel. Die Westseite ist sehr regenreich: Istrien und Dal
matien meist Uber 1000, SUddalmatien (Ragusa) sogar 1500 mml), und 
von hier die ganze WestkUste bis zum Ambrakischen Golf Uber 1000 
(Korfu 1357), die Westseite des Peloponnes immerhin noch Uber 700 mm. 
Dagegen ist die Ostseite Griechenlands trocken, meist unter 500 (Athen 
393), und Konstantinopel, auf derselben Breite wie Durazzo an der West
kUste mit 1100, hat nur 730 mm. Die RegenMhen Kleinasiens sind wenig 
bekannt; die Westkiiste ist wieder regenreicher als die Ostkiiste Griechen
lands (Smyrna 650), die NordkUste regenreich, dagegen das Innere sehr 
dUrr, we it weniger als 300, ja unter 200 mm RegenMhe. In Nord- und 
Mittelsyrien hat wieder die WestkUste viel Regen (Beirut iiber 900, da
gegen Larnaka auf Cypern nur 360); die Westkiiste PaIastinas nur 500 
bis 700; Jerusalem 661 mm. Nach dem Innern aber nehmen die Regen 
schnell ab zur Syrischen WUste. In Mesopotamien betragen sie, ebenso 
wie in Unteragypten, nur 200-300 mm. 

So bietet uns eine Regenkarte des Mittelmeergebietes ein recht buntes 
Bild. 

Wie die Regenmenge, so nimmt auch die Luftfeuchtigkeit, die fUr 
das Leben der Pflanzen und das Empfinden der Menschen ein so wesent
licher klimatischer Faktor ist, von Nord nach SUd und von West nach 
Ost abo 1m ganzen ist sie im Mittelmeergebiet weit geringer als bei uns. 
Besonders im Sommer ist dort die Luft - wenn wir von dem nnrdlichen 
Obergangsgiirtel und 5rtlichen Ausnahmen absehen - auBerordentlich 
trocken. 1m Innern Spaniens sinkt die relative Feuchtigkeit im Juli und 
August im Mittel auf 50-37 %, ebenso im Innern Siziliens; das Juli
mittel in Rom ist 53, in Florenz 50, in Athen 48 %. Zum Vergleich sei 
angefUhrt, daB z. B. Paris im Juli 74% hat! Diese groBe Trockenheit 
der Luft macht die Sommerhitze ertraglich; man kennt hier, gerade im 
Hochsommer, die schwUle Hitze nicht, die uns in Mitteleuropa an so man-

1) Crkvice bei Cattaro, 1100 m Ii. d. M., hat die gewaltige jiihrliche Regen
menge von 4642 mm! 
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chern Sommertag beUistigt. Die Verdunstung ist sehr stark, z. B. in Athen 
fiber 200 cm (in Paris nur 60 cm) im jahr, also um ein Vielfaches grOBer, 
als die Menge der NiederschUige. 

Oer "ewig blaue Himmel" Italiens und Oriechenlands ist sprichwOrt
lich, und mancher Reisende hat genugsam Uber ihn gespottet, wenn er bei 
seinen Fahrten im SUden grUndlich eingeweicht worden ist. Aber dennoch 
ist die Heiterkeit des Himmels im Mittelmeergebiet zwar keineswegs ewig, 
aber doch ganz hervorragend und fUr uns NordUinder beneidenswert. 
Tatsachlieh gehOrt diese Region zu den Teilen der Erdoberflache mit ge
ringster mittlerer BewOlkung. Wiihrend bei uns die mittlere jiihr
liche BewOlkung 60-70 % betragt, ist sie im Mittelmeergebiet nur etwa 
40 und sinkt am Rande der WUste auf 20% (Kairo 19%). 1m Sommer 
ist sie noeh weit geringer. (In Oberitalien noeh 30-40, in SUditalien 20 
bis 30, an der OstkUste Spaniens im juli 15-18, in Kairo im juni 8 %.) 
Entsprechend ist die Zahl der heiteren Tage groB, die der ganz bewOlkten 
sehr gering. Wahrend man in Mitteldeutsehland wolkenlose Tage nur 10 
bis 14 im jahre rechnen kann, hat Athen deren 76. Ganz bewOlkte Tage 
reehnet man dagegen nur 44, im Sommer fehlen so1che bedeckten Tage 
fast ganz. 

Auch die Nebel sind sehr selten, wenig dieht und dauern nicht lange, 
eine wesentliche Erleichterung der Schiffahrt. Die Durehsiehtigkeit 
der Luft, die Klarheit der Fernsicht, die Pracht der Farpen Uberraschen 
und entzfieken den Nordliinder immer von neuem und sind ein wesent
lieher Faktor der SchOnheit und des fUr uns Ungewohnten der mediter
ranen Landschaft. 

jedoch ist diese Durchsichtigkeit im Hochsommer an den heiBesten 
Stunden weniger ausgepragt, als in anderen jahreszeiten. Dann tritt sehr 
hiiufig der sog. "Hitzenebel" auf, callina der Spanier, ein trockner 
Dunst, der wohl hauptsaehlich durch das Spiel auf- und absteigender 
heiBerer und kUhlerer Luftteilchen erzeugt wird, welches eine starke Zer
streuung der Liehtstrahlen ("optische Trfibung") hervorruft. Auch die 
oft sehr betrachtliehen Staubmassen, die durch die Winde und Luftwirbel 
im Sommer Uber dem ausgetrockneten Boden emporgerissen werden, trU· 
ben vielfach die Luft. Aber in den Morgen- und Abendstunden, wenn die 
Winde ruhen, ist die Klarheit und Durchsichtigkeit der Atmosphiire er
staunlich, und des Nachts erstrahlen die Sterne in bei uns unbekannter 
Pracht. Auch in der Regenzeit ist die Luft sehr hiiufig Uberaus rein. 
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2. TEMPERATUR. JAHRESZEITEN. HOHENKLIMA. 

1m Gegensatz zu den Niederschlags- und FeuchtigkeitsverhlUtnissen 
zeigt die Temperatur1) im Mittelmeergebiet wenig Eigentilmliches; sie 
erscheint lediglich als eine Steigerung des Wiirmeganges unserer Heimat. 
Wahrend die mittlere Jahrestemperatur in Deutschland (auf das Meeres
niveau reduziert) zwischen 7 und 11 0 C liegt, so die des Mittelmeergebie
tes zwischen 13 und 22 (Babylonien bis 240); die Temperatur nimmt ziem
lich regelmaBig von Nord nach Sild zu, d. h. die Jahres-Isothermen ziehen 
im groBen und ganzen parallel den Breitengraden, wah rend sie bekannt
lich im ilbrigen Europa von Nordwest nach Sildost verlaufen. Die Zu
nahme der Temperatur in sildlicher Richtung ist im n~rdlichen Teil 
schnell; dort drangen sich daher die Isothermen nahe zusammen; weiter 
sOdlich wird die Zunahme langsamer. 

1m einzelnen hat die Verteilung von Land und Wasser EinfIuB auf 
den Verlauf der Jahres- Isothermen. 1m westlichen Teil des Gebietes 
steigen dieselben etwas nach Osten an, indem die Westseiten der spani
schim Halbinsel und Marokkos durch verhiiltnismaBig kaltes KOstenwas
ser abgekilhlt werden; am hOchsten reich en die Isothermen nach Norden 
hinauf an der Riviera und auf den tyrrhenischen Inseln; in der italischen 
Halbinsel sinken sie wieder hinab; dort ist die Ostseite etwas kilhler als 
die Westseite. Gegen die Westseite der Balkanhalbinsel steigen sie wieder 
an, urn dann in deren Innern stark nach Silden auszubiegen. Das Bin
nenland unddie den kontinentalen Winden stark ausgesetzte Ostseite so
wohl Griechenlands wie der eigentlichen Balkanhalbinsel sind im Jahres
mittel bedeutend kilhler als die Westseite. Von hier ziehen die Isother
men nach Osten, so daB die ganze Umgebung des Schwarzen Meeres weit 
kOhler ist (11 bis 150 J ahresmittel), als diesel ben Breiten weiter westlich. -
So zieht z. B. die J ahres- Isotherme von 160 von Lissabon zum Osten de der 
pyrenaen, durch die Riviera, dann hinab nach Neapel und Apulien, von dort 
wieder hinauf nach Lesina in Dalmatien, der albanischen KOste folgend bis 
Epirus und aber Salonik etwa nach Lesbos und durch das n~rdliche Klein
asien. Ober 200 Jahresmittel haben nur SUd marokko, der Sildrand des At
las, Tripolis, Barka, Unteragypten, die syrische Kilste und Mesopotamien. 

Interessanter als die mittlere Jahrestemperatur ist die der einzelnen 
Jahreszeiten. Die Hitze des Sommers weist nur schwache Unter
schiede innerhalb des Mittelmeergebietes auf. Die Temperatur des hei
Besten Monats (in Deutschland 17 bis 200), meist der Juli, seltener der 

1) Aile Temperaturen sind In Celsius-Graden angegeben und beziehen 8ich 
auf die Temperatur der Luft, d. h. im Schatten gemessen. 
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August, liegt (im Meeresniveau) Oberall- wir sehen immer vom Schwar
zen Meer und dem Innern der Balkanhalbinsel ab - zwischen 23 und 30°; 
nur an der WestkOste Marokkos sinkt sie infolge des kalten KOstenwassers 
darunter, und an der Nord- und NordwestkOste Spaniens infolge der herr
schenden Seewinde (in Galicien bis 170 I), wahrend sie am SOdfuB des 
Atlas und in Mesopotamien (Mossul 340) 30° Obersteigt. Die Ostseiten 
Spanrens, Italiens, Griechenlands sind heiBer als die Westseiten der be
treffenden Halbinseln, wahrend dieOstseite der Balkanhalbinsel bedeutend 
kOhler ist. Die Juli-Isotherme von 26° verlauft folgendermaBen: durch 
das Innere Marokkos, durch Algerien unweit der NordkOste, nordwarts 
von Tunis vorbei, durch Sizilien, bildet eine Exklave an der Ostseite von 
Mittelitalien, umzieht dann das lonische und den grOBten Teil des Levan
tinischen Meeres, diese Meere ausschlieBend, quert die Kykladen und um
gibt das Festland von Oriechenland (dieses einschlieBend), zieht durch 
Epirus und Albanien nahe der Westkliste nach Norden bis Montenegro, 
weicht wieder nach SOden zurOck zur Chalkidike und zum nOrdlichen 
Kleinasien. AuBerdem umgibt eine kreisfOrmige Isotherme von 260 das 
zentrale Spanien. Man erkennt deutlich, daB die Temperatur Ober dem 
Meere niedriger ist als Ober dem Lande. 

Weit Mher sind natUrlich die Maxima der Temperatur. 1m Durch
schnitt der Jahre erreicht das Thermometer als Mchsten Stand (mittleres 
Maximum) in Deutschland 31 bis 33°, in Oberitalien schon 35°, in Athen 
37,9, in Sizilien 40, in Kairo 42,7°, in Mesopotamien so gar 47°. Die abso
luten Maxima, d. h. die Mchsten Oberhaupt beobachteten Temperaturen, 
steigen in Athen auf 40,7, in SOdostspanien aber auf 45,50 und in Meso
potamien sogar auf 50°, die Mchste Lufttemperatur, die auf ·der Erde vor
kommt. Der sonnenbestrahlte Boden aber erhitzt sich noch zu weit Mheren 
Betragen, so daB an Sommertagen das BerOhren eines Steines schmerzhaft 
ist. Das Mittelmeergebiet geMrt im Sommer zu den heiBesten Regionen der 
Erde und wird dann nur noch von den subtropischen Wosten Obertroffen. 

Die Sommerwarme erstreckt sich noch weit in den Herbst hinein und 
nimmt im September und Oktober nur langsam ab; schneller falltdie 
Temperatur. erst im November, um dann meist im Januar den tiefsten 
Stand zu erreichen. Langsam ist die Zunahme im Februar und Marz, 
schneller im April und besonders im Mai; im allgemeinen ist das FrOhjahr 
weit kOhler als der Herbst, und die starke Hitze beginnt erst im Juli, 
wll.hrend der Herbst meist sehr warm ist und dabei, wegen der grOBeren 
Luftfeuchtigkeit, viel schwOler als del Hochsommer. In Oriechenland 
z. B. entspricht die Mittelwii.rme des Oktobers der unseres Juli. 
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Die Temperatur des Winters zeigt uns im Mittelmeergebiet 
weit grliBere Unterschiede, als die des Sommers. Die Mitteltemperatur 
des kilt est en Monats - meist des januars -liegt im Meeresniveau (wie
del ohne Inneres der Balkanhalbinsel) zwischen 0 (Piemont) und 140 
(Unteragypten); in Deutschland zwischen - 4% und + 20. Der januar 
der oberitalischen Ebene ist kalter als der des Niederrheins! Die Tem
peratur nimmt von Norden nach SOden zu, wah rend sie im Obrigen Eu
ropa im Winter von Ost nach West zunimmt; doch sinken auch am Mittel
meer die januar-Isothermen ein wenig nach Ost hinab. AuBerdem sind 
in jeder Halbinsel die Ostseiten kalter als die Westseiten - besonders 
warm sind die ozeanischen KOsten der spanischen Halbinsel -, so daB 
die januar-Isothermen im Zickzack verlaufen. So zieht z. B. die januar
Isotherme von + 80 folgendermaBen: Asturien, Katalonien, Nizza, Ri
viera, hinab oach Neapel, Kalabrien, Apulien, hinauf nach Lesina in Dal
matien; dann durch die Balkanhalbinsel dieht an der WestkOste entlang 
nach SOden bis Mittelgriechenland, nach Athen, sOdlich von Smyrna 
durch Kleinasien. Einen januar von mehr als 100 Mitteltemperatur haben 
Nordafrika, Sild-Portugal und SOdwest-Spanien, Balearen, die West
seite von Korsika und SUd-Sardinien, Sizilien, die sOdlichen Ionischen In
seln, der siidwestliche Peloponnes, Kreta, Kilikien, Syrien, Babylonien. 
Ferner ist fast Ober dem gesamten eigentlichen Mittelmeer (auBer den 
nlirdlichen Nebenmeeren) das januarmittel Ilber 100, zumeist sogar Ober 
120, vor den NilmUndungen 16°. Das Meer ist jetzt warmer als das LandI 

In man chen Oegenden treffen infolge der Oberflachengestalt die 
schlrfsten Temperaturgegenslitze dicht aufeinander. Einmal in der 
Nlhe der Nordgrenze, so zwischen der kalten Po-Ebene (Mail and 0,2, 
Alessandria - 0,5) und der Riviera, die nur durch die Ligurischen A.pen 
getrennt einen Unterschied von 80 in der Mitteltemperatur des januars 
aufweisen. Dann zwischen der warmen West- und SUdkOste der Balkan
halblnsel (4 bis 90) und dem Innern, wo die Winter luBerst kalt sind (Sera
jevo und Sofia - 3° januarmittel);. aber ailch zwischen dem Innern der 
spanischen und kleinasiatischen Halbinseln, die recht kalte Winter haben, 
und ihren warmen Rllndern. 

Das mittlere Minimum, also die tiefste Temperatur im Durch
schnitt einer langeren Reihe von jahren, liegt im grliBten Teil des Mittel
meergebietes unter 00 ; die Orenze des mittleren Minimums 00 im Meeres
niveau, also des regelmllBig aUjlhrlich eintretenden Frostes - freiJich 
nahe dieser Orenze Dur leichter NachtfrOste - zieht von Nordportugal 
an der SOd west- und SlldkOste Spaniens entlang (Malaga 3,0, aber Murcia 
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schon - 1,80) nach Sizilien, den Ionischen Inseln, dem sOdlichsten Grie
chenland, zur syrischen KOste. Abgesehen von den HochUindern Spa
niens, Kleinasiens, Aigeriens und dem Innern der Balkanhalbinsel, die 
alljahrlich langen und scharfen Frost haben (mittl. Minimum Valladolid 
- 11,1; Sofia - 19,2), sinkt das mittlere Minimum im Languedoc auf 
-7, in der Po-Ebene auf-9bis-Ilo, das absolute Minimum sogar auf 
-13,70 (Mailand), wahrend das mittlere Minimum an der benachbarten 
Riviera in Genua - 1,70, in Rom wieder - 3,20 (absolut - 8,80), in Sizi
lien 3 (absolut - 20), in Malta aber 4,7 (absolut 3,20) betragt. An der 
OstkUste der Adria steigt das mittlere Minimum von Nord nach SOd von 
Triest (- 5,1 0) bis Valona (-1,40), wahrend es schon in Korfu + 1,80 
ist, dort also Frliste nicht mehr alljahrlich vorkommen. In Athen ist das 
mittlere Minimum -1,6, das absolute - 6,9°. An der syrischen KUste 
hat Beirut ein mittleres Minimum + 40, im Hochlande jerusalem - 1,60; 
dort kommen gelegentlich FrOste bis - 60 vor, ebenso in Babylonien. Kairo 
hat ein mittleres Minimum von + 20, aber ein absolutes von _2°; AIgier 
+ 4,2 bez. - 2°. Gelegentliche kurze FrOste kommen auf dem 
Lande im ganzen Mittelmeergebiet vor, vielleicht mit Ausnahme 
einiger kleinerer Inseln und der agyptischen KUste. 

Dementsprechend sind auch gelegentliche S c h n e ef at I e im ganzenMit
telmeergebiet verbreitet. Aber meist bleibt der Schnee gar nicht oder nur 
stundenweise imTiefland Iiegen, mit Ausnahme der oberitalischen Tiefebene, 
wo eine machtige Schneedecke sich zuweilen wochenlang halt. Dasselbe ist 
natOrlich in allen Hochlandern der Fall, z. B. in Algerien, Spanien, Klein
asien, wo manchmal der Eisenbahnverkehr durch Schnee gestOrt wird. 
Selbst in Konstantinopel kommt ergiebiger Schneefall vor. Imjanuar 1903 
fielen solche Schneemassen in der Stadt, da6 der Stra6enverkehr tagelang 
stockte. In Athen, einem Ort typischen Mittelmeerklimas, zahlt man im 
Durchschnitt jedesjahr5 Tage mit Schneefall. Von 1858 bis 1904 war kein 
Jahr ohne SchneefalI, die gr06te Zahl Schneetage eines Winters betrug 18. 

So ist der Win t e r fast im ganzen Mittelmeergebiet kriiftig ausgebil
det. Die Schwankungen der Temperatur bei dem unruhigen, wechselriden 
Wetter sind sehr gr06. Sonnige ruhige Tage, wo man sich in unseren Sep
tember versetzt glauben kOnnte, IHsen. sich mit Tagen stOrmischen Regen
wetters oder eiskalten Nordwindes abo Besonders sind die Gegensatze 
von Sonne und Schatten, von warmer Luft und kaltem Boden und Stei
nen, die AbkUhlung bei Sonnenuntergang sehr scharf und erfordem gro6e 
Vorsicht vor Erkliltungen. Man darf im Winter niemals ohne Mantel das 
Haus verlassen, selbst bei scheinbar warmstem Wetter. Es ist bekannt, 
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daB man bei den mangelhaften Heizvorrichtungen und der leichten Bau
art der Hauser, den schlechtschIieBenden TOren und Fenstero, den groBen 
steingepflasterten VestibOlen und Treppen im Mittelmeergebiet im Win
ter weit mehr von Kalte und Zugluft leidet als im Norden, und es ist eine 
bemerkenswerte Tatsache, daB der SUdlander weniger empfindIich da
gegen ist als wir, wahrend er umgekehrt eine viet grBBere Scheu empfin
det, sich der Sonnenglut oder auch dem Regen auszusetzen. 

Dennoch sind die Gestade des Mittelmeeres als Winteraufenthalt 
fOr Kranke wie fUr Gesunde sehr beIiebt, da im ganzen die Witterung 
urn vieles warmer und sonniger, die Luft trockener und klarer ist als in 
unserem trUben Norden, und dabei diese KUsten so leicht zu erreichen sind. 
Aber nicht aile Teile des Gebietes sind fOr diesen Zweck geeignet. Es 
kommen einmal die sOdlichen AlpenUler wegen ihrer grBBeren Nahe zu 
Mitteleuropa in Betracht. Dann einige Striche der NordkUste, die im 
Windschutz hohen Gebirges Iiegen, wie die Riviera und manche KUsten
platze Istriens und Dalmatiens; feroer etIiche Inseln, die infolge ihrer 
mariti men Lage warme Winter haben, so Korsika, Sizilien, Malta, Korfu; 
auch SUditalien und die KUsten Algeriens und Sndspaniens werden auf
gesucht; feroer die Grenze der Sahara, wie Biskra und Kairo, wegen ihrer 
Regenlosigkeit und trocknen WUstenluft. Dagegen sind die Binnenlan
der, feroer die Bstlichen Teile des Mittelmeeres, besonders die KUsten der 
Aegaeis, bei ihrer haufig rauhen Witterung nicht zu empfehlen. Die Krim 
dient speziell den Russen alsWinteraufenthalt, besonders ihrer Nahewegen. 

So sehen wir, daB im Mittelmeergebiet der Gegensatz in der Warme 
der Jahreszeiten keineswegs geringer ist, als in unseren Breiten. Dieser 
Gegensatz, d. h. die mittlere J ahresschwankung der Temperatur oder 
die Differenz zwischen der Mitteltemperatur des warmsten und kaltesten 
Monat:), nimmt im allgemeinen von Westen nach Osten und von SUden 
nach Norden zu; das Klima wird in diesen Richtungen kontinent~~~.r. 
Aber noch weit scharfer tritt hervor, daB die Ostseiten der Halbinseln 
kontinentaler sind als die Westseiten, und daB Uberall von den KUsten 
nach dem Innero des Landes die Kontinentalitat rasch zunimmt. So be
tragt dieser Unterschied der extremen Monate (in Deutschland 17 bis 220) 

an der WestkUste Marokkos nur 9, PortugaIs 11, an der spanischen Nord
kUste 120; das sind au Berst ozeanisch-gemaBigte Klimate. Viel kontinen
taler sind schon die SUdkUste (Malaga 13), OstkUste (Barcelona 15), end
lich das innere Hochland Spaniens (Madrid 201). 1m Languedoc (Mont
pellier) 18, in der Po-Ebene (Mailand) sogar 23 1/ 9 (ein sehr kontinentales 
Klima, ebenso extrem wie das westliche RuBland, etwa Wilna); an der 
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Riviera (Nizza) aber nur 15, ebenso in Palermo nur 14Y2, in Rom aber wie
der 18, in Ancona (OstkUste) 20. An der WestkUste der Balkanhalbinsel 
betragt die Jahresschwankung in Triest 19, in Korfu 16; an der OstkUste 
in Athen 19, in Konstantinopel 18; im Innern in Sofia wieder 240 wie im 
Po-Land. In Algerien hat Algier an der KUste 13, das Hochland 22, Bis
kra 21 0 Jahresschwankung. An der KUste weiter nach Osten Tunis 16, 
Tripolis 15, Alexandria nur 12, jedoch Kairo schon wieder 16°. In Syrien 
hat Beirut 14Y2, Jerusalem 16, Bagdad aber 24°. Die Zunahme der Jahres
schwankung von den KUsten ins Innere ist augenfallig. Zu dem Gegen
satz in der Warme tritt aber im Mittelmeergebiet der Gegensatz zwischen 
Regen- und Trockenzeit, der bei uns fehlt, um die Jahreszeiten dort noch 
scharfer voneinander zu trennen. 

Die Warmeschwankung wUrde noch viel groBer sein, wenn nicht das 
Mittelmeer selbst mildernd einwirkte; daher sehen wir sie ja Uberall 
an den KUsten geringer als im Binnenlande. Allerdings ist dieser ausglei
chende EinfluB lange nicht so stark wie beim Ozean; denn die OberfUiche 
des Mittelmeeres erwarmt sich und kUhlt sich ab weniger als die des 
Landes, aber starker als die des Ozeans. 1m Sommer ist die OberfUiche 
des Mittelmeeres in der Nahe der KUste nur wenig kUhler als die Luft, 
z. B. ill Catania 1,5, in Aigier 0,8, Korfu 20, wirkt also nur wenig ab
kUhlend; dagegen ist sie im FrUhjahr und Herbst, besonders aber im Win
ter viel warmer (meist um 2 bis 50) als die Luft und wirkt also auf die Win
tertemperatur imd auch auf die Jahrestemperatut erhOhend. Auf dem 
offenen Meere ist der Unterschied zwischen Wasser- und Lufttemperatur 
noch geringer, da sich dort letztere an erstere noch vollkommener anpaBt, 
als an den KUsten. Die Jahresschwankung der Lufttemperatur ist daher 
dort ebenfalls viel kleiner, als an den KUsten. Den Angaben der Deutschen 
Seewarte l ) entnehmen wir folgende Zahlen fUr das offene Mittelmeer: 

(W = Temperalur des Wassers, L = der Lufl, D = Differenz der beiden.) 

I II Juli II Januar I 
Jahres- I 

schwan kung I 
W. L. D. W. ! L. D. w.1 L·I 

Nordlich der Balearen . 23,0 23,2 +0,2 13,1 I 11,2 -1,9 9,9 12,0 
Zwischen Sardinien und I 

Algerien ..... . \ 23,2 24,3 + 1,1 14,7 13,01- 1,7 8,5 111,3 
1m lonischen Meer . 124,6 25,9 + 1,3 16,1 14,9 -1,2 8,5 i 11,0 

I Zwischen Kreta und 
.1124,7 

, I 
j8,0 I Alexandria .. . 25,4 +0,71 16,7 1 15,8 -0,9 9,6 

I 

1) Annalen der Hydrographie 1905. 
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1m Schwarzen Meer ist die Temperatur der Oberflache im Sommer 
(22 bis 240) nicht viel niedriger als im Mittelmeer, wohl aber im Winter, 
wo sie nur 5 bis 80 betragt. Das Asowsche Meer bedeckt sich alljahrlich 
mit Eis, so daB die dortigen Hafen durchschnittlich 3 Monate gesperrt 
sind. Auch die Bucht von Odessa wird im Mittel 2 Wochen von Eis 
blockiert. In seltenen Fallen nimmt die Eisbedeckung im Schwarzen 
Meer grOBeren Umfang an, ja einige Male ist sogar der Bosporus so mit 
Eis bedeckt gewesen (im 8.Jahrhundert allein viermal), daB man zu FuB 
von Asien nach Europa gelangen konnte.1) Yom Mittelmeer ist Eisbil
dung nur in der nOrdlichen Adria zwischen Triest und Venedig in seltenen 
Fallen, im Jahre 1803 auch bei Livorno, bezeugt.2) Bei Salonik bildete 
sich im Winter 1876 ein ganz schmaler Eisrand; am 22. und 23. Januar 
1903 aber wurde zum erstenmal beobachtet, daB sich die Bucht von Sa
lonik in weiterem Umfange mit Eis Uberzog. 

Zur Erlauterung des Ganges der Jahreszeiten sei eine kurze Beschrei
bung derselben in einem Lande typischen Mittelmeerklimas, im sUdlichen 
Griechenland, eingefUgt. 

Die Monate Juli und August sind die Zeit der grOBten Hitze und 
Trockenheit; die vorherrschenden Nordwinde, die Etesien, wehen dann 
im Agaischen Meer oft mit sturmartiger Heftigkeit. Tag fUr Tag sendet 
die Sonne ihre glUhenden Strahl en auf die dUrstende Erde herab, von einem 
tiefblauen Himmel, an dem sich nur hier und da im Laufe des Tages eine· 
kleine weiBe Haufwolke zeigt. Sehr selten geht einmal ein kurzer Regen
guB nieder, urn sofort zu verdampfen, ohne Spuren zu hinterlassen. Die 
direkte Einwirkung der Sonnenstrahlen ist ungemein stark. Gegenstande, 
die ihnen ausgesetzt sind, erhitzen sich in erstaunlichem MaBe. Wahrend 
im Schatten die Temperatur zuweilen Uber 400 erreicht, erwarmt sich z. B. 
der Dfinensand von Phaleron im Extrem bis zu 71 o. In stillen Stun den 
vibriert die erhitzte Luft fiber dem glfihenden Boden; in anderen jagt der 
Nordwind dichte Staubwolken Uber das Blachfeld dahin und wirbelt sie 
in groBen Tromben auf. Luftspiegelungen lassen ferne Inseln und Vorge
birge fiber der Meeresflache schwebend erscheinen. Die meisten FIUsse 
und Bache sind versiegt, Graser und Krauter verdorrt, das Getreide ab
geerntet. Von Trockenrissen zerspalten liegt der Boden kahl und nackt 
da unter der schimmernden Sonnenglut; wUstenhaft, in grebe Farben ge
taucht, erscheint jetzt dieselbe Landschaft, die im FrUhjahr von wogen
den Kornfeldern oder vom grUnen Schimmer der sprossenden Krauter 

1) Tchihatcheff, Asie Mineure II, p.66ff. 
2) Th. Fischer, Klima des Mittelmeeres, S.30. 
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bedeckt war. Nur die Wein- und Maisfelder und die bewasserten Garten 
bewahren sich ihr frisches GrUn. Wahrend der Mittagsstunden scheint 
jegliches Leben erstorben, Mensch und Tier ziehen sich nach schattigen 
Platzen zur Ruhe zurOck, nur das grelle, einfOrmige Llirmen der Zikaden, 
dem Ton einer riesigen, ohne UnterlaB geschwungenen Rassel vergleich
bar, erfOllt die Luft. Doch wird die Hitze durch die Trockenheit und die 
dadurch verursachte starke Verdunstung fOr den Menschen ertraglich ge
macht, sob aid er sich vor der allzulangen Einwirkung der direkten Son
nenbestrahlung schOtzt. Die Hitze ist glOhend, aber nicht schwOI. Dazu 
kommt die fast bestandige, zuweilen stllrmische Luftbewegung durch die 
Etesien oder den Seewind. Viel drOckender ids an den KOsten ist die Hitze 
in geschOtzten Talern und Becken des Innern oder in kOnstlich bewasser
ten, feuchten Gartenlandschaften; doch ist auch das Binnenland, wenig
stens am FuB hOherer Gebirge, nicht ohne regelmaBigen Luftaustausch. 
Am Tage weht der Wind bergwarts, aber kaum geht die Sonne unter, so 
beginnen die erst en StOBe des kOhl en Windes, der des Nachts von der 
HOhe herabsinkt, so daB man sich in cler Nahe des Gebirges abends sehr 
vor Erkaltung schOtzen muB. Des Nachts findet zwar eine verhiUtnis
maBig starke Ausstrahlung statt, trotzdem bleibt aber die Temperatur 
immer noch reichlich warm; nur selten kommt es zur Taubildung. Nichts 
ist herrlicher als eine Sommernacht an griechischer KOste, wenn der Land
wind leise fachelnd balsamisch Iinde Luft heranweht und die Sterne mit 
einem in unseren Breiten nie gesehenen Feuer erstrahlen. Die Einheimi
schen schlagen dann fast aile ihr Nachtlager im Freien auf, der dumpfen 
Luft und dem Ungeziefer der Hauser zu entgehen. Das mittlere Minimum 
von Juli undAugust in Athen ist 18%°, das absolute 15. Der Hochsommer 
ist auch die Zeit der grellsten Beleuchtung, des herrlichsten Farbenspiels, 
besonders in den Abendstunden. Jede Linie der Landschaft erscheint bis 
in erstaunliche Entfernung hin scharf geschnitten, jeder leise Farbenton 
des von der Vegetation wenig verborgenen Bodens tritt bunt hervor. Nur 
wer die Mittelmeerllinder im Hochsommer gesehen, kennt ihre landschaft
Iiche Eigenart, eine Eigenart von hohem, charaktervollem Ernst, kein 
heiter erfreuliches Bild, wie sie un sere grOnen Wiesen und duftig ver
schwommenen Waldberge darbieten. 

Urn die Mitte des September beginnt die Regenzeit, zunachst mit 
einzelnen Gewittern. 1m 0 k to b e r haufen sich die GUsse immer mehr 
und nehmen sogar zuweilen den Charakter echter Landregen an. Dabei 
ist aber die Temperatur noch hoch und driickend schwOI. Unter der reich
lichen Befeuchtung bei ziemlich warmer Temperatur erwacht die Natur 
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zu neuem Leben. Die Bache und SUmpfe fOllen sich j die Herden beziehen 
ihre Winterquartiere in den Niederungen, wo sie nun wieder Nahrung 
finden. Der Boden verliert sein dUrres Aussehen, Krauter und Graser be
ginnen ihm zu entsprieBen und ihn mit einem leichten grUnen Schimmer 
zu bedecken. 

1m November und Dezember steht die Regenzeit auf ihrem HOhe
punkt. Die stUrmischen SUdwinde, welche die heftigen, Migen Regen
schauer heranbringen, wechseln mit rauhen, durchdringenden Nordwin
den, die im Dezember schon Schneefalle in der Ebene herbeifOhren Mn
nen. Die FIUsse schwellen an, die Verbindungen zu Lande und zur See 
sind erschwert. Die Temperatur flillt im November besonders rasch ab 
und bleibt dann im Dezember ziemlich gleichmaBig auf niederem Stand, 
doch wechselt sie von Tag zu Tag, sogar von Stunde zu Stun de sehr stark. 
Die Unstetigkeit des Wetters sowie die heftigen Winde machen diese 
Monate besonders unangenehm; freilich ist die BewOlkung trotz allem 
lange nicht mit derjenigen unseres trUben Novembers zu vergleichen. Die 
Krautvegetation erleidet bei der hinreichenden Warme und der reich
lichen Befeuchtung keine Unterbrechung. Das Getreide wird gesaet und 
sprieBt in kurzer Zeit hervor. Dagegen verlieren die laubwechselnden 
Baume ihre Blatter. 

1m J anuar tritt bereits wieder eine erhebliche Verminderung der 
NiederschUige ein. Die Temperatur fallt im Anfang Januar noch etwas 
und bleibt dann ziemlich gleichmaBig (Mittel in Athen 8,60). Der Januar 
ist der Monat der kalten Nordwinde und des reichlichsten Schneefalles. 
Die Schneedecke zieht sich jetzt am tiefsten an den Gebirgen herab. Bei 
Nordwinden ist die Kalte oft sehr durchdringend und empfindlich; die 
Vegetation verlangsamt ihre Entwicklung. 

1m Februarnimmtdie Regenmengeweiterab. DieTemperatursteigt 
sehr wenig j Schneefalle Mnnen noch bis zum Meeresniveau vorkommen. 
1m ganzen weicht das Witterungsbild des Februar kaum von dem des 
Januar abo Heitere Tage, meist bei Nordwind, mit Kalte des Morgens, 
ziemlicher War me am Tage, wechseln mit trUben, warmeren Regentagen 
bei SUd wind abo 

Der Marz bringt keine weitere Abnahme der Regenmengej aber die 
Niederschlage nehmen schon mehr den Charakter heftiger, kOrzerer GOsse 
an. Sie werden meist von SOdstOrmen gebracht, die dem Marz besonders 
eigen sind und von den Schiffern gefllrchtet werden. Es schein en vor
nehmlich wandernde Zyklonen zu sein, die jetzt das schlechte Wetter 
bringen. In den Zwischenzeiten herrscht entzUckendes Frllhlingswetter 
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bei klarer, durchsichtiger Luft, angenehm frischer Temperatur. Die letz
tere hat schon eine bedeutende Steigerung erfahren. Schnee flillt gewOhn
Iich nicht mehr im Meeresniveau·, und die Schneedecke im Oebirge be
ginnt sich schnell zurOckzuziehen, die FIOsse schwellen infolgedessen wie
der stark an. Unter der gesteigerten Temperatur, besonders der stiirkeren 
Wirkung der Sonnenbestrahlung beginnt die Kraut- und Orasvegetation 
wieder kriiftig zu wachsen, die laubwechselnden Holzgewiichse fangen an 
auszuschlagen. 

1m April macht sich bereits der Beginn der Trockenzeit sehr fOhlbar. 
Die Temperatur nimmt rasch zu und hohe Hitzegrade (bis 330), daneben 
aber auch plMzliche KiilterUckfiille (bis + 20) sind hiiufig. Die Regen 
nehmen bedeutend ab, das Meer ist meist ruhig. Der April ist der eigent
Iiche FrUhlingsmonat fUr die Niederungen Oriechenlands. Wenn auch die 
Regen schon geringer sind, so ist doch der Boden noch durch und durch 
befeuchtet, und die Biiche fUhren reichlich Wasser. Bei der steigenden 
Wiirme entfaltet sich die Vegetation schnell zu ihrem HOhepunkt. Die 
blattwechselnden Holzgewiichse belauben sich, das Oetreide wiichst miich
tig empor, die Macchien fangen zu blUhen an; wo nur irgend fruchtbarer 
Boden ist, da bedeckt er sich mit blOhenden Kriiutern und Oraswuchs. 
Die Landschaft hat jetzt verhiiltnismiiBig die grOBte Ahnlichkeit mit der 
mitteleuropiiischen im Mai und Juni. 

1m Mai vermOgen die immer selteneren Regen den in den liingeren 
Zwischenriiumen ausgetrockneten Boden nicht mehr wirksam zu durch
feuchten, sondern rinnen rasch ab oder verdunsten schnell. Die Land
schaft beginnt ihre sommerliche gelbe Staubfarbe anzunehmen. Die Tem
peratur Ubertrifft in der Niederung schon bedeutend die deutsche Juli
wiirme, doch treten noch immer KiilterOckfiille auf. 

1m Monat Juni ist in den Niederungen die Trockenzeit, die man von 
Mitte Mai bis Mitte September ansetzen kann, zur vollen Herrschaft ge
langt. Die Regenmenge ist nicht Mher als im August, wiihrend die Zahl 
der Regentage, die BewOlkung und die relative Feuchtigkeit noch etwas 
grOBer sind als in den beiden folgenden Hochsommermonaten. Die Tem
peratur ist schon durchaus sommerlich (Athen im Mittel 24,40) und steigt 
in diesem Monat nur noch miiBig an. Temperaturen von 40,30 sind bereits 
im Juni in Athen beobachtet worden. Die Vegetationsperiode der meisten 
einjiihrigen Pflanzen ist nunmehr vorilber, das Oetreide wird in den letz
ten Tagen des Mai oder in den ersten des Juni abgeerntet; die Stoppelfel
der bleiben, mit Ausnahme feuchter Niederungen, wo noch Mais gesaet 
werden kann, Me Iiegen und erscheinen bald so, als ob sie niemals von 

Philippson: dasMiUelmeergebiel. 4. Auf!. 8 
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Menschenhand bearbeitet waren. Die Weide- und Phryganaflachen dOrren 
aus, nur die Macchien behalten noch ein frisches Aussehen und sind mit 
zahllosen BlUten bedeckt, unter denen besonders die des Oleanders an 
den Bachbetten entlang hervorleuchten. Die WasserfUhrung der Bache 
wird immer geringer, einer nach dem anderen versiegt. -

Das MittelmeerkHma, das wir bisher geschildert haben, ist naturgemaS 
nur im Tieflande, in der Nahe des Meeresniveaus entwickelt. Steigen wir 
in die HOhen hinauf, so verandert sich Schritt fUr Schritt dieses Klima, 
entfernt sich von dem mediterranen Typus und nahert sich dem mittel
europaischen. Die Temperatur nimmt ab; wir wissen freilich nicht ge
nau, in welchem MaBe in den einzelnen jahreszeiten, da es noch sehr an 
meteorologischen HOhenstationen fehlt. jedenfalls laBt uns schon das 
Aussehen der Landschaft und der Pflanzenwelt gar bald den Wechsel er
kennen. Schon einige hundert Meter (in SUdgriechenland 600 m) An
stieg fUhren uns in Regionen, wo im Winter der Schnee langere Zeit Hegen 
bleibt, scharfer Frost alljahrlich eintritt; wir treffen HOhenzonen, die mit
teleuropaischen Wiirmeverhaltnissen entsprechen; endlich Hochgebirgs
regionen, in.denen der Schnee nur wenige Wochen im jahre schwindet. 
Die klimatische Grenze des ewigen Schnees wird aber im Mit
telmeergebiet nirgends erreicht - abgesehen von den Grenzge
birgen Alpen, Pyrenaen, Kaukasus und Armenien sowie mit Ausnahme 
des 3830 m hohen Argaus in Kleinasien, auf dessen Nordseite ein kleiner 
Oletscher Hegt. Allerdings Uberdauern auf den Nordseiten der Mchsten 
Oipfel mancher anderen Oebirge an Stellen, die vor der Sonnenwirkung 
geschlltzt sind, kleinere Schneeflecken den Sommer; so besonders an der 
3480 m hohen Sierra Nevada in Sildspanien und an den 2600 m hohen 
Penas de Europa in Asturien, am 3100 m hohen Libanon, am 3500 m 
hohen Bulgar Dag im Taurus u. a.; doch kann man darum noch nicht von 
einer Firnregion sprechen. Solche Schneeansammlungen werden auch 
vielfach kUnstlich durch Bedeckung mit Reisig geschUtzt, urn von dort 
wahrend des heiBen Sommers Schnee in die Stadte zur KUhlung der Ge
triinke zu bringen. In allen Mheren Gebirgen, besonders des Orients, we 
man mit Schnee vermischten Sorbet so sehr Hebt, sieht man im Sommer 
aIltiiglich groBe Maultierkarawanen den Schnee herabtragen, daher ge
rade auf die Mchsten Oipfel leidliche Saumpfade fUhren. 

Aber ebenso wichtig, wie die Abnahme der Temperatur, ist die Zu
nahme der NiederschHige mit der HOhe, auch im Sommer. 
Die sommerliohe Trockenzeit wird schon in geringer MeeresMhe an Dauer 
und Intensitat eingeschrankt. Zuniichst steigern sich die Regenfiille im 
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FrUhling und Herbst j besonders wenn noch oder schon Schneemassen 
auf den Mheren Oipfeln lagern, wird die Uber den heiBen Niederungen 
aufsteigende Luft an den kUhlen Bergen gezwungen, ihre Feuchtigkeit zu 
kondensieren. Fast taglich beobachtet man im Mai, juni und September 
in den Nachmittagsstunden dunkle Wolken an den Mheren Bergen, wah
rend Uber den Niederungen der Himmel vielfach ungetrUbt bleibt. Selten 
zerstreuen sich diese Wolken gegen Abend wieder, ohne daB es zum Regen 
gekommen ware, in der Regel entladen sie sich in oft heftigen Nachmit
tagsgewittern. 1m Hochsommer nimmt die Haufigkeit der Oebirgsgewit
ter ab, aber sie fehlen auch dann nicltt und rich ten zuweilen in den Oe
birgstlilern furchtbare VerwUstungen an durch Oberschwemmungen und 
Hagelschlag. So passiert man ansteigend dieselben RegengUrtel, wie man 
sie in der Richtung von SUd nach Nord kreuzt. In SUdgriechenland z. B. 
erreicht man bei etwa 600 m HOhe den OUrtel mit regenarmem, nicht mehr 
regenlosem Sommer, mit FrUhlings- und Herbstregen j in etwa 1000 m 
den OUrtel mit Regen zu allen jahreszeiten, mit Minimum im Sommer. 
Dieses letztere scheint bis in die Mchsten Regionen hinauf bestehen zu 
bleiben j wenn auch der Sommer nicht mehr regen arm ist, bleibt er doch 
immer die Zeit der geringsten Niederschlage. 

So sehen wir schon in geringen HOhen die Orundlagen der mediterranen 
Vegetation und Kultur verandert, den mitteleuropaischen Verhalt
nissen ~lDgenlihert, und damit ein neues Moment der Mannigfaltigkeit 
gegeben. Der EinfluB der HOhe tragt dazu bei, die klimatischen Unter
schiede der einzelnen Teile des Mittelmeergebietes noch mehr zu steigern, 
die uns schon aus der allgemeinen Schilderung bekannt sind. Man teilt 
daher das Oebiet wied~r in einzelne Klimaprovinzen ein, die wir hier kurz 
charakterisieren wollen. 

3. I(LlMAPROVINZEN. 
Die spa n i s c he H a I bin s e I zerfallt in vier klimatische Provinzen, 

welche die starksten Unterschiede aufweisen. Die nOrdliche atlan
tische Provinz, die Nord- und die WestkUste bis zur TejomUndung: 
ein echt ozeanisches Oebiet, das ganze jahr unter der Herrschaft der 
Seewinde; reichliche Niederschlage und groBe Feuchtigkeit zu allen jah
reszeiten (Minimum im Sommer), gemaBigte Temperaturen, besonders 
kUhle Sommer (Juli 17 bis 21 0, januar6% bis 100), eine Uppigestets frische 
Vegetation. Die sOdliche atlantische Zone, der Rest der WestkUste 
und die SUdkUste: sehr heiBe und trockne Sommer, besonders in den 
Binnenebenen, warme Winter mit reichIichen Niederschlagen. Namentlich 
die SUdkUste Andalusiens ist durch warme Winter ausgezeichnet (Malaga 

8* 
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januar 120), wahrend die Andalusische Ebene und eben so die Gegend von 
Murcia winterklUter und trockner sind (Juli 25 bis 29, januar 9 bis 120). 
Manche subtropische und tropische FrUchte reifen an diesen Gestaden. 
Die me d i t e rr a n e Pro v i n z, die OstkUste: geringe Niederschllige (meist 
unter 500 mm), Uberwiegend im FrUhling und Herbst; warme Sommer, 
wenn auch nicht so warm, wie im SUd en, aber kUhlere Winter; also kon
tinentaleres Klima (Januar8bis 10, juli 23 bis 250). Die Inlandprovinz, 
das Tafelland und das Ebrobecken, mit auBerst kontinentalem Klima: 
sehr kUhle Winter (Januar Valladolid, 760 m U. M., 2°; Zaragoza, 180 m 
U. M., 4,80) mit haufigen FrOsten und Schneefallen und warme Sommer 
(Juli 21,2 bez. 24,20, mittlere Extreme in Zaragoza -7,6 und 40,40), da
bei sehr geringe Niederschlage, meist im FrUhling und Herbst; Sommer 
im Hochlande regen arm. Schroffe Schwankungen derTemperatur zwischen 
Tag und Nacht - kalte Nachte auch im Sommer - und von einem Tag zum 
anderen, sehr trockene Luft zeichnen dieses wie andere Plateauklimate aus. 
Daher eine auBerst dUrftige Vegetation; zum Tei! baumlose Steppen. 

Die sUdfranzosische Medi terranprovinz (Languedoc !lnd Pro
vence) hat ziemlich geringe Niederschlage, die zumeist im FrUhjahr und 
Herbst fallen. Die Sommer sind regenarm und maBig warm (Juli 22 bis 
240), die Winter infolge des Mistral rauh und trocken (Januar 4 bis 70), 
starke Froste nicht selten. Die R i vi era dagegen hat, gegen .Nord durch 
das Gebirge geschUtzt, unverhliltnismaBig warme Winter, indem der 
Mistral hier seltener weht und durch den tieferen Fall erwarmt, die Son
nenwirkung durch die Gebirgswand verstarkt wird (Januar von Nizza 
bis gegen Genua hin 7 bis 8,4, mittleres Minimum -1 bis - 3% U), FrOste 
sind hier nur schwach. Dabei ist die Luft im Winter durchschnittlich 
auBerordentlich trocken, wenn auch die Niederschllige reichlich sind. 
Diese Eigenschaften machen die Riviera 'so besonders geeignet una beliebt 
als Winteraufenthalt fUr Kranke. Der Sommer hat die gewOhnliche Tem
peratur des nOrdlichen Mittelmeergebietes· (Juli 240) und ist regen arm. 
Die starksten Niederschlage fallen im Herbst. 

Zur Riviera steht die Oberitalische Ebene in starkem Gegensatz; 
sie kann zum Mittelmeergebiet in klimatischer Hinsicht nur als Obergangs
provinz gezahlt werden, indem die Niederschllige, die im ganzen maBig 
sind, ihr Maximum im FrUhjahr und Herbst haben; der Sommer ist nicht 
mehr regen arm, sondern hat hliufige Gewitter. So ist der Boden das ganze 
jahr genUgend befeuchtet. Die Winter sind unverhaltnismaBig kalt (Ja
nuar - 0,5 bis + 1,5, Venedig aber + 2,5), die Sommer normal (Juli 
23bis25°). Dagegell find en wir in den sUdlichen Al pen talern vom Lago 
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Maggiore bis zum Etschtal, die sich im Schutz des Gebirges nach Silden 
Offnen, wlirmere und sonnigere Winter, daher vorgeschobene Posten der 
Mittelmeervegetation, die uns hier beim Obergang Ober die Alpen zuerst 
begrUBt, um dann in der Po-Ebene wieder zu verschwinden. Wir geben 
hier (nach Han n) die Januarmittel der bekanntesten Winterkurorte dieser 
Alpentliler, die sich freilich mit der Riviera an Gunst des Klimas nicht 
vergleichen lassen. 

Meran .. . 
Riva ... . 
Villa Carlotta 
Lugano 
Pallanza .. 

Januar 

0,6 
2,8 
3,1 
1,2 
2,4 

Mitll. Minimum 

- 8,3 
- 8,3 
- 6,3 
-8,5 

Die Niederschllige sind hier zu allen Jahreszeiten sehr reichlich, aber 
doch die BewOlkung geringer, als bei uns. 

Mittelitalien hat schon regenarme Sommer und vorwiegende FrOh
Iings~ und Herbstregen. Die Niederschllige sind reichlich, besonders an der 
Westseite des Apennin. Die Sommer sind nur wenig (Juli 24 bis 26), die 
Winter aber viel wlirmer, als in Oberitalien (Januar 5 bis 7), stehen jedoch 
gegen die Riviera bedeutend zurOck. Die Ostseite hat auf der ganzenHalbin
sel geringere Niederschllige und extremere Temperaturen, als die Westseite. 

In S.Oditalien und auf den Italischen Inseln ist der mediterrane 
Charakter reiner ausgeprligt. Die Sommer sind schon sehr regen arm bis 
fast regenlos;. die im·Tiefland mliBigen Niederschllige fallen meist im Win
ter. Die Sommer sind heiB (Juli 24 bis 26Y2°), die Winter ziemlich warm 
(8·bis 11°), der echte Scirocco haufig. 

Die WestkOste der Balkanhalbinsellihnelt in ihrem Klima dem 
Mittelitaliens. Die Niederschllige sind reichlich, zum Teil sehr reichlich j 
das Maximum ist im Herbst, ein schwacheres im FrOhling j der Sommer ist 
nur im sOdlichen Teil als reg(!narm zu bezeichnen. Die Sommertempera
tur ist etwas niedriger als in Mittelitalien (Juli 22 bis 25°), der Winter im 
Norden kOhler als dort (Januar Triest 4,1, Abbazia 5Y20), infolge der fOr 
diese KOste charakteristischen Bora, im SOden aber warmer (Ragusa 8,7, 
Insel Lissa 9,8). Dieser Klimaprovinz muB man auch die WestkOste 
Nord- und Mittelgriechenlands zurechnen, die reichliche NiederschUige 
entsprechender Verteilung und lihnliche Temperaturen hat (Juli 25bis26, 
Januar 9 bis 10°) j nur sind hier die Sommer schon fast regenlos. 

Das Agaische Klimagebiet umfaBt die slimtlichen KOstenllinder 
und Inseln des Agliischen Meeres, auch die Westseite des sOdlichen Griechen. 
land. Wir haben das Klima Griechenlands (Juli 25 bis 27°, Januar 7 bis 12°, 
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Regen auf der Ostseite nur 300-600 mm) schon geschildert. Das westliche 
Kleinasien stimmt damit im wesentlichen Oberein, nur daB es etwas regen
reicher ist. Auch die Westseite Griechenlands ist regenreicher und die Tem
peraturen gemiiBigter als auf derOstseite. In Nordostgriechenland sind die 
Wintererheblich kiilter(ThessaHen januar5 bis 60) und starke FrOste kom
men im Binnenlande vor. Die Sommer sind hier nur noch regenarm, die 
Hauptregenzeit ist der FrOhIing. Ahnlich scheint es an der NordkUste des 
Agiiischen Meeres zu sein, von wo nur ungenOgende Beobachtungen vor
liegen. 

Das ganze Innere der Balkanhalbinsel, schon in geringer Ent
fernung von den West- und SOdkOsten, hat mitteleuropiiisches 
Klima, und zwar Regen zu allen jahreszeiten, miiBig warme Sommer 
(Juli 20 bis 23°), kalte Winter mit starken Fr/}sten und SchneenUIen (Ja
nuar in Sofia - 30, ~ie in Polen). Die mittleren Minimaltemperaturen 
sind sehr niedrig, z. B. in Sofia und Bukarest - 19, absolut sogar - 31 0 1 
So nahe treten hier die kalten Winter Osteuropas an die lauen Tempera
turen des Mittelmeeres heran! An der Ostseite der Halbinsel finden wir 
schon trockne Gebiete, Vorposten der sUdrussischen Stepp en, so im /}st
lichen Rumanien, in der Dobrudscha, sowie im unteren Maritza-Becken. 

Wir haben schon erwiihnt, daB die Umgebung des Schwarz en 
Meeres nicht mehr zum Klimagebiet des Mittelmeeres geMrt. Hier sind 
das ganze jahr hindurch, besonders im Winter, die nOrdlichen und fist
lichen, kontinentalen Winde die haufigsten; doch ergeben sich daraus fUr 
die einzelnen KUsten wieder recht verschiedene Bedingungen. Das flache 
SOdruBland hat Uberhaupt geringe Niederschlage (300 -500 mm), da die 
Nordwinde hier ganz trocken sind; die Temperaturen sind sehr extrem. 
Am geringsten sind die Niederschlage im Winter; die Schneedecke ist 
schwach und der starke Frost (Januar in der Nahe des Meeres - 4°, mitt
lere Minima unter - 200) dringt tief in den Boden. Die grOBten Regen
mengen fallen im Vorsommer (Mai bis juli) durch sl1dwestliche Winde 
gebracht, genUgen aber nicht, bei der hohen Temperatur (Juli 22 bis 23°}, 
den Boden feucht zu erhalten. 1m Spatsommer und Herbst nehmen dann 
die Regen noch mehr abo Das ist das Klima der sUdrussischen 
Steppen: ungenUgende Befeuchtung zu allen jahreszeiten und dabei 
extreme Temperaturen verhindern den Baumwuchs. Die jahreszeitliche 
Verteilung der Regen ist hier entgegengesetzt, wie am Mittelmeer; aber ge
rade daB derWinter regenarm, und doch der Sommer nicht genUgend regen
reich ist, macht diese Region weit dUrrer, als es das Mittelmeergebiet ist. 

Scharf von den Steppen geschieden durch den RUcken des Gebirges 
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liegt das Klimagebiet der SOdkOste der Krim, das nur den steil en 
AbfaH zum Meere in sich begreift. Hier treten noch einmal isoliert die 
Faktoren des Mediterranklimas auf: erstens infolge des Gebirges, Ober 
das die Nordwinde absteigend sich erwarmen, eine viel hlIhere Tempera
tur, sowohl des Sommers, als besonders des Winters (Jalta juli 24,2, 
januar 3,50), der etwa dem der oberitalischen Seen entspricht, daher diese 
auch landschaftlich Oberaus reizvolle KOste, die "russische Riviera", als 
Winteraufenthalt der vornehmen russischen Welt so beliebt ist. Dann 
sind auch die Niederschlagsverhliltnisse den mediterranen ahnlich und 
lassen hier, allerdings armliche, Vorposten der mittelmeerischen Vege
tation auftreten. Die Regen sind in der jahressumme nur wenig reich
licher (500 mm) als in den Steppen; aber indem sie hauptsachlich im 
Herbst und Winter fallen, wo das Gebirge den gelegentlichen sOdlichen 
Winden ihren Wassergehalt entzieht, durchfeuchten sie den Boden und 
kommen dei Vegetation zugute; der Sommer ist regenarm. So fanden die 
griechischen Kolonisten des Altertums hier eine ihrem Vaterlande ver
wandte Natur. Desto wunderbarer erschien ihnen das Klima des russischen 
Flachlandes mit seinerfurchtbaren Winterkalte und seinen Regen und Ge
witt ern im Sommer, wovon Herodot (IV) ein anschauliches Bild entwirft. 
Das Klima der SOdkOste der Krim erstreckt sich auch noch am Westende 
des Kaukasus entlang. Bald aber beginnt am SOdabhang dieses Gebirges ein 
ganz eigenartiges kleines Klimagebiet, das ostpontische, das sich urn das 
Ostende des Schwarzen Meeres herum, Uber Kolchis, bis ins nordfistliche 
Kleinasien erstreckt, aber Oberall nur einen schmalen KOstensaum begreift. 

Wahrend die Krim-KOste immerhin ziemIich dUrr ist und eine som
merliche Trockenzeit nach mediterraner Art aufweist, ergieBt sich Ober 
dieses 0 s t P 0 n tis c h e G e b i e t eine tropische Regenfiille, die OberaH fiber 
1 m, bei Batum 2,5 m, im Gebirge wohl an 4 m im jahre betragt, die aI
I en jahreszeiten reichlich zugute kommt und daher eine Oberaus Oppige 
Waldvegetation erzeugt. Am schwachsten sind noch die Regen im FrOh
jahr, ohne daB jedoch eine Trockenzeit entstande, am starksten im Spat
sommer. Die Ursache dieser ungewfihnIichen Regenmassen, die diesrm 
Gebiet ein von seiner ganzen Umgebung durchaus abweichendes Geprage 
verleihen, muB darin gesucht werden, daB hier ein Meer auf drei Seiten von 
hohen Gebirgen umrandet ist, so daB bei jeder Windrichtung, auBer der 
fistlichen, bald an der einen, bald an der anderen KOste dieser Ecke starke 
Niederschlage erzeugt werden, indem die Luft yom Meere am Gebirge in die 
Hfihe steigt; ferner darin, daB die Winde sehr hliufig wechseln, keine Rich
tung Oberwiegt. Die Temperaturen sind IrtaBig: januar 5 bis 60, Juli 23°. 
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An der NordkUste Kleinasiens volIzieht sich von Ost nach West 
der Obergang von diesem ostpontischen zum agajschen Gebiet. Hier 
herrschen das ganze jahr Nordwinde vor, die am KUstengebirge aufstei
gend Regen bringen. Aber diese Regenmassen sind weit weniger stark 
(700-900 mm) als im listlichen Winkel des Schwarzen Meeres, da die 
Hlihe der Gebirge nach West abnimmtj je weiter nach Westen, desto 
deutlicher pragt sich das sommerliche Regenminimum, das winterliche 
Regenmaximum des Mediterranklimas aus. Aber noch in Konstantinopel 
und der Umgebung des Marmara-Meeres ist der Sommer kaum als regen
arm zu bezeichnen, wahrend in der kalten jahreszeit recht starke Nie
derschlage fallen. So geMrt dieses ganze Gebiet dem nlirdIichen Obergangs
gUrtel des MediterrankIimas an. 

Die Sommer sind durch die Nordwinde gemliBigt (JuIi 22 bis 23°), die 
Winter sind im listlichen Teil, noch unter dem Windschutz des Kaukasus, 
ziemlich warm (Januar Trapezunt und Samsun 60), im westlichen Teil 
aber, wo die Winde ungehindert von RuBland herUberstreichen, kUhl: 
Konstantinopel hat im januar 5,2°, und die offene KUste des Schwarzen 
Meeres vom Bosporus bis Sinope ist jedenfalls noch viel kalter, so daB dort 
die Mediterranvegetation nicht gedeihen kann. Das Klima der tnrkischen 
Hauptstadt zeichnet sich durch die im Sommer und Winter haufigen knh
len Winde aus, die vom Schwarzen Meere her die Meerenge herunter nach 
dem warmeren Marmara-Meer hin wehen. 

Wir haben auf der kleinasiatischen Halbinsel schon zwei Klimapro
vinzen kennen gelernt: die agaische mit echt mediterranem Charakter, 
und die der NordkUste, ein Obergangsklima. Wie auf der spanischen 
Halbinsel kommen noch zwei weitere Provinzen hinzu. Das inn ere Hoc h
land Kleinasiens ahnelt in seinem Klima der spanischen Meseta. Die 
Winter sind kalt, mit starkem Frost und mit SchneefaIIj die Sommer klar 
und trocken, die Wirkung der Sonne am Tage sehr intensiv, aber die Nachte 
kUhl, daher die Lufttemperatur des Sommers m!Big. Die Niederschlage 
auf den rings von Mheren Gebirgen umrandeten TafeIIlindern scheinen sehr 
gering zu sein. Doch gibt es noch nicht genngend meteorologische Be
obachtungen, um das Klima dieses Hochlandes naher darstellen zu klinnen. 

Die SUd k U s t e K lei n a s i ens ist wieder mediterran, doch ist auch hier 
die Kenntnis sehr mangelhaft. DieTemperatur istjedenfalls viet Mher als in 
der Aegaeis. Naher bekannt ist das Klima von C y per n j dort hat der hei
Beste Monat, August, 27 bis 28°, der januar 9 bis 120 Mitteltemperaturj die 
Niederschllige sind im Tieflande gering (300-550 mm) und fallen vorwie
gend im Winter. Die sehr ausgesprochene SommerdUrre dauert 5 Monate. 
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In Syrien ist die Menge der NiederschHige sehr verschieden, doch 
ist die regenreichste Zeit fiberall der Winter. Es sind naturgemliB west
liche Winde, die hier die Regen bringen. An der Libanonkfiste (Beirut) 
ist die NiederschlagsMhe sehr betrachtlich (900 mm), obwohl die som
merliche Dfirre 5 Monate dauert; an der Kfiste Palastinas ist die Regen
Mhe 400-700, auf dem Hochlande (Jerusalem) 661 mm; in beiden dauert 
die regenlose Zeit 5-6 Monate. Der Grabenbruch ist sehr trocken; die 
HOhen im Osten desselben erhalten mehr Regen, doch nehmen diese auf 
d~m Plateau der Syrischen Wfiste wieder abo In PaUistina ist die Dauer 
und Stlirke der Regenzeit sehr veranderlich und daher MiBernten haufig. 
Der Beginn schwankt zwischen dem 4. Oktober und 28. November, das 
Ende zwischen 2. April und 27. Mai. Es Mngt alles, wie es schon im Alten 
Testament gesagt ist, ab von dem richtigen Eintritt der "Frfihregen", 
d. h. der ersten Regen im Herbst, denen die Aussaat folgt, und der "Spat
regen", d. h. der letzten Regen im Frfihjahr, die fUr die KOrnerausbildung 
unentbehrlich sind. Eine besondere Eigentfimlichkeit der Hochebene von 
Paillstina sind die starken Taufalle selbst im Sommer. 

Die Temperatur ist an der KOste recht hoch: Juti 270, Januar 12°. 
In jerusalem (750 m o. M.) dagegen nur: Juli 230, januar 7°; also ein 
juti wie in Oberitalien, ein Januar wie in Athen. FrOste kommen jedes 
jahr vnr, zuweilen starke Schneefalle. 1m tiefen Graben des Ghor und 
am Toten Meer herrschen naturgemaB sehr hohe Temperaturen, etwa wie 
inOberligypten. In der Syrischen Wfiste dagegen sind die Winter rauh, 
die N'ordwinde empfindlich kalt. 

Das fOhrt uns hinfiber zu dem !tuBerst kontinentalen Klima Meso
potamiens. Hier sind die NiederschIage sehr gering (Mossul 300, Bag
dad 227 mm), die sechs Monate Mai bis Oktober fast regenlos, daher 
herrscht Steppenvegetation. Die Winter sind ziemlich kfihl: der Januar 
hat in Mossul 70, in Bagdad 9,30 Mittel; Frost und Reif sind Mufig, 
Schneefalle selten. Dagegen ist die Hitze des Sommers ganz auBerordent
lich und wird auf der Erde nur noch am Indus Obertroffen (Juli: Mittel 
340 ; die Maxima erreichen 46 bis 500). S chi a f I il) schildert anschaulich die 
Wirkungen dieser furchtbaren Sommerhitze auf die Lebensweise der Be
vOlkerung, das AufMren jeden Handels und Wandels wah rend der Tages
stuDden. Die Sommertemperaturen Oberagyptens kommen denjeni
gen Babyloniens nahezu gleich; doch ist dort die Winterwarme viel Mher, 
also die Gegensatze der Temperatur geringer. Die glOhendheiBen Som
mer charakterisieren, neben der Regenarmut, die Lebensbedingungen 

1) Oenkschr. d. schweiz. Naturf. Oesellschaft XX, 1864. 
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dieser beiden alten KulturHinder im Gegensatz zum eigentlichen Mittel
meergebiet. 

In Un teragypten sind die Niederschlage, die schon in Kairo fast 
ganz fehlen, noch geringer als in Babylonien (Alexandrien 220 mm), die 
regenlose Zeit noch urn einen Monat (April) langer. Die Temperaturen 
aber sind gemaBigt: Januar 14, Juli 26°. Die Libysche KOste, yom 
Nil bis zur kleinen Syrte hat fast dasselbe Klima wie Unteragypten, nur 
daB der Winter weiter westlich etwas kOhler (Tripolis januar 11,7°), die 
Regenmenge groBer ist (400 mm). Eine Eigentnmlichkeit dieses ganzen 
Kilstenstrichs ist der sehr warme Herbst (Oktober 230). Die Ursache sind 
die sOdlichen Winde des Winterhalbjahres, die dann ihre Herrschaft be
ginnen und die Temperaturabnahme verzogern, wahrend im Sommer der 
Pass at weht und kOhl ere, aber feuchtschwOle Luft yom Mittelmeer bringt. 

Wahrend wir diese ganzen zuletzt besprochenen Lander, Mesopota
mien, Unteragypten und Libyen, als Obergangsgebiete zum WOsten
klima betrachten konnen, gehOren die Atlaslander (mit Ausnahme der 
WestkOste Marokkos) dem typischen Mittelmeerklima an, das erst am 
SOdfuB des Gebirges in die WOste Obergeht. Die nordlichen Winde sind 
hier die Regenbringer. Man unterscheidet vier GOrtel: Die K 0 s t e hat ein 
januarmittel von 9 bis 11°, julimittel von 25 bis 27°, reichliche Nieder
schlage (500-1000 mm), Maximum im Winter; die drei Sommermonate 
sind fast regenlos, auBerdem Mai und September regenarm. Das Tell, 
das zur KOste abgedachte Bergland mit seinen Talern und kleinen Ebe
nen, hat etwas kOhlere Winter, warm ere Sommer, geringere Nieder
schlage (500-600 mm), die besonders im FrOhjahr fallen. Das Hochlan d 
hat noch kontinentaleres Klima: januar 4bis8°, starke Froste und Schnee, 
der zuweilen wochenlang liegen bleibt; die Sommer nicht kOhler als im 
Tiefland; groBe Gegensatze zwischen Tag und Nacht; maBige Nieder
schlage (200-500), vornehmlich im FrOhjahr und Herbst. Endlich der 
Sahararan d mit sehr heiBem Sommer (Biskra julimitteI31,9), maBigem 
Winter (Januar 10,6), gelegentIichen Schneefallen und schon sehr ge
ringen Niederschlagen (170 mm). 

Oas westliche KOstenland Marokkos ist sehr ozeanisch, noch 
mehr wie die atlantische KOste der spanischen Halbinsel. Die Winde 
sind im Winter Oberwiegend nordwestlich, kommen also yom Ozean herj 
die januartemperatur ist daher hoch, 12 bls 16°. 1m Sommer wehen mehr 
nordostliche Winde; dann kilhlt aber das kalte KOstenwasser die Tern
peratur erheblich ab, so daB der warmste Monat, August, an der KOste 
des Ozeans nur 20 bis 240 Mitteltemperatur hat; im Binnenlande ist die 
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Hitze freHich viel betrachtlicher. An der Kfiste (Mogador) steigt das Ther
mometer selten aber 27°; vor Mittag weichen meist die dichten Nebel 
nicht, die dem kalten Wasser entsteigen. Die Niederschlage sind gering, 
im Innern reichlicher mit der Annaherung ans Gebirge, die Sommer an 
der Kfiste fast regenlos, im Innern regenarm. -

Wir haben die einzelnen Klimaprovinzen des Mittelmeeres durch
wandert und gesehen, wie groBe Verschiedenheiten sie in Temperatur und 
Niederschlagen aufweisen, wie aber fiberall, selbst in der nord lichen Ober
gangsregion, der gemeinsame, folgenschwere Charakterzug gewahrt bleibt 
- die Trockenheit des heiBen Sommers, die auch dort physiologisch wirk
sam ist, wo die meteorologischen Tabellen NiederschHige im Sommer an
geben, die fUr unsere Breiten betrachtIich waren. 

So breitet sich ein im Grunde einheitliches Klima fiber die un
geheuren Strecken aus von den Saul en des Herkules bis zum Jordan, von 
der Sahara bis zu den Alpen. Aber fiberall ist dieses Mediterranklima auf 
die unmittelbare Nachbarschaft des Mittelmeeres selbst beschrankt, mit 
dem es ursachlich verknfipft ist, das die milden, regenreichen Winter er
zeugt. Geht man ins Innere groBerer Landmassen, so verandert sich, auch 
abgesehen von der Hohenlage, das Klima: in Afrika und Vorderasien wie 
im Innern Spaniens gelangt man in regenarme Stepp en und Wfiste"n ; in der 
Balkanhalbinsel in ein winterkaltes Land mit Regen zu allenJahreszeiten. 

4. J<LIMAANOERUNG. OAS J<LIMA UNO DER MENSCH. 

Es bleibt nun, ehe wir weitergehen, die Frage zu erortern, seit wann 
dieses heutige Mittelmeerklima besteht, und ob sich in historischer Zeit 
Veranderungen desselben nachweis en lassen. Diese Frage ist nicht nur 
von erdgeschichtlichem Interesse, sondern eben so wichtig ffir die Auf
fassung der menschlichen Kulturentwicklung. Man ist gerade fUr das 
Mittelmeergebiet zur eifrigen Erorterung dieser Frage einer Klimaande
rung angef:~gt worden durch den unleugbaren starken Kulturrfickgang 
in wei ten Teilen desselben seit dem AItertum - eine Tatsache, der wir 
in einem spateren Abschnitt noch naher treten werden. Dieser Rfickgang 
schien sich am einfachsten durch eine Verschlechterung des Klimas, be
sonders durch eine Abnahme der Niederschlagsmenge oder eine starkere 
Auspragung der Sommerdfirre, erkHiren zu lassen. Wir werden weiterhin 
eine andere Ursache dieses Kulturrfickganges aufsuchen; hier haben wir 
nur zu fragen, ob sich eine allmahliche Austrocknung des Mittelmeerge
bietes, besonders in historischer Zeit, oder im Gegenteil eine Bestandig
keit des Klimas nachweis en laBt. 
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Wenn man auf die weitere geologische Vergangenheit zurOck
greift, so sind im Mittelmeergebiet wie in anderen Erdrliumen betrlicht
Iiche Klimalinderungen unleugbar. Von alteren Perioden zu schweigen~ 
vollzog sich, wie man aus der Pflanzen- und Tierwelt schlieBen kannt 

wahrend der jflngeren Tertiarzeit eine allmahliche Abkflhlung oder, was 
dasselbe sagt, eine Sfldwlirtsverschiebung der Klimagflrtel, so daB am 
Ende dieser Epoche, im oberen Plioclin, ungeflihr die heutigen Verhalt
nisse herrschten. Dann ging jedoch die Abkflhlung weiter, und die liltere 
Quartlirzeit oder die "Eiszeit", eine Zeit, wo schon der Mensch Europa 
bewohnte, fflhrte nach Mitteleuropa Verhaltnisse, wie wir sie heute in 
Gri5nland finden: eine ungeheure Inland-Eisdecke flbe·rzog Nordeuropa 
bis zum mittleren Deutschland und MittelruBland hin, und sfidlich davon 
waren aile Mheren Gebirge mit mlichtigen G1etschermassen bedeckt, die 
zum Teil weit in das Vorl and heraustraten. In mehrfach wiederholtem 
VorstoB drang die Vereisung vor, urn dann zeitweise, in den sog. Inter
glazialzeiten, wieder einem wlirmeren und trockneren Klima zu weichen. 

Es ist von vornherein wahrscheinlich, daB, welches auch immer die 
ooch unbekannten Ursachen der Temperaturerniedrigung waren, die eine 
derartige Vereisung bis Mitteleuropa hin hervorrufen konnten, sie aucb 
das Mittelmeergebiet beeinflussen muBten, wenn auch vielleicht in weit 
geringerem MaBe, daB also auch das Mittelmeerklima damals kflhler und 
feuchter war als heute. In der Tat haben neuere Beobachtungen in den 
meisten Mheren Gebirgen des Mittelmeeres Spuren kleinerer Ver
eisungen in Gestalt von ZirkusUUern (Karen), Hochgebirgseen, Morlinen 
nachgewiesen, so im kantabrischen Gebirge, im kastilischen Scheidege
birge, in der Sierra Nevada, an den Mchsten Gipfeln Korsikas und des 
Apennin, in der Balkanhalbinsel, im ni5rdlichen Kleinasien, im Libanon. 
Es zeigt sich also, daB damals auch im Mittelmeergebiet die Firngrenie 
tiefer lag als he ute, wo sie dort gar nicht mehr erreicht wird, und daB sie 
oach Sflden anstieg. Z. B. lag sie in den bosnisch-dalmatischen Gebirgen 
im Mittel bei etwa 1800 m, im Rila Dag (Rhodope) und am mysischen 
Olymp bei Brussa bei 2200 m; in Griechenland scheint sie von den 
2000 m hohen Gipfeln noch erreicht worden zu sein; im Libanon lag sle 
bei ca. 2500 m. So ist es also mehr als wahrscheinlich, daB auch das Tief
land des Mittelmeergebietes zur Eiszeit ein knhleres und feuchteres Kliroa 
hatte, als jetzt, etwa dem des heutigen Mitteleuropa entsprechend. Wirk .. 
Iich findet man vielfach Schotterablagerungen, die auf eine reichere Was
serfOhrung der Flflsse und eine gri5Bere Zahl und Ausdehnung der Seen 
in der Quartlirzeit schlieBen lassen, und auch in der Libyschen Wnste und 
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in Agypten scheint der Eiszeit eine "Pluvialzeit", eine Zeit reichlicherer 
Niederschllige, entsprochen zu haben, welche die Taler in der Wilste ero
dierte, die heute trocken liegen. 

Auch die Pflanzen- und Tierwelt der Mittelmeerlander zeigt den 
EinfluB der Abkilhlung der Eiszeit. Zahlreiche nordische Pflanzenarten 
drangen ein und mischten sich mit den 'Nachkommen der subtropischen 
Flora der Tertiiirzeit. Auch die subtropische Saugetierwelt, die noch in 
der Plioclinzeit am Mittelmeer verbreitet war, rliumte das Feld. Freilich 
drangen die eigentlich nordischen Tiere, die in der Eiszeit Mitteleuropa 
bevolkerten, wie das Mammut, das Renntier, der Lemming u. a. nicht 
oder nur in die nordlichen Teile des Mittelmeergebietes ein, so daB auch 
hierin deutlich die hOhere Temperatur des Sildens zum Ausdruck kommt. 
Wir werden also nicht weit fehlgehen, wenn wir annehmen, daB wah rend 
der grHBten Entwicklung der nordischen Eiszeit am Mittelmeer ein Klima 
lihnlich dem heutigen mitteleuropaischen, in der Sahara aber ein dem heuti
gen mediterranen verwandtes geherrscht habe. Merkwilrdig und schwerver
standlich ist nur, daB die Tierwelt des Mittelmeeres selbst sich in der 
Eiszeit so wenig verandert hat und daB nur sehr wenige nordische Formen 
eindrangen. Und doch muB man voraussetzen, daB auch die Temperatur 
des Meerwassers erheblich abgekilhlt, der Salzgehalt geringer gewesen sei. 

Mit dem Rilckzug der Eiszeit verschieben sich auch die Klimazonen 
wieder nach Norden. Mitteleuropa hatte wahrend der sog. lnterglazial
zeiten und vielleicht wieder am SchluB der Eiszeit ein Steppenklima ge
habt, in dem sich der LHB bildete; dann 109 sich dieses auf Sildosteuropa 
(SildruBland) zurilck, und der Wald breitete sich aus. Ins Mittelmeer
gebiet kehrten die in der Eiszeit zum Teil nach Silden (und Osten?) ver
drangten subtropischen Pflanzen zurilck und bildeten mit den nordischen 
Eindringlingen die heutige wildwachsende Pflanzenwelt; ahnlich entstand 
die jetzige Tierwelt hauptsachlich aus einem Teil der alten Ureinwohner, 
die sich erhalten hatten oder zurilckgekehrt waren, und aus nordischen 
Arten. Die Seen und Flilsse nahmen abo Nach derE iszeit ist also das 
Klima zweifellos wieder wlirmer und trockner geworden und 
so ist das heutige Mittelmeerklima entstanden. Ob und in welcher Starke 
diese Umwandlung des Klimas in der Postglazialzeit durch Rilckfalle und 
Schwankungen unterbrochen wurde, ist noch nicht zu entscheiden. 

Aber die Eiszeit liegt sehr weit zurilck. Es ist noch nicht mHglich, den 
Zeitraum abzuschlitzen, der seitdem verflossen ist; wir wissen nur, daB 
er ungemein groB sein muB, da sicq inzwischen erhebliche Veranderungen 
an der ErdoberfUiche vollzogen haben. Es fragt sich also, ob die Klima-
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anderung zum Trockneren und Warmeren, welche der Eiszeit folgte, sich 
noch in der historischen Zeit fortsetzt, und zwar so energisch, daB 
sich in den wenigen Jahrtausenden der geschichtlichen Oberlieferung eine 
Veranderung des Klimas nachweis en laBt. 

Wir kBnnen den KulturrUckgang, der zu dieser Ert>rterung den An
stoB gegeben hat, nicht als Beweis fUr eine Klimaanderung anfilhren, 
um dann daraus wieder den Kulturrilckgang zu erklaren; das ware ein 
vollendeter ZirkelschluB; sondern wir mUssen uns nach anderen, davon 
unabhangigen Beweisen umsehen. Wir kt>nnen naturgemaB hier nur die 
wichtigsten GrUnde berUcksichtigen, die man filr und wider angefUhrt hat. 

Da ist nun zunachst festzustellen, daB der allgemeine Charakter 
des Klimas der Mittelmeerlander sich in historischer Zeit, seitdem sie 
unter intensiver Kultur stehen, nich t verandert ha U) Aus den Denk.
malern der Agypter und Babylonier, aus der Bibel und aus der griechi
schen Literatur geht unzweifelhaft hervor, daB der Gang der Jahres
zeiten, insbesondere die Regenlosigkeit in Agypten, die sommerliche 
Dilrre im eigentlichen Mittelmeergebiet, die Zeit der Aussaat und der 
Ernte2) seit ural ten Zeiten dieselben geblieben sind. 1m Alten Testament 
wird die Abhangigkeit der Ernte yom richtigen Eintreten der Frilh- und 
Spatregen, die haufigen durch unzeitige DUrre hervorgehobenen MiB
ernten geschildert, wie sie sich noch heute ereignen. Die hohe Wichtig
keit der Quellen, die Bedeutung und Wertschatzung der Bewasserungs
anlagen war im Orient und Griechenland im Altertum dieselbe wie heute. 
Die zahlreichen meteorologischen und klimatologischen Angaben der al
ten Griechen sind auch jetzt noch vollkommen gUltig; ihre Schiffahrt, 
ihr Ackerbau unterlagen denselben Regeln, wie sie in der Gegenwart maB
gebend sind. Viele neue Kulturpflanzen hat der Mensch im Laufe der 
Geschichte eingefilhrt; aber andere, und zwar die wichtigsten, Kultur
pflanzen des Mittelmeergebietes sind - wie gegen die Anschauungen 
V. Hehns jetzt festgestellt ist - seit prahistorischen Zeiten dort in der
selben Weise angebaut worden wie heute und haben annahernd dieselben 

1) Vgl. besonders: Partsch, Verhandl. d. IX. deutsch. Geographentages. 
Berlin 1889. - N eumann-Partsch, Phys. Geogr. von Griechenland S. 86ff.
Eginitis, Le clima d'Athenes. Annales de l'observ. nat. d'Athenes I. 189.6. 
S. 82 u. a. - Lei te r , Die Frage der Klimaanderung wahrend geschichtlicher Zeit 
in Nordafrika. Abhandl. d. k. k. Geograph. Gesellsch. in Wien, VIII, l. 1909. 

2) FUr Italien meinte Nissen eineVerfrUhung der Ernteseit dem Altertum urn 
einen Monat und mehr annehmenzu mUssen (Ital. Landeskunde S. 396ff.); auch seien 
die Winter erheblich kalter gewesen. Widerlegt und die Konstanz des Klimas nachge
wiesen durch Olck in NeueJahrbUcherfUrPhilologieu. Padagogik, Bd.135. 1887. 
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Verbreitungsgrenzen gehabt, in Agypten sowoh1, wie in Vorderasien und 
Oriechenland. Hat man doch in den alten, yom Bimssand des Vulkans 
von Thera verschOtteten mykenischen Ansiedlungen Olivenkerne und 
Olpressen gefunden. Die ganze Lebensweise der Oriechen des Altertums, 
ihre unbedeckten Theater, ihre Festspiele unter freiem Himmel, sind auf 
dasselbe Klima zugeschnitten, wie es heute herrscht. 

Es kann sich also nur darum hande1n, ob nicht die Menge der Nieder
schUige innerhalb der Regenzeit grOBer, daher die Bodenfeuchtigkeit, die 
WasserfOhrung der FIOsse und der Pflanzenwuchs reichlicher gewesen i~t 
als gegenwlirtig. Das ist wohl in man chen Oegenden der Fall, in anderen 
sicher nicht. In Agypten ist eine Abnahme der WasserfOhrung des Nil 
keineswegs zu erweisen, und dort ist die Ausdehnung des Anbaues ledig
lich yom Zustand der Wasserbauten abhangig, also nur durch historische 
Verhliltnisse bedingt. Ebensowenig ist eine starkere Austrocknung der 
Sahara und der Atlas1ander in historischer Zeit nachweisbar. Ober die 
Verbreitung und das nachmalige Verschwinden des Elefanten in den At-
1asUindern, die ebenfalls als Beweis einer Klimaanderung angefOhrt wurde, 
ist viel gestritten worden. Aber mag man den Elefanten dort fOr eingefOhrt 
halten, wie K 0 bel t (Studien zur Zoogeographie I, Wiesbaden 1897 S. 70ff.) 
oder fOr einheimisch, wie Leiter (a. a. O. S. 114), keinesfalls i~t sein Ver
schwinden die Fo1ge einer Klimaanderung, was letzterer nachgewiesen hat. 
Auch die spate EinfOhrung des Kameles in Nordafrika, das erst zu 
Casars Zeit in Mauretanien erscheint, ist ein historisches Faktum, das fOr 
eine Klimaanderung nichts beweist. Ferner hat Parbch darauf hinge
wiesen, daB die abfluBlosen Seen in Nordafrika im Altertum keineswegs 
mehr Wasser hatten wie jetzt, denn an ihren heutigen Ufern liegen viel
fach antike Siedelungen; reichlichere Niederschllige mOBten aber unzwei
felhaft einen hOheren Stand dieser Seen zur Folge gehabt haben. FOr 
Nordafrika hat zusammenfassend Lei t e r (a. a. 0.) dargetan, daB keinerlei 
Anzeichen einer Klimaanderung in geschichtlicher Zeit vorliegen. 

Auch fOr Oriechenland haben N e u man n -Par t s c h gezeigt, daB seit 
der klassischen Zeit die WasserfOhrung der FIOsse und Bache sich nicht 
wesentlich verandert hat. Schon damals klagte man Ober die zunehmende 
Entwaldung und das Versiegen von Brunnen und Quellen. Letzteres ist 
eben die Folge des ersteren, Oberhaupt die Folge der menschlichen Kul
tur. In anderen Landern des Mittelmeergebietes, in Kleinasien, Sizilien, 
Unteritalien, Pallistina ist ein ROckgang der WasserfOhrung der FlOsse, 
Bliche, Quellen und Brunnen seit, dem Altertum nicht anzuzweifeln.1) 

1) Th. Fischer, I(lima d. Mittelmeeres S. 41 ft. 
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Aber in allen diesen Gebieten liegt dieselbe ErkUirung nahe; Oberall ist 
Austrocknung des Bodens und unregelmliBiger Wasserstand einmal die 
Folge der Entwaldung und beginnt daher schon mit der ersten groBen 
Kulturarbeit, der Ausrodung des Urwaldes - im Osten in der Urzeit, im 
Westen vielfach erst mit der griechischen und rOmischen Kolonisation 
(z. B. in Korsika); dann aber ist sie zweitens die Folge jeden starken Kul
turrOckganges, der damit im Mittelmeergebiet verbundenen Abspillung der 
Bodenkrume, des Verfalles der Wasseranlagen, der Verdrlingung der Acker
bauer durch Hirten. Daher tritt mit dem Untergang der anti ken Kultur eine 
zweite Periode der Austrocknung des Bodens ein, die vielfach in denselben 
Gegenden an anderen Stell en von einer Zunahme der Snmpfe begleitet war. 
Diese Veranderungen lassen sich also durchaus auf die Einwirkung des 
Menschen zurnckfOhren, beweisen nichts fOr eine klimatische Verschiebung. 

Etwas anders ist die Sachlage in den Grenzgebieten des Mittelmeer
klimas gegen die Wnste in Syrien. Dort ist eine sehr betrachtliche Ab
nahme der Quellen und Brunnen unzweifelhaft. An Stell en ehemals bln
hender groBer Stlldte, wie Palmyra, Petra und an zahllosen anderen Ru
inenstatten ist jetzt kaum so viel Wasser vorhanden, urn eine Karawane 
zu trlinken, ganz zu schweigen von der WOste Tih und dem Sinai, wo die 
Israeliten jahrzehntelang umhergezogen sein sollen, heute aber kaum 
4000 Araber genngend Wasser finden. Anderseits beweisen freilich die 
groBartigen Wasserleitungen jener Ruinenstadte, daB man schon zur Zeit 
ihrer BIOte nicht genug des lebenspendenden Nasses in der Nlihe hatte, 
sondern es aus weiterer Umgebung zufOhren muBte. So hat jedenfalls 
der KulturrUckgang durch Verfall der Leitungen und Brunnen.zu dem 
heutigen Zustande mitgewirkt; immerhin ist es nicht ausgeschlossen, daB 
in diesem Grenzgebiet tatsachlich eine Verringerung der Regen, ein kleines 
VorrUcken des WOstenklimas stattgefunden hat. 

1m ganzen aber kommen wir zu dem Ergebn'is, daB die heutigen 
klimatischen Bedingungen schon das Leben der alten KUI
turvlHker des Mittelmeeres umgaben. Wie dieses Klima auf den 
Boden, die Lebewelt, auf Wirtschaff und Kultur einwirkt, werden wir 
in den weiteren Abschnitt'en sehen. Hier sei nur hervorgehoben, daB es 
fnr die ktlrperliche und geistige Leistungsflihigkeit des Menschen 
ungemein ftlrdersam ist. Der scharfe Gegensatz der Jahreszeiten, der, 
mit Ausnahme der atlantischen Kaste, allen Teilen des Gebietes ebenso 
oder noch mehr eigen ist, wie unserer Heimat, wirkt stlirkend und ab
bartend auf den Korper; die groBere Trockenheit der Luft belebt die Tat
kraft; keine Spur von jener Verweichlichung, von jener kUmmerlichen 
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Entwicklung der K1)rpergr1)Be und Muskelkraft, die vielen TropenvtHkern 
eigen sind, zeigt sich bei den Umwohnern des Mittelmeeres, wiihrend an
derseits die gr1)Bere Wiirme und Trockenheit selbst des Winters es dem 
Menschen erlauben, ja ihn zwingen, den gr1)Bten Teil seiner Zeit im Freien 
zuzubringen und ihm dadurch aile jene Vorteile zuwenden, die das Frei
luftleben voraus hat vor dem Sitzen in geschlossenen Riiumen und hinter 
dem Ofen. DemgegenUber treten die nachteiligen Wirkungen der groBen 
Sommerhitze und der Sciroccotage offen bar zuruck. Man vergleiche die 
Erscheinung eines orientalischen oder griechischen oder selbst italienischen 
Landmannes - soweit er nicht durch Hunger oder Industrie verkUmmert 
ist - mit den einen groBen Teil ihres Lebens in dumpfer Stube zubrin
genden Bauern unserer meisten nordischen Lander; es wird dem aufmerk
samen Beobachter nicht entgehen, daB ersterer den aufrechteren Gang, die 
freiere Brust, den scharferen Blick und das gr1)Bere Verstandnis der Natur 
besitzt! Und nicht mUhelos wie in den Tropen pflUckt hier der Mensch 
die Frucht, die seinem Lebensunterhalt dient; in harter stiihlender Ar
be it muB er sie dem Boden abringen. Hat er im Norden mit der Kalte 
und Feuchtigkeit zu kampfen, so hier mit DUrre und Wassermangel, die 
es gilt, mit Aufwendung k1)rperlicher Kraft und kluger Erfindungsgabe 
zu uberwinden. Freilich, im ganzen lohnt dort die Natur freigebiger die 
Arbeit und geringer sind die BedUrfnisse an Nahrung, Kleidung, Schlaf 
und Wohnung; sicher hat der Anwohner des Mittelmeeres im allgemeinen 
mehr Zeit zu MuBe und LebensgenuB und gibt sich lieber als der Nordllin
der, wenn ihm seine Verhaltnisse es irgend gestatten, Spiel und GeseIlig
keit, Reden und Singen oder einfach traumerischem Nichtstun hin. Leuch
ten ihm doch eine strahlende Sonne und ein blauer Himmel; weit schweift 
sein Blick - meist ungehemmt durch Nebel und Dunst - fiber Berg und 
Tal und Meer und schlirft seine Sinne zur Beobachtung der Formen und Far
ben und hebt seine Lust zu kUnstlerischer und dichterischer Gestaltung. 

Doch fehlt es nicht ganz an schiidlichen EinflUssen des Klimas. Wir 
wollen hier nicht von den zahlreichen endemischen und epidemischen 
Krankheiten sprechen, die in der gr1)Beren Warme des MittElmeergebietes 
hiiufiger und starker hausen, als bei uns; denn man kann meist nicht ent
scheid en, wieviel dabei auf die Rechnung des anderen Kulturzustandes 
und minderer Reinlichkeit kommt -, sondern nur von einer augenfallig 
vom Klima abhiingigen Krankheit: der Malaria oder dem Klimafieber. 
In dieser Hinsicht steht das Mittelmeergebiet zwischen unserem Klima, 
wo derartige Fieber nur sporadisch auftreten, und den Tropen, wo sie 
den b1)sartigsten Charakter annehmen, in der MiUe. Hinter den Tropen-

Philippsoa: dasMittelmeergebiet. 4. Aufl. 9 
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fiebern bleibt zwar die Malaria des Mittelmeeres zurOck, aber immerhin 
muB sie als GeiBel dieses scMnen Erdraums bezeichnet werden, insofern 
sie die Leistungsfahigkeit und Lebenskraft der von ihr Befallenen - und 
das ist in einzelnen Gegenden die Oberwiegende Mehrheit der Bevtllke
rung - stark herabdrOckt und ihre Lebenszeit verkOrzt, wenn auch die 
einzelnen pernizitlsen Faile, die unmittelbar zum Tode fOhren, verhiilt
nismaBig selten sind. Sie betrifft die Einheimischen ebenso wie die Frem
den und ist in allen Uindern des Mittelmeeres mehr oder weniger verb rei
tet, am meisten wohl in den mittleren Zonen zwischen 35 und 400 Breite, 
in Kleinasien, Griechenland, SOditalien, SOdspanien, also dort, wo die 
Sommerdiirre stark ausgepragt ist. Nach Norden nimmt sie im allge
meinen ab mit der Sommerdiirre, aber auch nach SOden wird sie schwa
cher mit der Abnahme der Regen Oberhaupt. 

Es scheint also, daB die starke Durchfeuchtung nach langer Trocken
heit den Malariakeimen besonders gOnstig ist; damit stimmt es Oberein, 
daB die Krankheit am heftigsten im Spatsommer und Herbst auftritt. 
Unvorsichtigkeit in der Lebensweise, Erkaltungert und Verdauungssttl
rungen erMhen die Disposition fOr das Leiden; so sagt man z. B. in Klein
asien, daB die Zeit der Fieber mit der Traubenreife beginne, weil die Ein- . 
geborenen dann ObergroBe Mengen der ktlstlichen Frucht verzehren. Be
kanntlich hat man neuerdings gewisse MOcken (der Gattung Anopheles) 
als Obertrager des Malaria-Erregers auf den Menschen erkannt. In der 
Tat ist die Erfahrung alt, daB, wo es viel MOcken, auch viele Fieber gibt; 
beide sind an die Nahe von.SUmpfen oder von dichten, bewasserten Baum
bestanden gebunden, und gerade die herrlichsten Gartenlandschaftell 
pflegen wegen ihrer Fieber berOchtigt zu sein. Doch habe ich auch auf
fallende Ausnahmen kennen gelernt, Malariaherde in ganz trockner und 
unebener Landschaft. Aber Oberwiegend herrscht die Malaria fast in allen 
Ebenen, besonders in solchen mit SOmpfen (z. B. die Maremmen von Tos
kana, die Pontinischen SOmpfe u. a.), hohem Grundwasser, dichtem 
Baumwuchs. Auch in Ruinenstatten, mit feuchten Kellern und dgl., holt 
man sich leicht das Fieber. Ganz besonders wird die Nahe von Haffs 
und Lagunen mit Brackwasser gefOrchtet. Manche KOstenebenen, wie 
die Maremmen Toskanas, die Umgegend der Pontinischen SOmpfe, der 
KOsiensaum Kalabriens, die MOndungsebenen des Acheloos und Sper
cheios in Griechenlalld, des Maander in Kleinasien u. a. m. sind durch die 
Malaria fast unbewohnbar geworden; ebenso die Becken von Seen 
schwankenden Wasserstandes, wie des ehemaligen Kopals-Sees. Aber 
auch die Gebirge sind, zwar weit weniger betroffen, doch durchaus nicht 
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frei von der Malaria, besonders gr06ere feuchte TalMden und schattige 
quellenreiche Gehange. Chinin kennt man und wendet man an, selbst in 
den entlegensten DOrfern des Orients. 

Wenn auch die Malaria unzweifelhaft eine Klimakrankheit ist, so ist 
sie doch sehr stark yom Kulturzustande abhangig. Je ausgedehnter 
der Anbau, je wohlhabender und bevOlkerter das Land, je dichter und 
besser die Hauser und je reichlicher die Ernahrung, desto weniger Mrt 
man von dem Fieber; jeder RUckgang in der Kultur, Verfall und Ver
armung steigern die Krankheit. Schon die Sage von den Stymphalischen 
VOgeln versinnlicht das ZurUckweichen der Unholde des Sumpffiebers 
vor der Kulturarbeit. In der Zeit der hohen BJUte im Altertum war die 
Krankheit zwar vorhanden, doch viel mehr auf bestimmte Gegenden be
schrankt als heute. Weit starker wird Uber sie im Mittelalter zur Zeit der 
KreuzzUge geklagt und nicht weniger in der neueren Zeit bis zum neuesten 
Kulturfortschritt, der Uberall die Malaria zurUckdrangt, ohne sie freilich 
ganz vernichten zu kOnnen. Wie furchtbar und wie Msartig herrschte 
z. B. die Krankheit in Griechenland wahrend und nach dem Freiheits
krieg; wie hauste sie besonders unter den franzOsischen und bayrischen 
Besatzungstruppen, wie haben aile wissenschaftlichen Reisenden der da
maligen Zeit darunter gelitten und wie mancher von ihnen hat dort sein 
Grab gefunden! Damals war Elend und Not im dUnnbevolkerten Lande; 
zahllose Orte in Ruinen, weite Landstriche unbebaut, die Bewasserungs
anlagen verfallen, Quellen und Brunnen verunreinigt. Heute, bei der 
dichteren BevOlkerung und dem sich stets hebenden Kulturzustande, ist 
hier die Malaria nicht im entferntesten mehr so hiiufig, noch so gefahr
Iich j TodesfaUe am Fieber geMren zu den Seltenheiten, wenn auch nur 
wenige Fremde, die sich langere Zeit in Griechenland aufhalten, ihm vOllig 
entgehen. Dabei hat man dort keineswegs spezielle MaBregeln gegen die 
Malaria ergriffen. Die gr06ere Reinlichkeit und bessere Bauart der Hau
ser ist wohl auch die Ursache, weshalb die Stadte, und besonders die 
gr06en, weit gesUnder sind als das Land. In anderen Landern, so in Ita
lien, Korsika, Algerien, haben die Regierungen in der letzten Zeit einen 
systematischen Feldzug gegen die Malaria durchgefilhrt: durch 
sachgema6e Behandlung der Erkrankten, Schutzvorrichtungen an den 
Hausern, Vernichtung der MUcken und ihrer Brut in den SUmpfen, 
Troclrenlegung der letzteren hat man treffliche Erfolge erzielt. Dagegen 
hat sich die frUher geUbte Anpflanzung der australischen Eukalyptus
Baume als wertlos erwiesen. 



VI. OEwAsSER, OBERFLAcHENFORMEN UND BODEN. 

1. DIE OEWASSER UND IHRE WIRK:UNOEN. 

Keine Erscheinung der ErdoberfUiche ist unmiUelbarer yom Klima ab
hangig, als die Bewasserung des Landes. Der Niederschlag, der auf den 
Boden fallt, setzt seinen Kreislauf teils als Grundwasser unterirdisch fort, 
teils strijmt er an der OberfHiche in sichtbaren Gewlissern. In einem Ge
biet monatelanger DUrre muB das Grundwasser erheblichen jahreszeit
lichen Schwankungen unterliegen, wahrend diese in unserem Gebiet 
gleichmaBigen Regenfalles unbedeutend sind. Die Austrocknung des Bo
dens an der OberfUiche beginnt schon im FrUhjahr und steigert sich wah
rend des Sommers. Trockenrisse zerspalten dann das Erdreich, :Ilugleich 
sinkt der Grundwasserspiegel tief hinab j nur in besonders wasserreichen 
Talsohlen erhalt er sich in solcher HOhe, daB er von gewOhnlichen Brun
nen noch erreicht wird. So mUssen die Brunnen, die yom Grundwasser 
schOpfen, im allgemeinen we it tiefer hinabgetrieben werden, als bei uns, 
und dennoch versiegen gar viele derselben im Sommer. Oberhaupt, je 
Ilinger die Trockenheit, aber auch je felsiger der Boden ist, desto verein
zeiter sind die Ortlichkeiten, wo dauernd wasserfUhrende Brunnen, an mul
denfOrmigen Sammelstellen des Grundwassers oder in grijBeren Schwemm
landsebenen, angelegt werden knnnen, desto geringer ist die Rolle, welche 
Grundwasserbrunnen fUr die Wasserversorgung spielen, wahrend diese in 
Mitteleuropa Uberwiegend durch solche Brunnen geschieht. 

Aber noch mehr unterliegt dem EinfluB der periodischen Niederschlage 
die Wasserfilhrung der Bache und FIUsse. Je mehr sich nach SUden 
hin die Regen auf kurze Zeit und heftige GUsse zusammendrangen, desto 
ungeregelter sind die Gewasser, desto seltener werden im Tieflande die 
Wasserrinnen, die wahrend des gauzen Jahres bis zum Meere hin Was
ser fUhren. Diese perennierenden Gewasser sind schon in der Breite 
SUditaliens und Griechenlands gering an Zahl, noch geringer in Nord
afrika j es sind meist solche, die von hohen Gebirgen, besonders an deren 
regenreicherer Seite, herabkommen, oder von groBen Karstquellen er
nahrt werden. Dazu kommen freilich einige gr6Bere Stromsysteme, wie 
Ouadalquivir, Maander u. a. Aber auch die perennierenden Flilsse zeigen 
groBe Schwankungen im Wasserstandej in der Regenzeit schwellen sie 
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machtig an und farben das Meer weit hinaus gelb; in der Trockenzeit zeh
ren sie von dem Vorrate, den sie yom Oberlaufe mitbringen und werden 
zur MUndung hin immer dUrftiger. Wesentlich tragt dazu die kUnstliche 
Bewasserung bei, zu der die perennierenden FIUsse meist stark verwendet 
werden. 1m hOheren Gebirge aber, wo es auch im Sommer regnet, spru
deln selbst in der heiBen Zeit Bache und Quellen desto reichlicher, je bes
ser die Bewaldung erhalten ist. Die hOheren Gebirge sind die Wasser
spender fUr das Tiefland. 

Die meisten FIUsse im sUdlithen Mittelmeergeoiet sind nur peri
odisch, d. h. fUhren nur in der Regenzeit Wasser; ja auch sie treten nach 
Snden hin, und ebenso im Kalkgebirge zurUck gegen die Trockenfl nsse 
(Fiumare), FluBbetten, die nur nach heftigen Regengilssen Wasser fUh
ren, das oft in gewaltigem Schwall verheerend und alles fortreiBend herab
tost, um nach wenigen Tagen oder gar Stunden wieder zu versiegen. Rie
sige Massen von Schutt reiBt es mit sich, aber bald erlahmt seine Kraft 
und der Schutt bleibt liegen, ehe er das Meer erreicht hat. Daher bilden 
die TrockenflUsse oft kilometerbreite Schotterbetten, und da sie sich mit 
ihrem Schutt den Weg selbst versperren, brechen sie gelegentlich seitwarts 
aus und bedecken das Fruchtland weithin mit Mem GerOll. Die breiten, 
hellglanzenden, ganz wasserlosen, oder von einem kleinen, geteilten Rinn
sal durchzogenen Schuttflachen, aus den en sich hier und da die dunkel
grUnen OleanderbUsche mit ihren rosaroten BIUtenbuketts leuchtend ab
heben, sind eine typische Erscheinung des sommerdUrren Mittelmeer
klimas. Diese Unstetigkeit der Wasserfilhrung, die Verschotterung und 
Vermuhrung der Talauen und Ebenen ist zunachst eine Folge des Klimas, 
wird aber verstiirkt durch die Entwaldung und den dadurch beschleunig
ten AbfluB, die erleichterte AbspUlung des Bodens. Mit dieser Art der 
WasserfUhrung blingfes zusammen, daB die FluBschiffahrt im eigent
lichen Mittelmeergebiet, mit Ausnahme einiger weniger Milndungen, eine 
sehr geringe Rolle spielt. Nur die HolzflOBerei ist bei man chen Gebirgs
strOmen bemerkenswert. Die FIUsse verbinden nicht, sondern trennen, 
um so mehr, als sie durch ihre Unstetigkeit dem Brnckenbau, ja selbst 
einem geregelten Fahrbetrieb, die grOBten Schwierigkeiten bereiten. Die 
alten KulturvOlker haben es verstanden~ diese Schwierigkeiten in zahl
reichen Fallen zu ilberwinden. Die modetnen BrUcken werden dagegen 
vielfach so schlecht ausgefUhrt, daB das Hochwasser sie bald wieder fort
reiBt. Heute ist man in Griechenland und dem Orient meist noch auf das 
Durchreiten der FIUsse angewiesen, und daher stockt zur Zeit des Hoch
wassers zuweilen tagelang der Verkehr, selbst Uber sonst unbedeutende 
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Gewasser. Von jeher sind im Mittelmeergebiet FIUsse als Grenzen von 
Landschaften und Verwaltungsgebieten beliebt gewesen. 

Der katastrophenartige Charakter der Regen und der FIUsse gibt die
sen eine ungemein lebhafte e rod i ere n deW irk u n g. Stark zerschnitten 
und zerfurcht sind aIle Gebirge, die Erosion weit vorgeschritten, unaus
geglichene Talstufen und dahet WasserfiUIe selten, der Schutt von den 
Gehangen abgespUIt und in den Talauen und Verebnungen aufgehauft. 

Dennoch begUnstigt anderseits das Oberwiegen der Verdunstung Uber 
den Niederschlag die Entstehung abfluBloser Gebiete. Man muB 
oberirdisch abfluBlose Gebiete zweierlei Art unterscheiden: solche, die 
aus klimatischen und solche, die aus geologischen Ursachen entstanden 
sind. Bei manchen vereinigen sich beide Faktoren. 

Wo der RegenfaIl zu gering, die Entfernung zum Meer zu groB ist, 
als daB die FIUsse dieses erreichen kOnnten, versiegen sie im Lande. Der 
Verwitterungsschutt hauft sich an, gleicht mit der Zeit die HOhenunter
schiede aus, verbindet die Gebirge durch breite muldenfOrmige Schutt
ebenen ,in denen die FIUsse in salzigen Seen und SUmpfen verdunsten. 
Das gleichsinnige Gefiille zum Meere wird unterbrochen. Das ist der Ty
pus der groBen Trockenregionen im Innern der Kontinente. 1m Mittel
meergebiet geMren hierhin das innerste Kleinasien mit dem abfIuBlosen 
See Tils GOI, sowie das Innere des Atlas-Hochlandes mit den Schotts. 
Es sind die trockensten Teile unseres Gebietes. 

Weit verbreiteter sind oberirdisch abfluBlose t e k ton i s c h e Sen ken, 
die durch BrUche entstanden sind. Solche rings von HOhen umschlossene 
Senken bilden sich natUrlich unabhangig vom Klima. Aber daB sie ab
fluBlos sind oder bleiben, wird durch geringe Niederschlage begUnstigt, 
indem sonst bei vielen das Wasser Uber den Rand UberflieBen oder dieser 
von auBen durch die Erosion durchnagt wUrde. Eine solche tektonische 
Senke ohne jeden AbfIuB ist z. B. das Jordantal mit dem Toten Meer, 
das infolgedessen hochgradig versalzt ist. Haufiger sind solche oberirdisch 
abfIuBlosen Senken mit unterirdischem AbfluB, also mit sUSen Ge
wiissern. Unterirdische AbflUsse bilden sich nur im Kalkstein, da dieser 
im Wasser IOslich ist; derartige tektonische Becken mit unterirdischem 
AbfIuB liegen daher im Kalkstein, oder ihr Rand oder Boden ist wenig
stens teilweise aus solchem gebildet. Die Entwiisserung geschieht durch 
SchlUnde im Kalkstein, die das in Spalten sickernde Wasser allmahlich 
erweitert hat: man nennt diese SchlUnde im heutigen Griechenland Kata
vothren (altgriechisch Barathra), in slawischen Undern Ponore, und un
terscheidet mehrere Arten derselben nach Lage und Gestalt. Manche lie-
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gen am Boden des Beckens, manche offnen sich am Rande j die einen sind 
so von Schlamm verstopft, daB das Wasser nur langsam durchsickert, 
die anderen !)ffnen sich als Spalten oder als machtige Tore, in die sich 
ein Strom brausend ergieBtj in manche solcher Tor-Katavothren kann 
man streckenweit eindringen. Es ist natUrlich, daB diese unterirdischen 
AbfluBkanale in ihrem Fassungsvermogen sich verandern; zeitweise ver
stopfen sie sich, dann erweitern sie sich wieder oder bilden sich neu durch 
die Tatigkeit des Wassers selbst, die zuweilen durch Erdbeben unterstutzt 
wird. Daher kommt es, daB derartige Becken so haufig veranderliche Seen 
enthalten, die in unregelmaBiger Weise machtig anschwellen, dann wieder 
zusammenschrumpfen oder ganz verschwinden. So in Griechenland z. B. 
der Kopais-See, der See von Pheneos u. a. Sie bedecken nicht nur frucht
bares Land, sondern verpesten ihre Umgebung durch Malaria, so daB es 
sich wohl lohnt, sie durch unterirdische Stollen trocken zu legen, wie 
dies mit dem Kopais-See in Bootien, dem Fuciner See im Apennin ge
schehen ist. 

Die unterirdische Entwasserung wird zur Regel in groBen, zusammen
hlingenden Kalkgebirgen. Hier ist sie nicht nur an das Auftreten tek
tonischer Einsenkungen gebunden, sondern auch auf Hochfllichen, nicht 
zu stark geneigten Gehangen und am Boden jeder Art von Hohlformen 
sinkt das Wasser, sei es durch Ritzen und Spaltchen, sei es durch SchlUnde, 
die durch Erweiterung jener entstanden sind, in die Tiefe. Es bilden sich 
die Oberflachenformen aus, die dem im Wasser IOslichen Kalkstein eigen
tumlich sind und nach der Gegend ihrer typischen Entwicklung Karst
for men genannt werden (vgl. oben S. 15). Die OberfHiche verkarsteter 
Kalkmassen ist kahl und steinig, da sich auf dem Kalkstein nur ungemein 
wenig Erde bilden kann; der Fels ist von rundhOckerigen Buckeln be
deckt oder von schmalen scharfen Furchen, sog. Karren, zerschnitten j 
an Stelle der Taler sieht man rundliche Einsenkungen (Dolin en) und steile 
Einsturztrichter. In diesen Vertiefungen sam melt sich der wenige un
losliche RUckstand, der bei der Auflosung des Kalkes bleibt, die terra 
rossa, ein stf;\rk eisenhaltiger Ton, der oft auf weite Strecken die einzigen 
anbaufahigen Flecken bildet. So fehlen in breiten Gebirgsmassen die Ta
ler. Doch treten an anderen Stell en im Kalkgebirge langgestreckte Tal
mulden ( .. ,Poljen") auf, in denen sich kleinere FIUsse und fruchtbare Ebe
nen entwickeln j aber die Taler enden blind, der FluB versinkt in die Tiefe. 
Steile Gehlinge des Kalksteins sieht man dagegen von engen, jlihwandigen 
Schiuchten eingekerbt, in denen nur selten Wasser herabrinntj meist Iie
gen sie trocken, weil das NaB auch hier sich in KIUften verliert. Das in 
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die Tiefe sinkende Wasser folgt oft langen unterirdischen Orottengangen, 
die sich bald domartig erweitem, bald wieder verengen. Durch allmah
lichen Einsturz der Decke kann sich ein solcher Wassergang in eine Tal
schlucht verwandeln. Von vielen Talem des Kalkgebirge.s, die in ihrem 
Verlauf von den sonstigen OberfUlchenformen ganz unabhangig erschei
nen, z. B. hOhere Schwellen durchbrechen, ist es wahrscheinlich, daB sie 
auf diese Weise aus unterirdischen Oangen entstanden sind. 

Doch fehlt es im Kalkgebirge nicht ganz an oberirdisch gebildeten 
Erosionstalern; namentlich sol chen, die durch FIOsse eingeschnitten sind, 
die von auswarts wasserreich den Kalk betreten. Auch diese Taler sind 
in dem harten Kalkstein meist caoonartig eng und steilwandig. 

Das versunkene Wasser kommt an bestimmten Stell en wieder zum 
Vorschein, und zwar am Rande des Kalkgebirges, dort, wo unter dem Kalk 
undurchlassige Schichten zutage treten, oder wo tiefe Taler oder die Mee
reskOste bis zum Wassemiveau einschneiden. Da sprudelt das verschwun
dene Wasser in machtigen Quellen hervor, oft als ein starker FluB, der 
sich durch Bestandigkeit und Klarheit auszeichnet. Das sind die sog. 
Karstquellen, die von den Oriechen (in der Einzahl) Kephalari oder Ke
phal6vrysis ("Hauptquelle") genannt werden. Nur selten kann man eine 
solche Quelle als die Fortsetzung eines bestimmten unterirdischen Flus
ses erkennen; meist stellen sie den AbfluB eines groBen einheitlichen Was
semiveaus dar, das die Basis des Kalkmassivs durchtrankt und von den 
auf die OberfUl.che niedergehenden Regen sowie von den versunkenen 
Bachen gespeist wird. So kommt das Wasser, das der Oberflache des 
Kalkgebirges entgeht, seiner Umgebung segenspendend zugute, so ist der 
FuB der Oden verkarsteten HOhen von einem Kranz quellengenahrter 
Kulturoasen und reicher Siedelungen umgeben. 

Sind diese Karsterscheinungen auch keineswegs auf das Mittelmeer
gebiet beschrankt oder von seinem Klima abhangig, so treten sie doch in 
ihm Oberall, wo der Kalkstein in grHBeren Massen sich ausbreitet, beson
ders in der westlichen Balkanhalbinsel und in Oriechenland, aber auch 
im Apennin und anderen Faitengebirgen, so haufig auf, daB sie hier naher 
erwahnt werden muBten. 

Die Wichtigkeit der Quellen fOr den Anbau wie fOr .den Bedarf der 
Menschen und des Viehes ist um so grOBer, je unbestandiger und gering
fOgiger die Bache und das Orundwasser sind. Die Quellen entstammen ja 
in der Regel ausgedehnteren Orundwasseransammlungen, wo diese von 
der ErdoberfUiche geschnitten oder wo aus ihnen das Wasser durch hy
draulischen Druck zur OberfUiche hinaufgefOhrt wird. Daher sind sie 
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meist weit bestlindiger als der gewl>hnliche Grundwasserspiegel selbst. 
Die Hiiufigkeit und Ergiebigkeit der Quellen ist naturgemiiB von dem Ge
stein, seinen LagerungsverhliItnissen und von den Niederschliigen abhiingig. 
Wlihrend sie auf dem Kalk fast ganz fehlen, treten groBe Quellen, wie ge
sagt, an dessen Rande oder unterer Grenze auf; das Schiefer- und Sand
steingebirge ist dagegen reich an kleineren, weniger bestiindigen Quellen. 
Wie die Siedelungen von den Quellen abhiingen, werden wir spliter sehen. 

Nur wer in flimmernder Sommerglut in den ausgedorrten kahlen Llin
dern am Mittelmeer stundenlang oder gar tagelang gewandert ist, ohne 
einen Trunk und erquickenden Schatten zu finden, dann endlich mit einem 
Freudenruf die Gruppe frischgrilner Pappeln oder Platanen begriiBt hat, 
die ihm das Wasser verrlit - versteht es zu wUrdigen, welche Rolle die 
QueUe im Silden, besonders im Orient spielt. Sorgsam wird sie gefaBt, 
mit sauberem Mauerwerk umgeben, mit einer Inschrift versehen. Man 
ist stolz auf die Quelle des Dorfes, rUhmt ihre Eigenschaften und unter
scheidet mit Feinfilhligkeit die Qualitliten des Wassers nach Geschmack, 
Bek!immlichkeit, Temperatur usw., fast wie man bei uns die Weinmarken 
unterscheidet. Sehr hiiufig behauptet man von einzelnen Quellen, daB 
sie im Sommer kalt, im Winter warm seien. Das beruht natUrlich nur 
auf dem subjektiven Empfinden, auf dem Verhliltnis zur Lufttemperatur. 

Ein Faktor, der in Nord- und zum Teil auch in Mitteleuropa fOr die 
Gestalt und Art des Bodens von groBem EinfluB ist, die ehemalige Ver
eisung, ist im Mittelmeergebiet, wie wir sahen, auf die Gipfelregionen der 
hOheren Berge beschriinkt. Nur hier finden wir kleinere Moranen, gla
ziale Zirkustiiler und Kare (s. Tafel 2) und vom G1etscher geschaffene 
kleine Seebecken. 

2. BODENBILDUNG. I<ULTURROCI<OANG. 

Das anstehende Gestein, soweit es nicht selbst aus lockeren Ablage
rungen besteht, wie vielfach die jungtertiiiren Schichten, ist meist nicht 
Hihig, hOhere Pflanzen zu ernahren. Erst durch die Ve r witt e run g 
mechanisch aufgelockert vermag es die Wurzeln aufzunehmen, Ihnen 
Feuchtigkeit zuzufUhren, und chemisch aufgeschlossen kann es Ihnen die 
Nlihrstoffe darbieten und die Zersetzungsprodukte des pflanzlichen Le
bens wieder aufnehmen. Der Bod en, die obere, lockere Verkleidung der 
Erdkruste, ist daher der eigentliche Trager des organischen Lebens. Er 
kann sich an Ort und Stelle gebildet haben: Verwitterungsboden, 
oder anderswo entstanden und durch Wasser oder Luft herbeigefUhrt sein: 
Ablagerungsboden; endlich kann der Boden mehr oder weniger feh-
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len. AuBer den yom Wasser bewegten Anschwemmungen find en wir im 
Mittelmeergebiet keine AblagerungsbMen von regionaler Verbreitung. Wie 
die glazialen Ablagerungen fehlen, so fehlt auch der UB, der durch den 
Wind aufgehaufte Steppenboden, wie ersich urn die Oebiete alterVereisung 
in Mitteleuropa gebildet hat und die groBe Wllstenregion Asiens umgibt. 
Welche Art Verwitterungsboden aber an einer Stelle entsteht. ist wesentlich 
bedingt durch Oesteinsart und Klima; Boden und Klima zusammen be
dingen wieder die Erscheinungen der Pflanzen-, Tier- und Menschenwelt. 

Wir haben nicht den EinfluB der Oesteinsart auf den Boden zu be
sprechen, denn dieser ist auf der ganzen Erde im wesentlichen derselbe, 
zum Teil ist er, z. B. was den Kalkstein angeht, schon angedeutet worden. 
Nur die klimatische Bedingtheit interessiert uns hier, da sie flir das Mit
telmeergebiet eigentllmliche Verhliltnisse schafft. 

Die Verwitterung im weiteren Sinne setzt sich aus zwei Vorgangen zu
sammen: aus mechanischer Zertrllmmerungund chemischer Zer
s e tz u n g. Erstere zerspaltet das Gestein in klein erE Stllcke, ohne seine 
Substanz zu verandern; letztere wandelt die Oesteinssubstanz chemisch 
urn. Beide Vorgange arbeiten zusammen, aber doch in sehr verschiedenem 
MaBe. Je gleichmaBig feuchter und warmer das Klima ist, desto mehr 
'Ilberwiegt die chemische oder eigentliche Verwitterung, je trockener, kon
tinentaler und kalter, desto mehr die mechanische Zertrllmmerung. Denn 
Feuchtigkeit und Warme und die damit verbundene starke Vegetation 
sind die Bedingungen der chemischen Umwandlung, die desto schw.acher 
wird, je mehr jene fehlen, wahrend die mechanische Zertrllmmerung 
wesentlich das Werk heftiger Temperaturschwankungen ist und ganz be
sonders durch den Frost gefOrdert wird. 

Mitteleuropa und in noch Mherem MaBe die feuchtwarmen Tropen
gebiete erfreuen sich starker chemischer Verwitterung. Daher ent
wickelt sich bei uns, wo nur irgend der Gesteinscharakter es erlaubt und 
die Abhange nicht zu steil sind, ein mlichtiger 0 e han gel e h m, der HOhen 
und Tiefen Ilberzieht, die Formen ausgleicht und einen dichten Pflanzen
wuchs ernlihrt. Daher die sanften Formen, gleichmaBigen verschwom
menen Farben der Landschaft. Polwarts dagegen und aufwarts im Oe
birge tritt infolge der abnehmenden Warme immer mehr die Zertrllm
me rung in den Vordergrund. Nackter Fels und roher Gesteinsschutt· 
Oberwiegen hier in der Landschaft. Dasselbe ist in der Woste der Fall, wo, 
zwar nicht die Warme, aber die Feuchtigkeit mangelt und die Tempera
turschwankunglm groB sind; hier ist die Bodenbildung ebenfalls sehr ge
ringfOgig oder fehlt ganz, die Zertrllmmerung dagegen ist lebhaft. 



2. Bodenbildung. Kulturrllckgang 139 

Auch in dieser Beziehung bildet das Mittelmeergebiet den Obergang 
zwischen der WOste und der immerfeuchten Zone Mitteleuropas. Die Bil
dung des Verwitterungsbodens ist, wenn auch lebhafter als in der WOste, 
doch weit schwacher als in unserer Heimat, da einem groBen Teil des Jah
res die Feuchtigkeit fehlt, die Vegetation viel weniger dicht ist; und zwar 
wird die Bodenbildung immer schwacher, je mehr wir von der Nordgrenze 
des Gebietes gegen die Wilste vorschreiten. 

1st die chemische Bodenbildung gering, so wird die mechanische Zer
trOmmerung augenfalliger, ohne doch dasjenige MaB zu erreichen, wie in 
der WOste, im Hochgebirge oder der Polarzone. So sind beide Arten der 
Verwitterung verhaltnismaBig schwach; sehr stark ist dagegen die Ab
t rag u n g des 10sgelOsten Materiales, sowohl in Staubform durch den Wind 
in der langen Trockenzeit, wie durch die wOtenden Regen in der nassen 
Zeit; sie ist urn so grOBer, als den hier besonders starken Wind en und 
RegengOssen keine so'dichte Pflanzendecke schOtzend entgegenwirkt, wie 
dies bei uns oder in den Tropen der Fall ist. Nur wer die Wirkung der 
GewittergOsse in den Gebirgen am Mittelmeer und die riesigen Staub
wirbel beobachtet hat, die im Sommer Ober die Brcrchfelder dahinziehen, 
kann sich eine Vorstellung von der Intensitat der BodenzerstOrung im 
dortigen Klima machen. 

So geht im Mittelmeergebiet die Bodenbildung langsam vor sich, 
und die entstandene Verwitterungskrume ist der Oefahr schneller Zer
stOrung ausgesetzt, wenn sie ihrer Vegetationsdecke beraubt wird. Da
her sind hier die Nachteile der Entwaldung so ungleich grOBer als in Oe
bieten gleichmliBiger Niederschllige. 1st der Wald von einem Oehange 
entfernt, so wird in vielen Fallen der Boden in Oberraschend kurzer Zeit 
abgespOlt und nackter Fels tritt zutage. Wo dies nicht geschieht, wird der 
Boden wenigstens so geschwlicht, daB sich nur noch Buschwald ent
wickeln kann. Wird auch dieser durch Feuer, Axt oder Ziegen vernichtet, 
dann tritt an seine Stelle noch dOrftigere Vegetation und so fort bis zu 
fast vOlliger Kahlheit. Wlihrend bei uns in den meisten Fallen der abge
holzte Wald mit der Zeit von selbst wieder nachwachst, weil der Boden 
- von einzelnen ungOnstigen Ortlichkeiten abgesehen - sich erhillt oder 
neu bildet, wire eine solche Regeneration im Mittelmeergebiet nur in 
langen Zeitriumen ungestOrter Entwicklung mOglich. Dazu aber liBt es 
der Mensch, seitdem er den in Aonen herangebildeten Urwald gelichtet 
hat, nicht mehr kommen. lmmer wieder holzt er das heranwachsende 
GebOsch ab oder treibt seine Ziegen hinein, daB die Strliucher verkOm
mern und den Boden zwischen sich schutzlos frei.lassen. So ist am Mittel-
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meer einmalige Entwaldung infolge der sehr langsamen Bodenbildung zu
meist gleichbedeutend mit Bodenzerstorung und dauernder Vernichtung 
des Waldes. Nur wo der Ackerbau unmittelbar an Stelle des Waldes tritt, 
vermag er diesen Vorgang aufzuhalten. Denn auch er schutzt den Boden 
vor Abtragung durch den dichten Stand der AckerfrUchte, durch Feld
und Terrassenmauern, die den Boden halten. Tritt dann aber einmal eine 
Zeit des KulturrUckganges, der VernachHissigung ein, wie sie keinem Land 
erspart bleibt, liegen die Felder jahrelang brach, so verschwindet auch 
hier der Boden - oft genug spurlos! So ist jeder zeitweilige KulturrUck
gang im Lande der SommerdUrre - je weiter sUdlich, desto mehr -
gleichbedeutend mit dauerndem KulturrUckgang, mit dauernder Boden
verminderung. 

In Mitteleuropa wird durch die schrecklichsten geschichtlichen Kata
s~rophen die Kulturfahigkeit eines Landes kaum beeintrachtigt. Nach 
den furchtbaren VerwUstungen des DreiBigjahrigen Krieges wuchs 
Deutschlands Bevolkerung wieder nach und fand die verlassenen Acker 
und verOdeten Gefilde in annahernd derselben GUte, wie vorher - sie 
warteten nur der Besteller. 1m Mittelmeergebiet ist das nicht moglich; 
da f1ieht der Boden, wenn die Bestellung jahrelang ruht. Da nun, wie 
gesagt, derartige vorUbergehende Zeiten der Verelendung wohl jedes Land 
betroffen haben, erscheint eine im Laufe der Geschichte seit der ersten 
Besiedelung fortschreitende Bodenverschlechterung und -vermin
derung infolge der Kultur selbst, unter den dortigen klimatischen Be
dingungen, unvermeidlich. Diese Verschlechterung betrifft naturlich in 
erster Linie die geneigten Gehange, also die Gebirgs- und HUgellander. 
Aber die zunehmende Unstetigkeit des Wasserabflusses, die Folge der 
Entwaldung und der AbspUiung des Bodens, und alles, was damit zusam
menhiingt: Wasserman gel hier, Versumpfung dort, Vermuhrung an an
derer Stelle, verringern auch vielfach die Ertragfahigkeit der Ebenen. So 
erkIart sich zwanglos der KulturrUckgang groBer Teile des Mittelmeer
gebietes seit dem Altertum allein durch die Lange der Kultureinwirkung 
selbst, ohne daB wir eine Klimaanderung anzunehmen brauchen. Dem
entsprechend ist diese Abnahme nicht nur der Kultur, sondern auch der 
Kulturfahigkeit am groBten dort, wo einst die Kultur am intensivsten, 
die Bevolkerung am dichtesten war. Sie ist am schiirfsten ausgepragt in 
der Umgebung alter GroBstadte, verkehrsreicher KUsten oder sonstiger 
langdauernder Zentren der Bevolkerung. Schon allein der Holzverbrauch 
dichter Volksmassen vernichtet Pflanzenwuchs und Boden in den Ge
birgen in weitem Umkreise, wie man noch heute Uberall beobachten kann, 
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wahrend sich beide in abgelegenen Gegenden frischer erhalten. Daher 
bieten die meisten gebirgigen Mittelmeerlander von den KUsten aus einen 
viel kahleren und trostloseren Anblick als im Innern. 

So ist das charakteristische Landschaftsbild der Mittelmeerlander zwar 
im Grunde vom Klima bedingt, aber doch durch die menschliche Kultur 
bedeutend verscharft worden. Der Zug, der die Mittelmeerlandschaft am 
augenfalligsten von der mitteleuropaischen unterscheidet, ist somit die 
Kahlheit der Oehange (5. Tafel 3 u. 6). Nackter Fels oder dUrftige, 
IUckenhafte Bodendecke, gleicherweise Mangel an Erde wie an aufgehauf
tem Gebirgsschutt, sehen wir Uberall dort, wo die AbspUlung durch die 
Gewasser eingreifen kann. Daher die weitstandige Vegetation, die Scharfe 
und Klarheit der Formen, die Reinheit der Profillinien, aber auch die 
Buntheit der Farben, die uns im SMen so fremdartig berUhrt und immer 
wieder unsere staunende Bewunderung wachruft. Wahrend bei uns die 
Landschaft, abgesehen vom Hochgebirge, in den sanften Linien und den 
monotonen Farben der Pflanzendecke verschwimmt, tritt hier, durch Bo
den und Vegetation nicht verhUllt, jede Gelandestufe und jede Eigenfarbe 
des Gesteins grell hervor. Scharf lassen sich Formen und Farben, wiesie 
den einzelnen Gesteinen eigen sind, weithin unterscheiden. Die Landschaft 
liegt, fast konnte man sagen, wie eine geologische Karte vor uns. 

Mit der toten Kahlheit der Gehange - soweit sie nicht ihr Waldkleid 
behalten oder durch den Anbau ihre Bodendecke bewahrt haben - steht 
in scharfem Gegensatz das Uppige Leben der Ebenen, Uberhaupt aller 
Stufen oder Mulden, wo sich der abgespUlte Boden sammeln und halten 
kann, besonders dort, wo f1ieBendes Wasser nicht fehlt. Was an den Oe
hangen abgespUIt wird, kommt zum grOBten Teil auf den Verebnungen 
wieder zur Ablagerung: die Ebenen ernahren sich von der Beraubung der 
Gehange. Diese Ebenen, Talauen, kleineren Mulden usw. sind vielfach 
von der unerscbOpflichsten Fruchtbarkeit, wenn sie nicht der Vermuhrung 
und Versumpfung - als Folge der Entwaldung - anheimgefallen sind. 
Wo diese Schaden sich nicht bemerkbar machen, geben die meisten 
SchwemmlandsbMen jahraus jahrein, schon seit Jahrtausenden, die reich
sten Ernten, selbst ohne DUngung und sonstige sorgsame Pflege. Nur wo 
der Raubbau und vor allem der OroBgrundbesitz zu arg gehaust haben, 
z. B. in den Kampagnen um die alten GroBstadte wie Rom, Konstanti
nopel, selbst Athen, ist auch hier der Boden verschlechtert worden. 

Allerdings nicht aIle Anschwemmungen sind lockerer, fruchtbarer Art. 
Urn den FuB der Gebirge breiten sich zuweilen weite flache Schuttha!
den, formliche Schuttflachen aus, bestehend aus eckigen oder halbge-
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rundeten Brocken, die durch die Verwitterung losgesprengt und durch 
das Wasser herabgespillt sind. Auch der anstehende Pels findet sich oft 
von solchen Schuttlagen ilberkleidet. Sehr haufig sind die Gesteinsbrok
ken durch ein hartes kalkiges Bindemittel versintert zu einer festen, na
tilrlich sehr unfruchtbaren Oberflachenbreccie, die in den trockeneren 
MittelmeerUindern weit verbreitet ist. Das dortige Klima, besonders die 
starke Verdunstung, befijrdert die Versinterung viel mehr, als dies bei 
uns der Pall. In diese Gruppe von Erscheinungen geMrt auch die feste 
Kalkrinde, die sich haufig an der (horizontal en) OberfHiche lockerer 
kalkhaltiger Ablagerungen, z. B. der tertUiren Mergel, bUdet, und diese an 
sich nicht unfruchtbaren GebUde filr den Pflanzenwuchs fast unzuganglich 
macht. Auch dies ist eine Versinterung: das kalkhaltige Wasser des Bodens 
verdunstet an der OberfHiche heftig und schUigt dort seinen Kalkgehalt 
nieder, der dann die MergelkOrnchen zu festem Gestein verkittet. Diese 
harte Kruste tritt in den Wilsten noch viel starker auf und auch bei nicht
kalkigen Gesteinen; man bezeichnet sie dort als "Schutzrinde". 

1st filr unsere Heimat, filr das Gebiet des machtigen Verwitterungs
lehms, die Ausbreitung von Vegetation, Kulttir und Siedelungen ilber das 
ganze Land, allerdings mit groBen Unterschieden in der Dichte, charak
teristisch, fOr die Waste dagegen die Zusammendrangung in Oasen, so 
zeigt sich am Mittelmeer ein Obergang zwischen beiden. Deutlich be
merken wir, als Polge der Kahlheit der Gehange, noch einen oasenhaften 
Zug in Pflanzenwelt und Kultur, der mehr und mehr schwindet in dem 
MaBe, wie wir uns dem Gebiet mit Regen zu allen Jahreszeiten nahern. 
Oberhaupt verblaBt der geschilderte Charakter ganz allmahlich in den 
nl)rdlichen Obergangsgebieten des Mittelmeerklimas. 



VII. DIE PFLANZENWELT. 

1. ALLOEMEINER CHARAKTER. 

Wie das Klima des Mediterrangebietes einheitlich ist, so breitet sich 
auch eine Vegetation von einheitlicher Physiognomie Ober die Ge
stade des Mittelmeeres aus. Nur mit der Physiognomik der mediterranen 
Pflanzenwelt wollen wir uns hier naher beschiiftigen, nicht mit ihrer flo
ristischen Zusammensetzung und Entwicklungsgeschichte, d. h. mit der 
systematischen Stellung, der Heimat und den Wanderungen der einzelnen 
Gattungen und Art.en. Die Physiognomie ist der liu6ere Ausdruck der 
Einwirkungen des Klimas und der Bodenbeschaffenheit auf das Leben 
und die Organisation der Pflanzen, der Anpassung der Pflanzen an ihre 
Umgebung. Daher finden wir einen Pflanzenwuchs von iihnlicher Phy
siognomie, wenn auch ganz anderer floristischer Zusammensetzung, in 
den entferntesten Gebieten wieder, die mit dem Mittelmeer ein ahnliches 
Klima gemein haben: in allen Gebieten mit warm en regenreichen Win
tern, trocknen Sommern, in Kalifornien wie in Mittel-Chile, im Kapland 
wie in West-Australien. 

Auch die mediterrane Vegetation selbst ist, ihrer Abstammung 
nach, keineswegs einheitlich. Bei der fortschreitenden Abkiihlung wurde 
die in der alteren Tertiarzeit verbreitete subtropische Flora zum Teil ver
drlingt durch diesog. arkto-tertilire, die im jiingeren Tertiar sich weit 
nber die niirdliche Halbkugel ausbreitete; dann folgte die boreale Flora 
der Eiszeit. Jedesmal 109 sich die vorhergehende Flora nach Snden zu
rOck, einige Bestandteile zurUcklassend. Nach der Eiszeit erfolgte wieder 
die RQckwanderung nach Norden. So setzt sich die heutige mediterrane 
Pflanzenwelt aus AbkOmmlingen aller drei Floren zusammen, die, je nach 
Klima und Wanderungswegen, in den verschiedenen Teilen des Gebietes 
nach verschiedenen Prozentsatzen vertreten sind. Floristisch kann man 
daher eine ganze Anzahl von Provinzen und Unterprovinzen innerhalb 
des Mediterrangebietes unterscheiden, die aber doch wieder durch Pflan
zen verbunden werden, die sich durch das ganze Gebiet erstrecken. Be
sonders hebt sich das Ostliche yom westlichen Mittelmeer ab i die Grenze 
geht der Unge nach durch die Halbinsel- Italien. 

Ais Ganzes unterscheidet sich das Mittelmeergebiet, auch fioristisch, 
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scharf von der Umgebung. Nicht weniger als 60 % seiner Pflanzenarten 
sind endemisch, d. h. gehen nicht Uber seine Grenzen hinaus. 

Wie gesagt, physiognomisch ist die Mediterranvegetation eine Ein
heit. Sie geht im Norden Uber in die Mitteleuropas. Diese ist gekenn
zeichnet durch dichten Wuchs, der den Boden meist IUckenlos bedeckt, 
durch saftige Graser und Krauter, die Vorherrschaft des Waldes und der 
Laubbaume mit zartem, sommergrUnem Blattwerk. Der Winter ist eine 
Zeit der Ruhe, der Sommer die Zeit des regsten Pflanzenlebens. Der reich
liche Regen macht fUr den Anbau die kUnstliche Bewasserung zumeist 
UberflUssig. 

Auf der anderen Seite grenzt die Mediterranvegetation an die WUsten 
und Steppen. In den WUsten ist der Pflanzenwuchs an die auBerste 
DUrre angepaBt. Die einzelnen Pflanzen stehen in wei ten Abstllnden von
einander j es sind meist kleine Straucher und Halbstraucher oder harte 
steife Stauden. Das Blattwerk ist, urn die Verdunstung zu verringern, 
ungemein reduziert, meist durch Dornen ersetzt j Ausscheidungen von 
Salz oder atherischen Olen bilden einen weiteren Schutz gegen die Aus
trocknung. Nur in den Wadis, oder wo sonstGrl.\ndwasser fUr die Wur
zein erreichbar ist, wachs en grtlBere Straucher und Baume, mit Dornen 
reich besetzt und mit kOmmerlichem Laub. In den Oasen dagegen, bei 
Berieselung des Bodens, gedeihen zahlreiche Kulturpflanzen, vor allen 
anderen die Oattelpalme. 

Die Steppe ist eine gemilderte Wuste. Ihr Boden ist reicher mit Strau
chern und Halbstrauchern bewachsen, die in ahnlicher Weise gegen die 
DUrre gewappnet sind j dazwischen sprie6en im FrUhjahr, wenn die Regen 
am reichlichsten sind, Krauter und Graser, die im Hochsommer wieder 
verdorren. Aber auch in der Steppe wachst jede Pflanze einzeln fUr sich 
und la6t den Boden in den Zwischenraumen frei, da sie bei der Trocken
heit eines verhaltnisma6ig wei ten Raumes fUr ihre Ernahrung bedarf. 
Baume sind an feuchte Stellen gebunden und begleiten die FluBlaufe als 
"Galerie-Walder". 1m Ubrigen sind Oppigkeit und Zusammensetzung der 
Steppe sehr verschieden nach Boden und Regenmengej ebenso ihre Kul
tur. Die Zerealien ktlnnen in den regenreicheren Steppen ohne Beriese
lung gedeihen, in den regenarmeren nur mit dieser. Daneben ist die 
Steppe das typische Gebiet der nomadischen Viehzucht, die mit dem 
Ackerbau in standigem, blutigem oder unblutigem Kriege liegt. 

Die Mittelmeervegetation steht raumlich und ihrer Eigenart nach in 
der Mitte zwischen diesen Gegenslitzen. Sie hat weder Regen 
zu allen Jahreszeiten zur VerfUgung, noch hat sie sich auBerster DOrre 



1. Allgemeiner Charakter 145 

anzupassen; wohl aber hat sie die Trockenheit der heiBenJahreszeit zu er
tragen, wahrend ihr im Winter Feuchtigkeit und Warme genugend zu Ge
bote stehen. Mit diesen Bedingungen verbreitet sie sich uber aile Gestade 
des Mittelmeeres, da sich ihr hier nirgends Schranken der Ausbreitung 
entgegenstellen. Aber uberall ist sie auf die Nahe des Meeres beschrankt. 
1m Innern der Lander weicht sie in Afrika und Vorderasien, auch Spanien, 
der Steppenvegetation; in den Gebirgen aber, wo die Winter kalter, die 
Sommer feuchter werden, ist sie durch eine eigene Gebirgsvegetation er
setzt, die physiognomisch der mitteleuropaischen ahnelt, und die endlich 
nach oben in eine alpine ubergeht. So ist die eigentliche Mediterranvege
tation nur dem Tiefland und der Meeresnahe eigen, und hier am typisch
sten in der mittleren Zone der regenlosen Sommer (Sudspanien, SUdita
lien, Griechenland usw.) ausgebildet, wahrend sie nach Suden allmllhlich 
steppenahnlicher wird, nach Norden mehr und mehr in die mitteleuro
paische Pflanzenwelt ubergeht. 

Was uns am fremdartigsten berUhrt, wenn wir die Alpen, oder noch 
mehr, wenn wir den Apennin Uberschritten haben, was den Hauptreiz 
der mediterranen Natur fUr uns Nordeuropaer ausmacht, das ist, neben 
den reinen Formen und bunten Farben der Landschaft, vor allem diese 
Mediterranvegetation, die so ganz von der unserer Heimat abweicht. Ihre 
Eigenart ist hauptsachlich durch die Anpassung an die Regenarmut 
des heiBen Sommers verursacht. 

Die nichtholzigen Pflanzen, die Krauter, Stauden und Graser, 
sind in ihrem Leben auf die feuchte Jahreszeit beschrankt. Wenn im 
Herbst die Regen begonnen haben, sprieBen sie auf und bedecken den 
Boden mit einem grUnen Schimmer. Der milde Winter unterbricht ihr 
Wachstum kaum, nur wird ihre Entwicklung mit sinkender Temperatur 
verlangsamt, urn dann im FrUhjahr wieder ein schnelleres Tempo einzu
schlagen. Dann, im April und Mai, ist die Pflanzenwelt auf dem HOhe
punkt ihrer Entwicklung angelangt; ein prachtiger Blumenflor schmUckt 
die grUnenden Auen. Aber wenn die SommerdUrre vorschreitet, sinken 
die zarten Stauden und Krauter dahin, verdorren zu natUrlichem Heu 
oder zerfallen vollstandig zu Staub. Kahl und Ode liegt jetzt der nackte 
Boden da. Nur die starren Disteln halten aus, und die zahlreichen, fUr 
die Mediterranflora charakteristischen Zwiebelgewachse Uberstehen in 
ihren unterirdischen Organen die dUrre Zeit. So hat die nichtholzige Medi
terranflora, umgekehrt wie die unserige, So m m e rr u h e und ungestorte 
Entwicklung im Winter. 

Die Hoi z P f I an zen dagegen, die Baume und Straucher, kOnnen weder 
Phili ppson: lias Mitlelmeergebiel. 4. Aun. 10 
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der Sommerwarme fur ihre Lebensvorgange entbehren, da ihnen die Tern
peratur des Winters nicht genugt, noch der Feuchtigkeit der Regenzeit. 
Oeshalb haben sie am Mittelmeer keine Ruhepause, sie sind zumeist fast 
immergrOn (d. h. ihre Entlaubung im Winter dauert nur sehr kurze Zeit) 
oder immergrOn. Dieses immergrUne Laub aber muB gegen die starke 
Verdunstung wah rend der SommerdOrre geschOtzt sein; es besitzt daher 
eine starre, dunkelgrUne oder graue, oft metallisch glanzende Oberhaut 
(z. B. Lorbeer, Olbaum): es sind Hartlaub-Gewachse. Auch fin
den wir die Absonderung atherischer Ole, einen stark aroma tisch en Ge
ruch, bei vielen Mediterranpflanzen wieder. Neben den Hartlaub-Gewach
sen sind auch K 0 n if ere n vielfach vertreten, deren Nadeln ebenfalls den 
Bedingungen entsprechen. Sind diese immergrUnen Holzpflanzen gegen die 
DOrre gerUstet, so sind sie dagegen fUr den Frost mehr oder weniger emp
findlich. Niedrige Wintertemperatur setzt ihrer Verbreitung eine Grenze. 

Laubwechselnde, d. h. im Winter entlaubte Holzpflanzen fehlen nicht 
ganz; aber bei vielen ist das Blattwerk, wie bei den Wustenpflanzen, ver
kOmmert, und seine Funktionen werden von griinen Stengeln (Spar
tium, Ginster) oder zahlreichen Dornen Ubernommen. Andere Laub
hOlzer zeigen nur eine Annaherung an den Hartlaub- oder dornigen Ty
pus, wie manche Eichenarten, die Edelkastanie, der wilde Birnbaum, oder 
sie sind auf die feuchteren Gegenden beschrankt; oder sie haben beson
ders tief und weit ausgreifende Wurzeln, urn die geringe Bodenfeuchtig
keit aufzusuchen (Weinstock). 

Allerdings, wo auch im Sommer der Boden durch flieBendes Was
ser reichlich befeuchtet wird, da konnen Baume und Straucher mit zar
tern Laub ohne aIle Schutzvorrichtungen gedeihen. An solchen feuchten 
Standorten, an Quellen, FIOssen, Siimpfen, in bewasserten Garten, auf 
TalbOden mit hohem Grundwasserspiegel u. dgl., da erfreut uns das lichte 
zarte Griin solcher LaubhOlzer; sie heben sich wie mitteleuropaische Oasen 
von der dunklen oder silbergrauen Hartlaubflora abo Je weiter wir gegen 
Norden, Z. B. in Mittel- und Oberitalien, oder je hOher wir in die Gebirge 
vorschreiten, desto Mufiger und ausgedehnter werden diese blattwechseln
den Laubholzbestande, desto mehr treten die immergriinen zurOck. 

Fehlt es also am Mittelmeer nicht an Laub- und NadelhOlzern, so ist 
anderseits die typischste tropische Pflanzenform, die P a I me, unter den 
einheimischen Mediterranpflanzen nur sehr kOmmerlich durch die kleine 
strauchige Zwergpalme (Chamaerops humilis) vertreten, die zudem nur 
auf die Umgebung des westlichen Mittelmeerbeckens beschrankt ist (ijst
Iich bis Italien und Tripolitanien). Die Dattelpalme, der Baum der Wii-
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stenoasen, ist nur ein Fremdling in der Mittelmeerregion. Das Oebiet, wo 
sie ihrer FrUchte wegen mit Erfolg kultiviert wird, reicht nord warts bis 
nach dem mittleren Mesopotamien, SUdpalastina, Unteragypten, den Syr
tenllindern und dem SUdfuB des Atlas. Aus letzterer Oegend findet die 
grOBte Ausfuhr der FrUchte nach Europa statt. 1m eigentlichen Mittel
meergebiet wird die Dattelpalme nur in einigen Oegenden im groBen kul
tiviert, wie in dem berUhmten Palmenwald bei Elche im heiBen SUdosten 
Spaniens und an der Riviera, aber nicht der FrUchte, sondern der Palm
wedel wegen. In allen Ubrigen Teilen des Mittelmeergebietes reift der 
Baum seine FrUchte nicht mehr regelmaBig, ist daher nur vereinzelt als 
Zierbaum (im Altertum auch als Kultbaum) angepflanzt worden und hier 
und da verwildert, aber immer nur in geringer Anzahl. 

2. VEOETATIONS-FORMATIONEN. 
HOHENREGIONEN UND PROVINZEN.l) 

Die verschiedenen Vegetations-Formationen - so nennt die Wissen
schaft die ausgedehnten Vergesellschaftungen besonderer Pflanzenformeft 
- haben im Tieflande am Mittelmeer eine gemeinsame Eigentnmlichkeit, 
weIche sie von den entsprechenden Mitteleuropas unterscheidet und bereits 
an die Steppen erinnert: die Neigung zur Weitstandigkeit. In allen 
Formationen stehen zumeist die einzelnen Pflanzen mehr oder weniger 
weit auseinander; sie zeigen nicht den dichten Wuchs immerfeuchter Oe
biete. Infolgedessen sind die schattenliebenden Pflanzen, auch die Lianen 
und Schmarotzer aller Art, wenig entwickelt. Nur die immergrUnen 
BuschwlUder machen zuweilen eine Ausnahme und bilden hier und da 
undurchdringliche Dickichte. 

Wir wollen die Vegetations-Formationen hier kurz betrachten, indem 
wir sie zugleich von der immergrUnen Tieflandsregion auch in die Oebirge 
hinauf verfolgen, wo sich ihr Inhalt wesentlich andert, da dort, je hOher, 
desto mehr, die Entwicklung auf den Sommer sich verschiebt, der Winter 
zur Ruhezeit wird. 

Der Wald war sicher auch im Mittelmeergebiet ursprUnglich die herr
schende Formation. FOr die Eiszeit mUssen wir dies unbedingt voraus
setzen. Infolge der Verschiebung der Klimazonen nach Norden mu6te 
er freilich seine Zusammensetzung llndern. Aber noch die sich ausbrei-

1) Vgl. Rikli, Lebensbedlngungen und Vegetationsverhliltnisse dei Mittel
meerUlnder und der atlantischen Inseln. jena, O. Fischer, 1912, mit vortreff
lichen Abbildungen. FUr den ostlichen Teil des Mittelmeergebietes weniger be
friedigend wie fUr den Westen. 

10· 
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tende antike Kultur traf im Mittelmeergebiet, besonders im westlichen, 
auf groBe Waldungen, die gelichtet werden muBten. Das heutige Mit
telmeergebiet bildet die SUdgrenze der groBen Waldregion 
der n6rdlichen gemiiBigten Zone gegen den WUsten- und 
Steppen-GUrte!. Der Wald steht also hier in der mediterranen Tiefen
region an der Grenze seiner Existenzbedingungen. Daher sein verMlt
nismaBig kUmmerlicher Wuchs, die Schwierigkeit seiner Erneuerung bei 
der Lange der DUrre und dem karglichen Boden; daher auch seine starke 
Einschrankung innerhalb der historischen Zeit. 

Der mediterrane Wald ist licht gesteIlt, meist nur aus einer oder 
wenigen Baumarten (in jedem einzelnen FaIle) zusammengesetzt; Vnter
holz gar nicht oder klimmerlich entwickelt; die Bodenvegetation dUrftig. 
Licht und Luft durchdringen ihn UberalI. 

Am weitesten verbreitet sind Kiefern walder, und zwar der Aleppo
kiefer (Pinus halepensis). Es sind meist kleine, krllppelige Baume, sehr 
anspruchslos. Ihre Hauptnutzung ist die Gewinnung des Harzes - das 
in Griechenland dem Wein zugesetzt wird - und von Brennholz. 1m 
Westen des Gebietes tritt daneben die hochwllchsigere Pinus maritima 
(Seestrandkiefer). StattIich, aber nicht gar haufig, sind Pinien-Bestande 
(P. Pinea); sie sind besonders sandigem Meeresstrande eigen. Am ostlichen 
Mittelmeer gesellt sich dazu die wilde Zypresse (Cupressus horizontalis). 

Von waldbildenden LaubhOlzern sind nur verschiedene Eichenarten 
von Bedeutung, teils immergrllne, teils fast immergrUne oder sommer
grUne. Vnter ersteren ist die Steineiche (Quercus Jlex) zu nennen. Als 
Nutzbaume sind wichtig: die Korkeiche (Qu. suber) im westlichen Mittel
meergebiet (Korkausfuhr besonders aus Spanien, Portugal), im 6stlichen 
Teil die WalIon- oder Knoppereiche (Qu. Aegilops u. a.), deren tannin
haltige Eicheln oder Knoppern einen groBen Handelsartikel bilden, sowie 
die GaIJapfeleiche (Qu. in/ectoria). 

Viel kraftiger und dichter im Wuchs und mannigfaltiger in der Zu
sammensetzung sind d,ie Gebirgswalder; sie sind in den abgelegeneren 
Gegenden noch in gr6Berer Ausdehnung erhalten. Hier treffen wir neben 
manchen eigentumlichen Formen auch mitteleuropiiische Gllste. AuBer 
den genannten Eichen, die mehr oder weniger weit ins Gebirge hinauf
steigen, ist fUr die untere Bergregion die Edelkastanie (Castanea vesca) 
charakteristisch, wahrend hOher hinauf unsere Waldbuche (Fagus sil
vatica) priichtige Walder biJdet. Je weiter nach Sliden, desto hOher hinauf 
zieht sich die Buche, sogar bis zur Baumgrenze. Die SUdgrenze ihrer 
Verb rei tung erreicht sie in den Gebirgen des mittleren Spanien, Korsikas, 
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Siziliens, Mittelgriechenlands, des nordlichen Kleinasien. Auch andere 
sommergrUne 'Laubbaume und Straucher in groBer Zahl treten in den 
Gebirgsforsten auf. Aber weit charakteristischer sind sowohl fUr die un
tere wie die obere Bergregion die Nadelholzer. Eine groBe Zahl von 
Arten, meist nach einzelnen Provinzen verschieden, treten hier auf, die 
den Typen der Kiefern (z. B. Pinus Laricio), der Tannen (Abies, s. Ta
feI4), der Zedern (Cedrus), der Eibe (Taxus) und des Wacholder (Juni
perus) angehOren. Die Fichte oder Rottanne (Picea) kommt dagegen nur 
in den Gebirgen der nordlichen Grenzgebiete vor. Tannen und Bergkie
fern sind die schOns ten und st1irksten Waldbaume des Mittelmeergebietes. 
die auch fast allein als Bau- und Schiffsbauholz Verwendung finden. Die 
Waldf1ache wird in Prozenten der Gesamtf1ache angegeben, in Spanien 
20,8; Portugal 2,9; Italien 15,7; Griechenland 9,3. Doch fragt es sich, 
wieviel davon Hochwald ist. Zum Vergleich dienen dieZahlen fUr Deutsch
land 25,9, Finnland 57,1. 

Die fUr das Mediterrangebiet charakteristischste Formation ist der i m
mergrUne Buschwald oder Macchie (italienisch Macchia, korsika
nisch Maqui, Monte bajo der Spanier, M"flocder Neugriechen; s. Tafel 5). 
Sie ist es, die in der Regel an Stelle des zerstorten Waldes tritt und da
her in historischer Zeit viele neue Strecken gewonnen, andere freilich an 
die folgende, noch dUrftigere Formation abgegeben hat. Bestanden hat 
sie aber jedenfalls von jeher, solange es ein Mittelmeerklima gibt. Man 
firidet ihre typischen Vertreter schon im jUngeren Tertiar im Mittelmeer
gebiet; in der Eiszeit dUrften sie nach SUden zurUckgedrangt, nachher 
wieder eingewandert sein. Heute bedecken die Macchien in weitem Um
fange die HUgellander und Gebirgsabhange - selten Ebenen - der me
diterranen Tiefenregion, der sie ihr immergrunes Geprage geben. Dabei 
ist ihre Erscheinungsform sehr verschieden nach dem Boden und beson
ders nach dem Grade der Verwustung durch Kohler und Ziegen. Denn die 
~iegenzucht beruht am Mittelmeer auf den Macchien, deren junge Spros
sen von diesen Tieren abgeweidet werden, und die Stadte beziehen ihren 
Bedarf an Holzkohle und Brennholz, in Ermangelung von Hochwald, 
aus der Macchie. Die Uppigsten Macchien wachsen auf Silikatgesteinen, 
die dUrftigsten auf Kalkstein. Jedoch gegen die Nordgrenze hin, wo die 
Temperatur sinkt, die Sommerregen zunehmen, tritt das Umgekehrte 
ein, indem sich die Macchien auf den trockenen Kalk zurUckziehen. 
den Silikatboden sommergrUnen GebUschen Uberlassend. - Auf gutem 
Boden ungestOrt wachsend, entwickeln sich die Macchien zu undurch
dringlichem, Uppigem Dickicht von mehrfacher MannshOhe, aus einem 
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Gewirr mannigfacher Straucher zusammengesetzt. Herrlich ist es, im 
FrUhling auf engem pfad durch ein solches Dickicht zu reiten, wo sich 
aus dem dunkelglanzenden Laub prachtige, meist weiBe und gelbe Blllten 
abheben und ein aromatischer Duft uns entgegenstrtimt. Urn nur die 
wichtigsten und bekanntesten immergrllnen Macchienstraucher zu nen
nen: den edlen Lorbeer (Laurus nobilis), die zarte Myrte (Myrtus com
munis), den reizenden Erdbeerbaum (Arbutus Andrachne und Unedo), die 
Pistazie (Pistacia lentiscus1», die baumartige und andere Erika-Arten, 
die Cistrtischen (Cistus) mit ihren strahlenden BIUten auf kleinem, zier
lichem Strauch j dazu sommergrllne Ginster und Dornstraucher (Weg
dorn, Rhamnus; Hagedorn, Crataegus; Brombeeren, Rubus,' wilde Rosen 
u. a.), mehrere Wacholder-Arten (Juniperus), auch immergrUne Eichen, 
kleine Kiefern, wilde Olbaume, letztere drei bald buschftirmig, bald aber 
als kleine Baumchen sich Uber den Busch erhebend. Besonderen Stand
orten entsprechen naturlich auch besonders zusammengesetzte Macchien, 
indem bald der eine, bald der andere Strauch ilberwiegt j so gibt es fast 
reine Erika-Macchien, Ginster-Macchien, Arbutus-Macchien usw. 

1m allgemeinen, je schlechter der Boden ist, besonders auf dem un
fruchtbaren Kalkfels, und je starker die Zersttirung durch Mensch und 
Vieh, desto einftirmiger wird die Zusammensetzung der Macchien, desto 
kllmmerlicher werden die einzelnen Straucher, und desto weiter rUcken 
diese voneinander abo Unter den ungUnstigsten Bedingungen - auch am 
weitesten nach Norden und am htichsten in die Gebirge hinauf - halt 
die immergrUne Kermeseiche aus (Quercus cocci/era), die bis auf 
kleine, halbkugelige, feste Bllsche von KnieMhe reduziert, mit harten 
kleinen Blattern, deren Rand mit wehrhaften Stacheln besetzt ist, auf 
dem sonnendurchglUhten Kalkgebirge oft Meilen und Meilen Uberzieht, 
immer ein Strauch vom anderen meterweit entfernt. Die Bache, trocke
nen Runsen und Schuttkegel aber werden begleitet von dem scMnsten 
Schmuck der mediterranen Sommerlandschaft, dem prachtvoll blUhen
den Oleander (Nerium Oleander, s.oben S. 133). Auffallenderweise 
wird dieser Strauch nicht vor der rllmischen Kaiserzeit erwahnt. Man 
glaubt daher, daB et sich erst damals, vielleicht von SUdspanien her, Uber 
das mittlere und llstliche Mittelmeer verbreitet habe. jedenfalls ist er 
im Mittelmeergebiet selbst heimisch.2) Anderseits scheinen Myrte und 

1) Eine Varietat derselben wird auf Chios angebaut lind daraus das Mastix
Harz gewonnen. Die Plstazien-NUsse kommen von der sUdasiatischen Pistacia 
vera L., die am Mittelmeer nur in einigen Oegenden kultiviert wird. 

2) Neumann-Partsch, Phys. Oeogr. V. Oriechenland, S.396. 
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Lorbeer erst in historischer Zeit vom fistlichen nach dem westlichen Mit
telmeer gewandert zu sein. Es hat also, wahrscheinlich wohl befordert 
durch den regeren Verkehr seit der pMnizischen und hellenischen Kolo
nisation, ein Austausch von Pflanzen der beiden Halften des Mittelmeer
gebietes stattgefunden. Hehn hat in seinem bekannten Werke (Kultur
pflanzen und Haustiere in ihrem Obergang aus Asien nach Griechenland 
und Italien) fUr manche wilde und viele Kulturpflanzen eine verhaltnis
maBig spate Einwanderung oder Ausbreitung au~ der alten Literatur 
nachzuweisen gesucht. In manchen Fallen, wie z. B. beim Olbaum, wird 
dies durch prahistorische Funde widerlegt, wie man ja ex silentio der Alten 
nur mit groBer Vorsicht ein Fehlen der betreffenden Pflanzen folgern 
kann. Die charakteristischen Mediterranpflanzen sind, wie Eng 1 e r in der 
Neuauflage des Hehnschen Buches nachgewiesen hat, im Mittelmeer ur
einheimisch und zumeist fossil schon im jUngeren Tertiar dort verbreitet. 
Allerdings beweist dies an sich nichts gegen eine spatere Einwanderung, 
da, wie schon ausgefUhrt, die Eiszeit die Mediterranflora vom Mittelmeer 
verdrangte. Die RUckeinwanderung Mnnte sich also zum Teil noch bis 
in die historische Zeit fortgesetzt haben. 

Steigen wir vom Meeresniveau in grfiBere HOhen hinauf, so erreichen 
gar bald die warmebedUrftigsten Macchienstraucher ihre Grenze, die 
Buschwalder werden einformiger und dUrftiger, und mehr und mehr ge
sellen sich sommergrUne Laubstraucher, die auch im Tieflande nicht ganz 
fehlen, hinzu. In der Bergregion haben diese durchaus das Obergewicht, 
wenn auch immergrUne Eichen z. B. in Griechenland bis 1500 m hinauf
gehen. Die sommergrUnen GebUsche der Gebirge enthalten neben man
chen eigentUmlichen Formen, z. B. den Sumacharten (Rhus), sehr viele 
unserer gewOhnlichen mitteleuropaischen Straucher, wie dies ja ahnlich 
auch bei den Waldbaumen der Fall ist: 

Eine dritte Vegetationsformation, die schon durchaus Steppencl\arak
ter tragt, Uberzieht die bodenarmsten und dUrrsten uehiinge, aber auch 
trockene und steinige Ebenen. Sie bezeichnet den auBersten Grad der 
Bodenverarmung im Mittelmeergebiet und breitet sich mehr und mehr 
an Stelle der zerstorten Macchien aus. Es sind Vergesellschaftungen von 
kleinen, Mchstens KniehOhe erreichenden Halbstrauchern und dUrren 
Stauden, halb verholzte Gewachse mit geringem Blattwerk, meist sta
chelig, von grauer oder gelblicher Staubfarbe und aromatischem Duft, 
I Uckenhaft gestellt. Man nennt sie Garigues in SUdfrankreich, Tomillares 
in Spanien, Phrygana in Griechenland (s. Tafel 6). Viele dieser Halb
strll.ucher geMren den SchmetterlingsblUtlern (Astragalus, kleine Ginster, 
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Anthyllis) und den Lippenblntlern (Thymi an, Lavendel, Salbei, Satu
reia) an, dazu Thymelaea, kleine Eriken, Cistus, Helianthemum, das fOr 
die griechischen Phrygana besonders charakteristische Poterium spino
sum u. a. Ihre Bloten sind die beste Weide der Bienen und ihr Gestrnpp 
dient als Feuerungsmaterial. Dazu gesellen sich viele Disteln, Euphorbien 
und Zwiebelgewachse, im Westen auch die Zwergpalme. 

Die Phrygana, deren Zusammensetzung meist ziemlich einfOrmig, aber 
nach Land und Ort sehr verschiedenartig ist, sind nicht scharf von den 
Macchien geschieden, deren Zwischenraume sie vielfach ausfOllen, wie sie 
ihrerseits wieder im Frnhjahr von Stauden und Grllsern durchsetzt wer
den, die den Schafherden zur Nahrung dienen. Aber sie Oberziehen doch, 
ohne grllBere Straucher, so weite Strecken, daB sie eine der bemerkens
wertesten Formationen des Mittelmeergebietes darstellen. Sie gehen un
mittel bar in die Halbstrauchsteppen Vorderasiens Ober, fOr die besonders 
die Tragantstraucher (Astragalus) charakteristisch sind. 

Auf besserem und feuchterem Boden werden die Phrygana ersetzt 
durch Matten, d. h. Bestlinde von Krautern und Grasern, die an unsere 
Wiesen erinnern, nur daB sie niemals so dichten und hohen Wuchs er
reichen, und daher der Boden zwischen den Pflanzen sichtbar bleibt. Zu
dem verdorren sie im Sommer. Meist sind sie reichlich von Zwiebelge
wachsen durchsetzt, z.B. vom Asphodelos, der im FrUhling seine hohen 
Blntenschafte mit leuchtenden wei Ben BlOten treibt. Wenn auch die 
mediterranen Matten durch Mannigfaltigkeit und Pracht der Blumen aus
gezeichnet sind, stehen sie an Wert fOr die Viehzucht weit hinter un
seren Wiesen zurnck. Eigentliche Wi e sen mit dichtem, mahbarem Gras
wuchs sind im Gebiet regenloser Sommer nur ausnahmsweise in feuchten 
GrOnden vorhanden; Mufiger werden sie· im Gebirge und in den nOrd
lichen Obergangszonen. In man chen brachliegenden Ebenen wuchert in 
Masse das SOB hoi z (Glycyrrhiza glabra), aus desien Wurzeln der La
kritzensaft gewonnen wird. 

Die Matt en leitenhinnber zu den Grassteppen, die sich durch dasVor
walten harter Graser auszeichnen. Das Halfa- oder Espartogras (Macroch
loa tenacissima), das zu allerhand Flechtwerk und zur Papierfabrikation 
benutzt und aus Spanien und Nordafrika ausgefOhrt wird, bildet mit Stau
den und Halbstrauchern zusammen die Steppen Spaniens sowie Nordafri
kas im Atlas, in Tripolitanien und Libyen, im Obergang zur Wostenregion. 
In den abflu6losen Steppen sind groBe Strecken mit Salzpflanzen bedeckt. 

Die niederen steppenartigen Formationen sind jedoch im Mittelmeer
gebiet nicht ganz baumlos. In der weiten, kahl und Ode erscheinenden 
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Tafel 6. 

Kahle Felslandschaft im Kalkgebirge ~wischen Argos und Tripolis 
im Peloponnes, ca. 600 m il. M. 

Aufnahme des Verfassers. 

Schiefergebirge mit Phrygana-Vegetation. 
Aderes-Gebirge in der Argolis, ca. 5000 m ii. M. 

Aufnahme des Verfassers. 
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Landschaft der Phrygana und niederen Macchien erheben sich hier und 
da vereinzelte Bliume, weithin sichtbar, als Schattenspender von Mensch 
und Tier aufgesucht. Solche E i n z e I b 11 u me im Trockenland sind zumeist 
Pinie, Eiche, wilder Birnbaum, wilder Olbaum, im Orient auch die Te
rebinthe (Pistacia Terebinthus), die besonders die tOrkischen FriedMfe 
beschattet, und in Syrien die Sykomore (Ficus Sycomorus). In der n6rd
lichen Obergangszone, wo die Sommer nicht mehr regenlos sind, er
schein en auch andere Laubbaume haufiger in der Landschaft, die sich 
weiter im SOden in die Oebirge hinaufziehen, wie U1me, Ahorn, Linde 
u. a. m. Wo aber flieBendes Wasser vorhanden ist, bilden sich kleine 
Haine oder Oaleriewalder von sommergrOnen Pappeln und Platanen, die 
stets schon von we item durch ihr frisches OrOn einen Quell oder ein 
dauernd flieBendes Wasserrinnsal verraten. 

Auch gewisse OebOsche begleiten die Ufer der FIo.sse und Bache in 
oft undurchdringlichem Dickicht: neben dem Oleander (s. oben) die Ta
mariske (Tamarix) und der Keuschbaum (Vitex Agnus-castus), der mit 
seinen geschmeidigen Zweigen die Stelle unserer Weiden in der Korb
flechterei ausfOllt - denn die Weiden sind mehr der n6rdlichen Ober
gangszone und den Oebirgen eigen. An felsiger KOste erscheint der Ka
pernstrauch (Capparis). Auf sumpfigem Boden wuchert zu gewaltiger 
H6he das mediterrane Rohr (Arundo donax) und andere, klein ere Rohr
arten, in SOmpfen Schilf (Typha), das zu Matten verarbeitet wird. 

Auch einige F.remdlinge mOssen wir erwahnen, die, heutzutage im 
Mittelmeergebiet weit verbreitet, durch ihre abenteuerlichen Formen zu 
den auffallendsten Pflanzen dieser Lander geMren. Es sind Kinder der 
amerikanischen WOsten, die, als Kulturpflanzen eingefOhrt, verwildert 
auf felsigem Boden Oberall FuB gefaBt haben: erstens die Agave (Agave 
americana), von Unkundigen meist falschlich Aloe genannt; aus der mach
tigen Rosette stachelbewehrter Riesenbliltter schieBt im FrOhjahr, aber 
nicht alljll.hrlich, ein Blntenschaft bis zu 5-6 m Hilhe empor, aus dem 
seitlich, wie die Isolatoren einer Telegraphenstange, die Blntenstilnde 
sprossen. Zweitens: der Feigenkaktus (Opuntia Ficus indica). mit seinen 
blattartig verdickten Zweigen. aus den en furchtbare Stacheln, aber auch 
die auffallende BlUte und die wohlschmeckende Frucht sich entwickeln. 
Beide Gewlchse werden als wahrhaft undurchdringliche Hecken zwischen 
den GrundstUcken angepflanzt. Es bernhrt den Wissenden erheiternd, 
diesen amerikanischen Eindringlingen zuweilen als Staffage auf Bildern 
zu begegnen, die Gegenstiinde des klassischen Altertums oder homerische 
Landschaften darstellen. 
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Die immergrUne Region, die Zone der mediterranen Kiefernwalder, 
Macchien und Phrygana, der Oewasseroasen und der meisten genannten 
Einzelpflanzen, macht schon in geringer Hohe der geschilderten Oebirgs
flora Platz.1) Die Orenze beider ist natUrlich verschwommen und nach 
der Oegend verschieden j sie mag zwischen 300 m im Norden und 1000 m 
im SUden des Mittelmeeres schwanken. Die Region der Bergwalder, 
die bis zur Baumgrenze reicht, zerfallt wieder in eine untere und obere. 
In der unteren, die etwa dem Klima des sUdlichen Mitteleuropa entspricht, 
verarmen die Macchien und werden durch LaubbUsche ersetzt j Tannen, 
Bergkiefern, Eichen und Kastanien bilden die Walder. In der oberen mit 
nordeuropaischem Klima ist neben den Nadelhl:l1zern nur die Buche, und 
zwar nur in der nordlichen Halfte des Oebietes, waldbildend. Der Oegen
s~tz zwischen bewasserten Oasen und trockenem Land verblaBt, da Uber
all reichliche Oewasser rieseln. Tiefer Schnee lastet hier im Winter j die 
Vegetationszeit im Sommer ist kurz, der Anbau bis auf ganz sporadische 
Flecken verschwunden. 

Die Ba u mgrenze Jiegt im Durchschnitt bei 2000 m, nicht wesentlich 
hOher als in den Alpen. Diese merkwUrdige Erscheinung hat ihren Orund 
darin, daB in den mediterranen Gebirgen die Baume fehlen, die in den 
Alpen die Baumgrenze bilden: Fichte (Rottanne), Arve und Legfohre, so 
daB die Baumgrenze hier von solchen Arten gebildet wird, die in den AI
pen viel tiefer zurUckbleiben: von Verwandten der WeiBtanne und von 
der Buche, dazu von den dem Mittelmeergebiet eigentUmlichen Zedern. 
Meist fehlt auch der ObergangsgUrtel des Knieholzes j nur in einigen Oe
birgen kommt solches von Wacholderarten vor. DarUber fo)gt die Hoch
gebirgsregion, die sich physiognomisch nicht wesentlich von anderen Hoch
gebirgen unterscheidet, wenn sie auch floristisch von der alpinen stark 
abweicht. 

Unbeschadet der Einheitlichkeit der geschilderten Vegetation lassen 
sich doch innerhalb des Mittelmeergebietes, wie erwahnt, floristische 
Unterprovinzen abteilen: die des westlichen und die des llstlichen Mit
telmeerbeckens, deren wichtigste Unterschiede wir bei den Baumen und 
Strauchern und in der Verbreitung der Zwergpa)me schon kennen gelernt 
haben. Ihre Orenze liegt in Italien. 1m westlichen Teil werden nach Etfg
I er wieder die iberische, ligurisch-tyrrhenische und marokkanisch-alge
rische Abteilung unterschieden. Der llstliche Teil ist vor dem westlkhen 

1) Ober die Hl>hengliederung der mediterranen Vegetation s. M. Kocn, Bei
triige zur Kenntnis der Hohengrenzen der Vegetation im Mittelmeergebiet. 
Halle a. S., Kaemmerer &: Co., 1910. 
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ausgezeichnet durch den gr6Beren Reichtum an Dornstrauchern, worin 
sich die Annaherung an die vorderasiatischen Steppenliinder zeigt; doch 
mag dabei auch die Auslese durch denjahrtausende alten Weidegang mit
gespielt haben, dessen Zerst6rungen gegenOber naturgemaB die mit Sta
cheln bewaffneten Pflanzen besser Widerstand leisten, als die unbewaff
neten. Dazu kommen die Provinz der orientalischen Stepp en, die das In
nere Kleinasiens, Syriens und Mesopotamiens umfaBt, und in Nordafrika 
die Halfa-Steppenregion. Ausgeschlossen von der Mediterranvegetation 
ist, entsprechend seinem Klima, das Innere der Balkanhalbinsel, das dem 
mitteleuropaischen Pflanzenreich zugeMrt; selbst im Innern Nordgrie
chenlands ist, ahnlich wie in Norditalien, infolge der Winterkalte die Mit
telmeervegetation nur teilweise vertreten. Die Vorposten mediterraner 
Pflanzenwelt in den siidlichen Alpentalern haben wir schon erwahnt 
(S. 117). Selbst in Mittelitalien erhalt man noch keine Vorstellung VOll 

der eigentlichen Mediterranvegetation, da sommergriine Elemente hier 
noch zu zahlreich sind. Man muB nach Sizilien oder Griechenland gehen, 
urn sie in voller Herrschaft zu sehen. 

Auch an der SOdkOste des Schwarzen Meeres ist die Mediterranvege
tation nicht rein. Das immergriine Element ist hier nur schwach vorhan
den, die Physiognomie nahert sich der mitteleuropaischen, bzw. der Ge
birgsvegetation, und auch floristisch gesellen sich Formen des siid6stlichen 
Europa und des inneren Vorderasien zu den mediterranen hinzu. Vor al
lem aber laBt sich der Obergang zu dem ostpontischen Oebiet be
merken. Dieses ist eine eigene kleine Vegetationsprovinz fOr sich, u. a. 
durch eigenartige Rhododendren charakterisiert. 

In diesem immerfeuchten Kiistengebiet des 6stlichen Schwarzen Mee
res herrscht dichtester Waldwuchs immer- und sommergrOner Holzpflan
zen, wie man ihn in gleicher Oppigkeit kaum irgendwo auBerhalb der 
Tropen wiederfindet. Die SUdkUste der Krim und des westlichen Kau
kasus tragt dagegen eine verarmte Mediterranflora, und unmittelbar hinter 
dem OebirgswaU beginnt die sUdrussische Gras- und Staudensteppe, 
welche das Asowsche Meer und die Bucht von Odessa umgibt und sich 
durch die Dobrudscha bis ins nord6stliche Bulgarien erstreckt. 

3. DIE KULTURPFLANZEN UND DER ANBAU. 

Die Kulturpflanzen des Mittelmeergebietes zeigen, soweit sie in diesem 
Gebiet selbst oder in Undern mit ahnlichen Lebensbedingungen heimisch 
sind. naturgemaB dieselbe Anpassung an das mediterrane Klima, wie die 
freie Pflanzenwelt. Auch sie sind entweder solche Pflanzen, die ihre Vege-
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tation und Reife in der Regenzeit vollziehen, oder Holzpflanzen, die fOr 
die Ertragung der SommerdUrre in der einen oder anderen oben geschil
derten Weise organisiert sind. Zu diesen einheimischen hat aber der 
Mensch im Laufe der Jahrtausende noch eine groBe Zahl von Kulturpflan
zen aus dem Gebirge oder aus fremden Zonen hinzugefUgt, welche diese 
Eigenschaften nicht besitzen, sondern der Sommerhitze zur Reife bedUr
fen, ohne doch die DUrre ertragen zu klinnen. Diesen FremdIingen muB 
der Mensch wahrend des Sommers durch kUnstliche Bewasserung die n/)
tige Feuchtigkeit zufOhren, die der Himmel hier versagt. Zu der ersteren 
Gruppe, die also auch auf trockenem Boden gedeiht, geMren die wichtig
sten Nahrungs- und GenuBpflanzen, die uralten Grundlagen der mensch
lichen Kultur in unserem Gebiet, wahrend die zweite Gruppe, die der 
Einwanderer, zumeist GenuBpflanzen und technisch wichtige Gewachse 
enthalt, die, bei aller wirtschaftlichen Bedeutung, die sie erJangt haben, 
doch nicht unmittelbar zum flotwendigsten Bedarf zu zahlen sind. 

Die drei wichtigsten Urkulturpflanzen des Mittelmeergebietes sind das 
Getreide (Gerste und Weizen), der Olbaum und der Weinstock, die 
aile drei im Mediterranklima der Bewasserung nicht bedUrfen. Ihr Anbau 
tritt uns bereits in den altesten Monumenten und Schriftwerken als die 
Grundlage der menschlichen Wirtschaft im Mittelmeergebiet entgegen. 
Die beiden letzteren sind im Bereiche des Mittelmeeres unzweifelhaft hei
misch; wo der Ursprung des Getreidebaues liegt, wissen wir immer noch 
nicht mit Sicherheit zu sagen - vielleicht in Syrien - jedenfaUs findet 
auch er im Mittelmeerklima die denkbar besten Bedingungen. 

Brot, Wein und 01 sind noch heute die unentbehrlichen Bestandteile 
der Mahlzeiten des Bewohners der MittelmeerHinder - soweit nicht der 
Islam durch das Verbot des Weines eingegriffen hat. Das Brat, etwa mit 
irgendeiner anderen pflanzlichen Zukost, vor allem Zwiebeln oder Knob
lauch, Macht oft genug die ganze Mahlzeit des arm en Mannes aus i der 
Wein ist Volksgetrank, nicht wie bei unsein Luxus. DasOl endlich nimmt 
dieselbe Stelle ein, wie bei uns die Butter i es liefert, bei der meist sehr 
sparsamen oder ganz fehlenden Fleischnahrung, die fUr die Ernlihrung 
nlitige Fettsubstanz, indem es fast zu jeder gekochten Speise verwendet, 
ferner in Salaten oder einfach zum Brot roh genossen wird.1) Der allge
meinere Gebrauch der Bu tter verbreitet sich erst in neuerer Zeit unter 
dem EinfluB der Nordllinder. Eine Ausnahme bilden die Tilrken, die, ur
sprttnglich ein Hirtenvolk, die Verwendung der Butter zum Kochen wohl 

1) Andere Olpflanzen neben der Olive, wie Sesam (im Orient), der Argan
baum (In Marokko), haben gerlngere Bedeutung. 
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aus Zentralasien mitgebracht und festgehalten haben und daher nur 
wenig 01 benutzen. 

DaB diese Grundlagen der Volksernahrung, besonders das Getreide, 
im Mittelmeergebiet ohne Bewasserung gedeihen, das ist ein folgen
reicher Unterschied in den KUlturbedingungen, der zwischen diesem Ge
biet und der WUsten- und Steppenregion besteht. In Agypten, in Meso
potamien kann auch die Brotfrucht nur bei kOnstlicher Bewasserung er
zielt werden; diese Lander sind daher Oberhaupt nur durch den Wasser
bau kulturfahig. Treffend hebt das Alte Testament (V. Mos. 11,10) den 
Gegensatz hervor. 

Zu diesen altesten und wichtigsten Kulturpflanzen gesellen sich noch 
manche sehr alte, aber weniger unentbehrliche, wie vor allem der Feigen
baum und andere Obstarten, manche HOlsenfrOchte, die Zwiebel pflanzen, 
der Flachs. Auch ihr Erscheinen am Mittelmeer liegt mehr oder weniger 
im Dunkel der Vorzeit. 

Dann aber erfolgen in historischer Zeit Ein wanderungen neuer Kul
turpflanzen in mehreren Period en. Zunachst waren es die Eroberungen 
Alexanders des GroBen, die unmittelbar oder in den darauf folgenden 
Zeiten engerer Verbindung des Mittelmeeres mit dem ferneren Orient 
FrUchte dieses letzteren den mediterranen KUlturvHlkern bekannt mach
ten. So die Pfirsich, in China heimisch; die Aprikose aus Armenien; die 
Zedrate, die erste den Griechen bekannt werdende Agrume (freilich erst 
zur rOmischen Kaiserzeit am Mittelmeer angepfIanzt), und der Reis, beide 
aus Indien. Der Anbau des letzteren wurde erst durch die Araber nach 
dem Westen verbreitet. Einer der wichtigsten Fortschritte dieser Zeit 
aber ist die Ausdehnung des Anbauesder Baumwolle, der schon lange in 
Agypten heimisch war. 

Der Verkehr des RHmerreiches mit dem fernen China vermittelteihm 
die Seide; die Seidenzucht aber mitsamt dem weiBen Maulbeerbaum, der 
ihr dient, verpflanzte erst Justinian ans Mittelmeer. 

Eine weitere Bereicherung brachte dann die BIOtezeit der Araber, de
ren Handel sich zur See bis China erstreckte. Ihnen verdankt man die Ein
fUhrung des Reisbaues, der Limone (Zitrone) und Pomeranze, endlich des 
Zuckerrohres, das im Mittelalter eine ganz hervorragende Rolle unter den 
Handelsgewachsen des Mittelmeeres spielte, heutzutage aber durch die 
Konkurrenz der tropischen Zuckergebiete und des nordischen RUben
zuckers fast vOllig wieder von dort verdrangt ist. 

Die Umfahrung Afrikas und die Herstellung des direkten Seeweges 
nach Ostasien veranlaBte die Verpflanzung der Orange aus China durch 
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die Portugiesen (Apfelsine = chinesischer Apfel, Portugali und ahnlich 
bei verschiedenen MittelmeervOlkern). Ihr folgt erst im t 9. Jahrhundert 
die Mandarine aus dem hinterindischen Archipel. 

Fast aUe diese Pflanzen entstammen dem asiatischen Monsungebiet, 
wo im Sommer reichliche Regen faUen. Es sind also SommerfrOchte und 
sie bedOrfen der Bewasserung. Auch eine Anzahl von spater noch zu nen
nenden Arten, die aus den mediterranen Gebirgen oder aus dem nOrd
lichen Europa in das Tiefland des Mittelmeeres verpflanzt sind, kOnnen 
der sommerlichen Berieselung nicht entbehren. 

Dasselbe gilt fUr die AnkOmmlinge aus den feuchteren Teilen Ameri
kas: den Mais, den Tabak, die Kartoffel und einige andere. Dagegen sind 
die schon genannten Agave und Feigenkaktus Kinder eines dOrren Kli
mas und gedeihen infolgedessen am Mittelmeer ohne besondere Pflege. 

Damit ist natOrlich die Zahl der fremden Kulturpflanzen, sowohl der 
nutzbaren wie besonders der groBen Menge von Zierpflanzen bei weitem 
nicht.erschOpft. Wir mOssen uns hier und im folgenden damit begnOgen, 
die wirtschaftlich und landschaftlieh wichtigsten Kulturgewaehse zu nen
nen, und auch nur solehe von aUgemeiner Verbreitung im Mittelmeerge
biet, die fOr dasselbe in seiner Gesamtheit charakteristisch sind. 

Nach Verbreitung, Wirtschaftsform und angebauten Arten haben wir 
streng zwischen dem Trockenland und dem bewasserten Boden zu 
unterscheiden. Dieser Unterschied kommt durchgreifend zum Ausdruck 
in dem Gebiet regenloser Sommer, verschwimmt nach Norden in den 
Obergangszonen und nach aufwarts im Gebirge. Bei beiden Anbauarten 
werden sehr Mufig verschiedene Pflanzen auf demselben GrundstOck ge
zogen und so mehrere Ernten gewonnen. 

A) DAS TROCKBNLAND. 

Das Trockenland Oberwiegt natUrlich bei weitem an Ausdehnung. Wir 
unterscheiden wieder: 

1. Die Saatfelder. 

Die wichtigste Frueht ist das Getreide, und zwar Wei zen und 
Gerstej ersterer als Brotfrucht, letztere heute vorwiegend als Pferdefut
ter (an Stelle unseres Hafers) dienend, aus einigen Gegenden (z. B. Klein
asien) auch als Braugerste ausgefOhrt. Hafer und Roggen haben im Mit
telmeergebiet keine Bedeutung, ersterer wird nur in Algerien stark an
gebaut und ausgefUhrt, letzterer ist in den hOheren Teilen Kleinasiens 
ziemlich Mufig. Der Getreidebau verbreitet sich Oberall. wo der Boden 
Oberkaupt anbaufahig ist und nicht von lohnenderer Frucht eingenommen 
wird. 1m Gebirge reicht er, z. B. in Griechenland, bis etwa 1500 m hinauf. 
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1m mediterranen Klima wird das Getreide nach Eintritt der Herbstregen 
ges:let und kommt bei Beginn der Trockenzeit (z. B. im Tieflande Grie
chenlands: Gerste Ende Mai, Weizen im Juni) zur Ernte, so da6 es die 
DOrre nicht zu Oberstehen hat, dabei die Ernte schon bei trockenem Wet
ter vorgenommen, die Frucht ohne Gefahr im Freien auf ·lehmgestampf
ten oder gepflasterten Tennen gedroschen wird. Die Drescharbeit ge
schieht meist noch in der uralten Weise durch die Hufe der Pferde, Esel 
und Ochsen, oder durch den Dreschschlitten, wie auch noch vielfach der 
primitive einfache Pflug verwendet, die Ernte auf EselsrUcken einge
bracht wird. Gerade beim Getreidebau halten sich alte Gewohnheiten 
mit gr06er Zahigkeit. FOr den Ausfall der Ernte sind die Herbst- und 
FrOhjahrsregen ("FrUh-" und "Spatregen" der Bibel) entscheidend. Tre
ten diese zu unrechter Zeit oder kUmmerlich ein, beginnt die Trockenzeit 
zu frUh, so ist Mi6ernte die Folge. Sonst ist im allgemeinen der Ertrag 
ein weit reicherer als in unserem Klima, bei gleicher Bodenqualitlit. Da
her sieht man oft am Mittelmeer schlechte, steinige GrundstUcke besaet, 
an deren Anbau bei uns niemand den ken wUrde. 

Die Verhaltnisse des Get rei deb au e s sind in den geschichtlichen Pe
rioden und in den einzelnen Landern sehr verschiedenartig. Zuzeiten und 
in Gegenden hoher Kultur genUgt er dem heimischen Bedarf nicht und 
Getreide wird eingefUhrt - so in der BIUtezeitGriechenlands und Italiens 
im Attertum. Auch heute befinden sich diese Lander in derselben Lage 
-nicht sowohl wegen zu starker BevtHkerung, sondern weil ein zu gr06er 
Teil des Bodens dem Anbau Iohnenderer Handeisgewachse dient, - wah
rend Nordafrika, Vorderasien und die Baikanhalbinsel Getreide ausfOhren. 
Au6er Getreide werden auf den trockenen Feidern, nebst einigen anderen 
Kulturen, HUlsenfrOchte und Futterkrauter gebaut. Letztere haben bei 
weitem nicht die Bedeutung wie bei uns, da StalIfOtterung meist nur fUr Ar
beitstiere Ublich ist. HiilsenfrUchte sind ein sehr beliebtes NahrungsmitteI, 
kommen auch aus einigen Landern zur Ausfuhr (Marokko, BaikanhaIb
inseI, Agypten). 

2'. Saum- und Strauchkulturen. 

Zu den angebauten HoIzpflanzen geMrt vor allem der Weinstock. 
Er ist seit der prahistorischen Zeit am ganzen Mittelmeer verbreitet, im 
Tieflande sowohl wie in der unteren Bergregion (z. B. in Sizilien bis 1100 m, 
in Griechenland bis 1250 m); Oberall sind ihm die best en LandstUcke der 
Gemarkung vorbehalten. Wahrend man die Rebe bei uns, an der Nord
grenze ihrer Verbreitung, auf mHglichst trockenen und sonnigen Gehan
gen pflanzen mu6, um die Trauben zur Reife zu bringen, verlangt sie um-
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gekehrt bei den dUrren Sommern des Mittelmeeres einen tiefgrUndigen 
Boden, wo ihre Wurzeln noch Feuchtigkeit erreichen konnen. Man pflanzt 
den Weinstock deshalb in der Ebene - daher kann man hier nicht von 
"Weinbergen" sprechen -, macht urn jeden Stock eine Vertiefung, welche 
die Regen des FrUhjahrs sam melt, und pflanzt sogar Baume dazwischen, 
urn ihm Schatten zu geben. 1m Ubrigen sind die Anbauarten sehr verschie
den. Wahrend man die Rebe in Oberitalien von Baum zu Baum ranken 
HiBt, zieht man sie in anderen Teilen Italiens an Staketen, laBt man sie 
in Griechenland und Spanien frei wachsen (s. Tafel 8). Wohl nirgends in 
der Welt gedeihen die Trauben in solcher FUlle und GUte, ist daher ihr 
Anbau so billig wie hier. Auch die Schwankungen der Ernte erreichen 
lange nicht solches AusmaB wie in Mitteleuropa, wo ja ganzliche MiB
ernten so hliufig sind. Ebenso halten sich die VerwUstungen durch Reb
laus und andere Parasiten in bescheideneren Grenzen. Kurz, das Mittel
meerklima erscheint als das dem Weinbau zusagendste der Erde. Zahllos 
sind die Sorten und Spielarten, die am Mittelmeer angebaut werden, eine 
Folge des hohen Alters der Kultur wie der mannigfaltigen Verwendung 
der Trauben unddes vielseitigen Geschmackes der Konsumenten. Sehr 
beliebt ist in al\en sUdlichen Landern die Traube als Speise, besonders bei 
den Mohammedanern, die auch eine Art Sirup, ferner Kompotts, Sorbet 
usw. daraus herstel\en. In den christlichen Landern wird auch Brannt
wein (Kognak usw.) in groBeren Mengen aus Trauben bereitet. Der Wein 
selbst dient nicht nur der ortlichen Verwendung, sondern bildet einen 
schon im Altertum hochwichtigen Handelsartikel, der in der Neuzeit im
mer mehr an Bedeutung gewinnt. Leider stehen dem Aufschwung der 
Weinausfuhr nach dem Norden manche Hindernisse entgegen. Einmal 
die von den mitteleuropaischen verschiedene Natur der sUdlichen Weine 
(starkerer Alkohol- und Zuckergehalt, wenig Blume), dann die geringe 
Haltbarkeit, die auf nachlassiger, unreiner Kelterung und dem Mangel 
an kUhlen Kel\ern beruht. Letzterer ist nicht nur durch Fehlen der nMi
gen Kapitalien veranlaBt, sondern auch durch die hohe mittlere Jahres
temperatur (die ja auch die Temperatur der Keller ist). Daher trinkt man 
im Mittelmeergebiet nur ganz junge Weine. In Griechenland hat sich die 
Sitte eingebUrgert, dem Wein Harz zuzusetzen, urn ihn haltbar zu machen; 
dieser "Retsinato" ist fUr die meisten auslandischen Gaumen ungenieBbar. 

Es ist bekannt, daB auch die Ausfuhr von Trauben aus den sUdeuro
paischen nach den mitteleuropaischen Weinlandern, zum Zweck der Wein
bereitung und des Verschnittes einheimischer Weine, sehr bedeutend ist. 
Schon seit dem spateren Mittelalter werden getrocknete Trauben ausge-



3. Die I(ulturpflanzen und der Anbau 161 

fUhrt, sowohl die gr06eren Rosinen (besonders aus Kleinasien und SUd
Spanien), wie die klein en kernlosen Korinthen, eine Spielart, die auf 
den Westen Oriechenlands beschrilnkt ist und dort zum ersten Male im 
14. Jahrhundert erwahnt wird. Rosinen wie Korinthen werden sofort 
nach dem Abpflncken auf offenen Tennen in der Sonne getrocknet, was 
natnrlich nur bei der Regenlosigkeit des Sommers mOglich ist. Die Ernte 
flillt meist in den August, die der zur Weinbereitung dienenden Trauben 
gewOhnlich etwas spater. So ist der Weinstock heutzutage eines der ersten 
Handelsgewilchse des Mittelmeergebietes, das in manchen Landschaften 
aile anderen Kulturpflanzen in den Hintergrund gedrangt hat und einen 
bedeutenden Teil der Ausfuhr Spaniens (Wein, Branntwein, Rosinen, 
Trauben), PortugaIs (Wein), Italiens (Wein, Trauben, Branntwein, Wein
stein), Oriechenlands(Korinthen,Wein), TOrkei (Rosinen), Algeriens(Wein). 
ausmacht. In Italien betragt das Weinland 6,3% der OesamtfUlche, rund 
14% des angebauten Landes, in Oriechenland 4,6 bez. 25 (!), in Spanien 
2,8 bez.6,7, in Portugal 2,2 bez. 8,9%. 

Der Rebe folgt an Bedeutung unter allen angebauten Holzpflanzen 
zunilchst der 0Ibaum.1) Die wilde Stammart ist wohl Oberall am Mit
telmeer heimisch; die Kultur des Baumes hat sich am Ostlichen Mittel
meer in prlihistorischer Zeit verbreitet und war in der mykenischen Pe
riode in Oriechenland bereits vorhanden, wenn auch Homer nur die Ver
wendung des Ols zum Salben, nicht als Speise erwahnt. Nach dem west
lichen Mittelmeer scheint sie aber erst spilter, vielleicht durch die helle
nische Kolonisation, gekommen zu sein' und sich dort allmahlich ausge
breitet zu haben.1) Heutzutage hat die Olivenkultur ihren Schwerpunkt 
entschieden im westlichen Mittelmeergebiet, aus dessen samtlichen KO
stenllindern OlivenOl in gr06erer Menge ausgefohrt wird, ebenso aus Orie
chenland, nicht aber aus Vorderasien. Der Olbaum nimmt selbst mit 
trockenem, steinigem Boden vorlieb pnd verlangt keine besondere Pflege. 
Sein silbergraues Laub, in rundlicher Krone angeordnet, auf niedrigem, 
knorrigem Stamm wirft nur dOnn en Schatten (s. Tafel 9). Man kann da
her zwischen den Olbilumen, wenn der Boden es erlaubt, noch andere 
Pflanzen anbauen. Sehr gewOhnliche Kombinationen sind Olive und 
Wein, Olive und Oetreide, ja sogar Olive, Wein und Getreide auf einem 
GrundstOck durcheinander. Ebenso wird zwischen Weinreben (ohne Oli
ven) Oetreide oder HOlsenfrucht gesaet. DaB Olbaum und Wein zwar die 

1) Theob. Fischer, Der(}lbaum. Petermanns Mitteilungen, Erganzungsheft 
147. Gotha 1904, J. Perthes. 

2) Nissen, Jtalische Landeskunde, 1,441. 
PhilipPlon: das Millelmeergebiel. 4. Aun. 11 



162 VII. Die Pflanzenwelt 

Bewasserung nicht nMig haben, aber wo sie moglich ist, dankbar dafUr 
sind, bedarf kaurn der Erwahnung. 1m allgemeinen aber ist der Olbaum 
die typische Kulturpflanze der trockenen rnediterranen HUgel und stei
nigen Bbenen, und bUdet dort ausgedehnte Kulturwaldungen. Leichten 
Frost vermag er zu ertragen, doch witd er durch starke uod lange Kalte
vernichtet. Seine Verbreitungsgrenze dient daher passend zur Abgren
zung des mediterranen Klimas warmer Winter Uberhaupt. In den winter
katten BinnenHindern des ostlichen Mittelmeer.es kommt er nicht fort; er 
ist daher auf der Balkanhalbinsel. in Nord- und Mittelgriechenland, in 
Kleinasien auf die Nahe der KUste beschrankt, nicht dagegen weiter sUd
lich, auch nicht in Italien und Spanien. Die Nordgrenze verlauft (selbst
verstandlich mit Ausschlu~ der hOheren Gebirge) von der Nordgrenze 
Portugais Uber Salamanca, Madrid. umschUeflt das Ebrobecken, Kata
lonien, Languedoc, Provence und Riviera. die italische Halbinsel bis 
Rimini, schlieBt Oberitalien aus mit Ausnahme der sUdlichen Alpentaler, 
wo z. B. am Comer- und Gardasee gro~e Olbaumwalder sich ausdehnen. 
umfaBt dann die WestkUste der Balkanhalbimel von Aquileja sudwarts, 
die makedonische KUste~ die SUdktlste des Marmarameeres, West- und 
SUdseite Kleinasiens und zieht sich dann am SUdfuB des armenischen 
und persischen Gebirges hin zum Persischen Golf. Bin abgetrenntes Ge
biet der Olivenkultur ist die Pontische KUste von Sinope bis Baturn. An 
der SUdkUste der Kiim .kommt der Olbaum VOt, hat aber keine Bedeu
tung. Nach SUden geht er auch in die'Kultur der Oasen Uber. Die Hohen
grenze lieg! imAtlasgebiet in 1l00-1500m, in Zentral-Spanien und Sizi
lien bei 900, im Peloponnes bei 600, in Cypern bel 800, in Syrien bei 
700-1000 m. 

Auf ahnlichen Standorten wie der Olbaum, aber lange nicht so zahl
reich, wachst der Johannisbrotbautn, die Carrube (Ceraionia Siliqua). 
We it wichtiger ist die Feige (Ficus Carica), die Hipponax die Schwester 
des Weinstockesund das Alte Testament oft mit Wein zusammen nennt. 
Die Kultur auch dieses wild am Mittelmeer weit verbreiteten Baumes 
scheint aus Vorderasien zu stammen, war aber zur BIUte-zeit Grlechen
lands schon allgemein verbreitet. Der meist kleine Baum mit den zer
lappten, fleischigen, etwas klebrigen Blattern, die einen dichten - aber 
als ungesund verrufenen - Schatten geben, ist eine nberaus haufige Er
scheinung auf trockenen Feldern, an Mauern und Felsen, wie auch in den 
bewasserten Garten. In einzelnen Gegenden, wie im alten Attika, heute 
besonders in SUd-Spanien und im sUdwestlichen Kleinasien. bildet die 
Feige ein wichtiges Produkt. 1m Tal des Maander breiten sich die Feigen-
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plantagen meilenweit aus; die Frucht wird, wie die Rosinen, an der Sonne 
getrOcknet. Aucb der Mandelbaum wachst auf trockenem Boden. in man
chen -Gegenden in groBen Bestanden. 

B) DER BEWAsSERTE (ODER VON NATUR PEUCHTE) BODEN. 

Es ist schon hervorgehoben, daB fast alle Kulturpflanzen, die in den 
regenlosen Sommem der Bewasserung bedUrfen, in den Gebirgen und 
den nl)rdlichen Obergangszonen des Mittelmeergebietes ohne kUnstliche 
Bewasserung auskommen - soweit sie sich Uberhaupt dahin verbreiten -
und infolgedessen sich dort Uber weitere Flachen auszudehnen verml)gen. 

1. Saatfelder. 
Oer Mais, aus Amerika stammend, ist eine Sommerfrucht, wird irn 

FrUhjahr (am Mittelmeer im Mai oder Juni) gesaet und im Spatsommer 
geemtet. Er entwickelt sich schnell, gibt reichen Ertrag und laBt noch 
Zeit, eine Winterfrucht auf dem Acker zu bestellen. Aber er bedarf einer 
hohen Sommertemperatur und gleichzeitiger Feuchtigkeit. Sein Haupt
gebiet in der Alten Welt ist daher das sUdlicheMitteleuropa und der nOrd
liche Teil des Mittelmeergebietes, wo die Sommerregen nicht fehlen. Hier 
braucht er keine Bewasserung und ist infolgedessen in diesen Oebieten 
ein Hauptnahrungsmittel des Volkes, zum Teil mit Verdrangung des Wei
zenbrotes, geworden (Polenta in Italien, Maisbrot in der Balkanhalbinsel, 
Nordgriechenland, Nordkleinasien) .. Ooch wird er immer yom Yolk als 
geringwertigeres Nahrungsmittel, gegenOber dem Weizen, angesehen. 1m 
Gebiet der regenlosen Sommer muB er wahrend der Trockenzeit mehr
mals berieselt werden, aber man zieht es hier meist vor, den bewasser
baren Boden fUr kostbarere Gewllchse in Anspruch zu nehmen. So ist 
er hier auf sumpfige Ebenen oder auf Talsohlen beschrankt, die Ober
schwemmungen ausgesetzt sind und daherkeinWintergetreidetragen kl)n
nen. Oagegen wird er in der Bergregion des sUdlichen Mittelmeergebietes 
sehr viel gebaut, wo Wasser reichlich vorhanden ist; er geht im Pelopon
nes bis 1300 m Hl)he hinauf. - Oie afrikanische Mohrenhirse oder 
Sorghum wird unter ahnlichen Bedingungen wie der Mais in einzelnen 
Gegenden angebaut; er bedarf noch Mherer Temperaturen. Oagegen 
spielt der Hirse heutzutage nur noch im Orient eine Rolle. 

Oer Reis beni)tigt bekanntlich sehr vielen Wassers, da er lange voll
stllndig Oberschwemmt bleiben muB. Sein Anbau ist daher nur in FluB
ebenen ml)glich. Seit dem Mittelalter stark verbreitet, ist er jetzt fast 
vlUlig wieder verschwunden, mit Ausnahme der Po-Ebene, weil er bei 
den verbesserten Verkehrsmitteln vom indischen Reis unterboten wird, 

11· 
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zudem die Reisfelder die Malaria erschreckend befOrdern. Doch ist der 
Reis bei allen MittelmeervOlkern eines der wichtigsten Nahrungsmittel, 
das in der verschiedensten Art, mit und ohne Fleisch, zubereitet wird; 
es findet daher eine starke Reiseinfuhr statt. 

Von anderen SommerfrUchten des bewasserten oder von Natur feuch
ten Bodens sind noch Tabak (besonders in der TUrkei und Griechenland). 
die Baumwolle (Gossypium herbaceum) in allen sUdlicheren tandern des 
Mittelmeergebietes, der seit Urzeiten angebaute Flachs, der Hanf (be
sonders in Italien), der Sesam (Sesamum orientale) und das Zuckerrohr 
(s.oben S. 157) zu nennen, das noch in SOd-Spanien und einigen anderen 
Gegenden in beschranktem Umfange gebaut wird. In feuchten Niede
rungen wurde frUher in Massen der Krapp (Rubia tinctorum) gebaut, der 
jetzt durch die Anilinfarben auf wenige, entlegene Gebiete zurUckgedriingt 
ist. In Kleinasien ist der Anbau des Gartenmohnes (Opium, Papaver 8om
niferum) von Wichtigkeit, der auf gutem und feuchtem Boden, meist ohne 
Bewasserung, gesaet wird. 

In Ebenen der nOrdlichen Obergangszone, z. B. Oberitalien, werden 
in weitem Umfange berieselte Wiesen kultiviert, die einen sehr reichlichen 
Heuertrag abgeben. NatUrliche Wiesen kommen im eigentlichen Mittel
meergebiet kaum vor. Neuerdings ist auch die ZuckerrUbe mit Erfolg in 
den feuchteren Ebenen derselben Zone eingefUhrt worden. 

2. Gartenbau und bewllsserte Baumkulturen. 

An den verhaltnismaBig eng begrenzten Stellen, wo reichlich Wasser 
auch im Sommer zur VerfUgung steht, entfaltet die mediterrane Kultur
vegetation ihre ganze Oppigkeit, nur hier entspricht sie den landlaufigen 
Vorstellungen von der Pracht und FUlle sUdlandischen Pflanzenwuchses. 
In den nOrdlichen Obergangszonen und in der Bergregion weitere Flachen 
einnehmend und weniger scharf von der Umgebung abgegrenzt, zieht sich 
in der Region regenloser Sommer diese Vegetation auf scharfbegrenzte 
Oasen des Gartenbaues zusammen, die von kOnstlicher Bewasserung er
nahrt werden und sich in der Landschaft als Flecken dunklen und dichten 
GrUns von der lichteren Umgebung abheben. 

Diese Bewasserung1) geschieht nur in einigen Fallen von den FIUs
sen aus, sei es durch Kanale, wie im Ostlichen Spanien, sei es, wie im 
Orient, durch riesige ScMpfrader, die durch den Strom selbst getrieben 
werden. Die meisten FIUsse haben einen zu wechselnden Wasserstand und 

1) J. Brunhes. L'irrigation dans la Penlnsule Iberique et dans l'Afrique du 
Nord. Paris 1902, C. Naud. 
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bedrohen ihre Umgebung zu sehr mit gelegentlichen Oberschwemmungen, 
als daB man den Oartenbau - eine wertvolle Kapitalanlage - auf sie 
begrOnden kOnnte. jedoch wird in Undern mit hochentwickelter Be
rieselung, wie besonders in Spanien, diesem Obelstand durch Stauwerke 
abgeholfen. Sonst geschieht die Bewasserung entweder durch Orund· 
wasser, das durch OOpelwerke, von Pferden oder Eseln getrieben, geho
ben wird, oder von Quellen aus, deren Wasser den einzelnen OrundstOcken 
durch sorgsam angelegte Kanale nach fest bestimmter Ordnung zugefOhrt 
wird. Die Art der Bewlisserung und das Wasserrecht haben sich durch 
jahrtausende alten Oebrauch zu einem hOchst zweckma8igen System 
entwickelt. NaturgemaB sind sie nach den Landschaften und nach den 
anzubauenden Pflanzen recht verschieden. 

Der Oartenbau stellt die hOchste Intensitatsstufe der mediterranen 
Landwirtschaft dar; er verlangt neben einem betra.chtlichen Kapital, das 
in den Wasseranlagen und Bliumen steckt, unausgesetzte Aufmerksam
keit und fleiBige Arbeit, die zu keiner jahreszeit stockt. jede einzelne 
Pflanze fUr sich 1st hier Oegenstand sorgsamster MUhewaltung. Der Oar
tenbau ist daher vor aHem passend fOr den Kleinbetrieb des selbstandigen, 
selbst arbeitenden Bauern, mag er nun EigentUmer oder langfristiger Pach
ter des Bodens sein. Die bewasserten Oartenlandschaften ernahren auf 
engem Raum die dichteste BevOlkerung und heben sich auch hierdurch 
von den dOnnbevOlkerten Trockenlandschaften abo Wir find en sie so
wohl an HUgellehnen, an denen Quellen entspringen, als besonders in Tal
auen und Ebenen, hier entweder am Rande des Oebirges, wenn dieser 
quellenreich ist, oder in der Mitte der Ebene, wo der Grundwasserspiegel 
am leichtesten erreicht wird. Indem sich gartenlihnlicher Anbau im Nor
den des Oebietes Ober ganze Provinzen ausdehnt - wie Z. B. in der Po
Eberie -, verwandeln sich hier die intensiv bewirtschafteten und bevOI
kerten Oasen des SOd ens in ebensolche Landschaften. 

Ungemein mannigfaltig sind die Pflanzenarten, die in diesen Garten 
gebaut werden. ZuvOrderst sind die Agrumen (Zitronen, Orangen, Man
darinen, Pomeranzen, Zedraten) zu nennen, jene Fremdlinge, die doch 
heute zu Charakterpflanzen des Mittelmeeres geworden sind. Sie sind 
frostempfindlicher als die meisten einheimischen Mediterranpflanzen. Die 
Zitronen an den oberitalischen Seen werden daher im Winter durch gr06e 
Holzverschlage geschntzt. Sonst halten sich die Agrumen durchaus in der 
Nllhe des den starken Frost ausschlie6enden Meeres: an der West-, SOd
und OstkUste der spanischen Halbinsel, an der Riviera, auf den italischen 
Inseln, an der WestkUste der Halbinsel sOdlich von Rom, an der OstkUste 
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erst sUdlich von Bari; an der West- und SUdkUste von Epirus und Mittel
griechenland; im Peloponnes; am Golf von Lamia; auf den kleinasiati
schen Inseln; in Kleinasien selbst vom Maander an sUdlich, sowie bei 
Trapezunt; endlich an der syrischen KUste und in Nordafrika werdensie 
angebaut. Meist ist es die Zitrone, die am weitesten nordwlirts geht. Die 
Hauptausfuhrlander sind SUd-Spanien, Sizilien, Syrien. 

Die Agrumen bilden, wo sie im groBen kultiviert werden, dichte schat
tig-dunkle Haine, in denen nichts weiter gedeiht. Die meisten anderen 
zahlreichen 0 b s t b au m e dagegen stehen in tockeren, mannigfaltigeren 
Bestlinden. Da wachsen nebeneinander Granaten und Quitten, Feigen 
und Mandeln, Maulbeeren; auch die in den Gebirgen und Mitteleuropa, 
dort ohne Bewllsserung, verbreiteten Obstarten Aprikosen und Pfirsicbe, 
verschiedene Pflaumen, Kirschen (besonders Weichsel-Kirschen), NUsse, 
Apfel und Birnen, letztere beiden meist von geringer GUte; dazwischen 
Zier- und Schattenbllume allerlei Art, besonders auch die Zypresse (s. Ta
fel 7) - in mohammedanischen Lllndern auf keinem Grab oder Friedhof 
fehlend, soweit die Wintertemperatur es gestattet. 1m lichten Schatten 
dieser Baumpflanzungen rieseln die Wasseradern und wachsen auf sorg
sam gepflegten und zuweilen gedUngten Beeten die unendlich mannigfal
tigen Zukost- und GemUsepflanzen, vor allem Zwiebelnund Lauch, 
der bei den MittelmeervHlkern ebenso beliebte"wie von den Nor~lllndern 
verachtete Knoblauch, die GurkenJ KUrbisse, Melonen und Wassermelo
nen - auch auf trockenen Feldern wuchernd -, die Tomaten, die Eier
pflanze (Solanum esculentum) und, seltener, auch die Kartoffel (hier eine 
ziemlich kostspielige Gartenpflanze, die daher in der Volksernahrung keine 
Rolle spielt); die Artischocken und die Melzane (Hibiscus esculentus); die 
Bohnen- und Kohlarten, Spinat, der Paprika und Kopfsalat usw. Da
zwischen fehlen niemals einige Bhlmen. Unser nordisches Beerenobst ge
deiht dagegen im SUden-nicht; selbst die Erdbeeren sind ziemlich selten. 
Abenteuerliche Opuntien und Agaven oder Zliune aufgeschichteter stach
Iichter Phrygana grenzen hliufig an Stelle der Mauern die einzelnen 
GrundstUcke abo 

DaB man vielfach auch GemUsebau ohne Baumkulturen treibt, braucht 
kaum erwllhnt zu werden. Es ist das besonders in den kUhleren Gegenden 
der Fall. Der Mittelmeeranwohner - und zwar der Stlldter noch mehr 
als der Bauer, der sich vielfach mit Reis, Makkaroni, Polenta oder Zwie
beln begnUgt - legt viel Wert auf frische Pflanzenkost, daher der Ge
mUsebau besonders in der Nahe der SUldte blUht. Au6erdem kocht man 
im FrUhjahr als GemUse zahlreiche wildwachsende Krauter, die eifrig von 
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Frauen und Kindern gesammelt werden. Die Ausfuhr von SndfrUchten 
aller Art, aus Llindern mit schneller Verkehrsverbindung auch von frisch en 
OemUsen (ltalien, SUdfrankreich, Algier), von Blumen u. dgl. verleiht dem 
mediterranen Oartenbau eine steigende wirtschaftliche Bedeutung. 

Unter den Feuchtigkeit liebenden Kulturbaumen muB besonders der 
wei6e und schwarze Maulbeerbaum erwahnt werden. Der ersterewird 
in gro6en Plantagen zum Zweck der S e ide n z u c h t angepflanzt, uod zwar 
kann er in feuchten Ebenen und besonders in der nHrdlichen Obergangs
region der kUnstUchen Bewasserung entbehren. In dieser, d. h. in Ober
italien, SUdfrankreich, Makedonien, im nfirdlichen Kleinasien wie in eini
gen Oebirgslandern, z. B. dem Libanon, sind daher die Hauptsitze der Sei
denzucht und der Maulbeerplantagen. In langen, gleichmaBigen Reihen ge
pflanzt, bilden dort diese Baume die wichtigste Staffage des Kulturlandes. 

Die starke Einwanderung neuer Kulturpflanzen hat den Habitus der 
Landwirtschaft und den Anblick der mediterranen Landschaft seit dem 
Altertum wesentlich umgestaltet, wenn auch die hauptsachlichsten 
Grundlagen - u. a. jene Dreizahl Getreide, Wein, 01- unverandert ge
blieben sind. Denken wir uns die Agrumen und zahlreiche andere Obst
baume, die Maulbeerpflanzungen, Agaven und Opuntien, die Mais-, Reis-, 
Tabak- und Baumwollfelder fort; denken wir uns Uberhaupt die bewls
serten Felder und Garten, die Handels- und Luxusgewachse gegenUber 
dem Oetreidebau wesentlich eingeschrankt, so erhalten wjr erst das Bild 
der antiken Kulturlandschaft und vermissen darin ZUge, die fUr uns unauf
IHslich mit dem Begriff der mediterranen Landschaft und Wirtschaft ver
bunden sind. Der Anbau ist also seit dem Altertum Doch viel mannigfal
tiger geworden, als er schon von Urzeiten an im Mittelnleergebiet war. Die 
Vereinigung von Oetreide-, Wein- und Olbau sowie der Oarten mit ihren 
zahllosen Kulturpflanzen nicht selten in einer Wirtschaft, noch Ofter 
wenigstens in e i n e r Oemarkung, gibt der mediterranen Landwirtschaft 
einensehr vielseitigen Charakter. Dazu kommen Qle oft nahe benach
barten HHhenunterschiede, die ganz abweichende Anblluarten und Wirt
schaftsmethoden mit sich bringen. Gehen doch manche Oemarkungen in 
Oriechenland vom subtropischen Mediterranklima durch aIle Klimazonen 
Europas bis in die hochalpine Region, die dem Klima der Tundra em
spricht. Zu welcher Mannigfaltigkeit derTatigkeit, zu welcher Anpassungs
fahigkeit und Oewandtheit wird da der Landwirt durch die Natur erzogen! 

Wie das Ziel des Anbaues, so haben 8uch seine sonstigen Verhaltnisse 
nach Zeit und Ort derart gewechselt und weise.u auch heute solche Unter
schiede auf, da6 sie sich einer gemeinsamen Betrachtung fUr das ganze 
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Mittelmeergebiet, wenigstens an dieser Stelle, entziehen. Die Geschicke 
der einzelnen Under spiegeln sich wider in ihrer historisch gewordenen 
Landschaft. Wir treffen am Mittelmeer hier den oberfUichlichsten Raub
bau, dort die intensivste Kleinarbeit, wie sie in der Bewlisserungspflege 
und besonders in der Terrassenkultur zum Ausdruck kommt. Letz
tere finden wir vor allem in dichtbevOlkerten Inseln und Gebirgen, wo 
die Not der ObervOlkerung dazu zwingt, jedes Fleckchen Erde an den 
Gehlingen durch sorgfliltig im Stand gehaltene Mauern zu stUtzen. Solche 
Terrassenmauerh, zahIlos Ubereinander aufgefUhrt an steUer Bergwand, 
um ein StOckchen Getreidefeld, einigeOlbliume zu ermOglichen, stellen eine 
Unsumme von Arbeit dar, die viele Generationen geleistet haben. Sie 
geben der Landschaft, wie etwa den KykIaden, ein ganz eigenartiges Ge
prlige. 1m Altertum war die Terrassenkultur jedenfalls ausgedehnter als 
heute, denn man begegnet zuweUen ihren Resten in jetzt vernachllissigten 
und dOnnbevOlkerten Gegenden. Die IntensiUt des Anbaues stebt natur
gemliJ3 zur Volksdichte und KulturhUhe in einem bestimmten Verhliltnis. 
Ebenso verschieden sind die heutigen und die vergangenen Besitzver
hlUtnisse, von den Riesenlatifundien bis zur kleinsten Parzellierung, 
von der an Leibeigenschaft grenzenden Stellung der Landarbeiter in man
chen Teilen ItaUens bis zum freien auskOmmlichen Bauernstand im grOJ3-
ten Teil des heutigen festllindischen Griechenlands. 

Auch die Ausdehnung des angebauten und anbauflihigen Landes 
ist sehr verschieden. 1m allgemeinen muB sie seit dem Altertum abge
nommen haben. Aber w!hrend diese Abnahme, Z. B. in Italien, nur ge
ringfOgig sein kann, ist sie in Griechenland, im Orient, in Nordafrika sehr 
betrlchtlich, wie sich schon allein aus der Zahl und Lage der alten Stlldte 
ergibt. Heute gelten filr die sildeuropliischen Under des Mittelmeergebie
tes folgende Zahlen (in Prozenten der OesamtfUlche): 

ltalien Spanien Portugal Qriechen\and 
Unproduktiver Boden 13,1 21,0 45,8 35,1 
Wald • • • • • • 15,7 25,01) 2,9 9,3 
Weide • • • • • • • 25,0 10,0 26,7 37,0 
Angebautes Land • • 4(;,2 43,0 24,6 18,6 

ltalien und Spanien entsprechen an Ausdehnung des angebauten Bo
dens den mitteleuropliischen Llindern, Portugal und Griechenland stehen 
weit dahinter zurUck; im Orient und Nordafrika ist das Verhliltnis noch 
viel ungtlnstiger. Wlihrend in einze1nen Landschaften jedes anbauflihige 
fleckchen ausgenutzt ist, liegen namentUch im Orient nicht bloJ3 fmher 
angebaute, sondern aUch heute noch anbauflihige Undereien brach. 

1) EinschlieBlith Buschwald. Hochwald nur 14 Prozent. 
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VIII. DIE LANDTIERE.l) 
1. DIE WILDE FAUNA. 

Die Tierwelt eines Gebietes steht in weit loserem Zusammenhang mit 
den natiirlichen Bedingungen desselben, als die Pflanzenwelt. Der Ein
fluB der Naturumgebung, vor aHem des Bodens und des Klimas, regelt 
weit weniger die Verbreitung der Tiere, dank ihrer leichteren Anpassungs
Uthigkeit und Beweglichkeit, als die der bodenstlindigen Pflanzen, wlih
rend der EinfluB der Entwicklungsgeschichte der Tierformen und der 
Erdrliume sich urn so stlirker geltend macht. Dazu kommt, daB diese erd
historischen und phylogenetischen Vorgange der Vergangenheit und 
ebenso der EinfluB der Wanderungswege und Verbreitungsschranken bei 
den verschiedenen Grupp en des Tierreichs ganz verschieden gewirkt ha
ben, so daB, was die eine Gruppe f!)rdert, die andere zurUckhlilt und um
gekehrt. So kann man zoogeographische Regionen und Provinzen eigent
lich immer nur fUr eine bestimmte Tiergruppe aussondern j bei einer an
deren mUssen die Abgrenzungen wieder ganz anders verlaufen. Daher hat 
eine allgemeine tiergeographische Einteilung der Erde immer nur be
schrankten Wert. Ferner ist die Erforschung der Faunen im allgemeinen 
lange nicht so weit durchgefUhrt wie die der Floren j es fehIt den Geogra
phen Uberall noch an zoogeographischen Vorarbeiten. 

Aus allen diesen GrUnden ist es bisher sehr schwierig, die Tierwelt 
eines Erdraumes in die auf Ursache und Wirkung gegrUndete Landes
kunde hinein IU verflechten. Ganz besonders groB ist die Schwierigkeit, 
wenn es sich, wie hier, urn eine kurze Schilderung eines weiten Gebietes 
handelt. Wir mUss en uns daher im folgenden auf einige Hauptpunkte be
schranken, indem wir hauptslichlich die Tiere berUcksichtigen, die filr die 
Landschaft und filr die Menschen von Bedeutung sind. 2) Zumeist rechnet 
man das Mittelmeergebiet als besondere Subregion zur p a I a ark tis c hen 
Tierregion, die auBer ihm Europa und den grOBten Teil Asiens umfaBt. 

In der Saugetierfauna bildet das Mittelmeergebiet keine Einheit. 
Das Mittelmeer selbst ist eine scharfe Greme, die sich durch die kaspischen 
Steppen fortsetzt und die Verbreitung der europliisch-nordischen Arten 

1) Ober die Meerestiere s. o. S. 59. 
2) Vgl. fUr das Folgende namentlich Kobelts Studien zur Zoogeographie. 

2 Bde. Wiesbaden 1897. 1898. 
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sUdwlirts abschIieBt. Europa bildet fUr die Sliugetiere ein Ganzes, und 
nur geringfUgige Varietliten- oder Rassen-Abweichungen unterseheiden 
manehe sUdeuropliische von den mittel- und nordeuropliischen Tieren. 
Dagegen besitzt Nordafrika einen Grundstock eigener Arten, und in dem 
WUstengUrteI hat sieh eine besondere Sliugetierfauna entwickelt. In Vor
derasien, wo die Meeresgrenze am schmalsten und jUngsten ist, vermischen 
sich europliiseh-nordische mit zentralasiatischen, auch indischen und suda
nesischen Arten; Vorderasien ist daher besnnders reich an Sliugetieren. 
Die Abhlingig}{eit der Sliugetierverbreitung von den heutigen Meeresgren
zen weist auf die Jugtnd dieser Verbreitung hin. In der Tat bevOlkerten 
die Ahnen der heutigen afrikanisehen Sliugetierwelt in prliglazialer Zeit 
auch Europa; wlihrend der Eiszeit wurden sie tiber das Mittelmeer ge
drangt (oder nOrdIich yom Mittelmeer vernkhtet) und konnten nachher 
nicht wieder nach Norden zurtickkehren. An ihre Stelle wanderte mit 
dem Eise oder Iangs desselben die glaziaIe~ dann die Steppenfauna, zu
letzt die heutige Tierwelt, vorwiegend von Nordost her, in Europa ein 
und fand ihrerseits am Mittelmeer ihre Grenze. 

Ein einziger Affe, der Magot (Macacus ecaudatus), ist dem mediterra
nen Nordafrika eigentUmIich. Er findet sieh, YOm Mens.chen verpflanzt, 
auch auf dem Felsen von Gibraltar. An Fledermausen besitzt die Mittel,. 
meerregion eine stattliche Zahl heimischer Arten, dazu nordische undei,. 
nige v()n SOden eingewanderte. Bei den Insektenfrtssern zeigt sich die 
trennende Rolle des Mittelmeeres nur unvollkommen: z. B. bewohnt der 
europaisehe Igel oder nahe verwandte Arten den grOBten Teil des Mittel
meergebietes. Dagegen ist die Trennung bei den Nagetieren desto schlirfer, 
die fast samtlich nOrdlich und sOdIich des Mittelmeeres versehieden sind; 
eine Ausnahme bilden die kosmopoIitisehen Ratten und Mause. Feld
mause rich ten in SUdeuropa (besonders Griechenland) zuweilen groBen 
Schaden an. Das Stachelschwein ist nordafrikanisch und von dort nach 
Italien und Kreta gekommen. Oberall verbreitet, aber wahrscheinlich 
verschiedenen Arten angeMrig, ist der Hase, das haufigste jagdbare 
Sliugetier. Das Kaninchen hat sich von Spanien aus fiber viele Mittel
meerlander verbreitet, scheint aber in Vorderasien zu fehlen. 

Die Rau btiere werden durch das Mittelmeer; wenigstens im Westen, 
streng geschieden. In SUdeuropa sind die nordischen Rauber verbreitet; 
Uberall haust dort, aber auch in Vorderasien, der Wolf, mit Ausnahme von 
Sardinien, Korsika und den Balearen. Er fehlt dagegen in Afrika. Der 
Fuchs ist auf beiden Seiten des Mittelmeeres. aber in verschiedenen Arten, 
allerwarts haufig. Anderseits ist der Schakal in Nordafrika und Vorder-



1. Die wilde Fauna 171 

asien zu Hause und kommt in Europa nur in der Balkanhalbins.el und 
Oriechenland vor. Die Hyline bewohnt Nordafrika und Vorderasien, be
tritt nirgends europliischen Boden. Die europliische Wildkatze verbreitet 
sich durch Sfideuropa und Kleinasien und wird in Nordafrika dureh die 
libyschp., in Agypten und Syrien durch die kleinpfotige Katze (Felis mani
culata) ersetzt, die im Sudan heimisch und die Stammutter unserer Haus
katzen ist. 

Der LOwe ist afrikanisch-vorderasiatisch, war aber noch in historischer 
Zeit auf der Balkanhalbinsel zu finden. Jetzt trifft man ihn nur noch an 
wenigen Punkten Nordafrikas und Mesopotamiens. Besser gehalten hat 
sich der Panther oder Leopard (Felis pardus): er ist noch in ganz Nord
afrika und Vorderasien zu Hause, hat aber in historischer Zeit wohl nie 
Europa betreten i der Oepard ist Vorderasien, der Serval Afrika eigen. Der 
europliische Luchs wird in Vorderasien durch den Caracal ersetzt. Der nor
dische Bar war fiber Sildeuropa, mit Ausnahme der Inseln, verbreitet, ist 
aber jetzt meist ausgerottet, mit Ausnabme der Bal_kanhalbinsel und Klein
asiens, wo er noch ziemlich hliufig ist. Syrien hat eine eigene Blirenart: 
in Nordafrika scheint Meister ·Petz ganz zu fehlen. Zwei sfidliche Raub
tiere, Ichneumon und Oenette, haben sich dagegen nach Spanien ver
breitet. Die Fischotter ist fiberall zu finden, der Dachs auf Europa (au8er 
den Inseln) und Vorderasien beschrlinkt: auch die meisten tlbrigen Muste
liden haben eine lihnliche Verbreitung; Nordafrika dagegen besitzt den 
Zorilla. 

Auch bei den Wiederkliuern macht sich die Orenzscheide des Mit
telmeeres geltend. Die Wildziegen finden sich noch in den Oebirgen Spa
niens, der Balkanhalbinsel und Vorderasiens und auf einigen Inseln des 
Archipels1), in Nordafrika fehlen sie. Die Oemse ist in einigen Oebirgen 
des nOrdlichen Oriechenland vorhanden. Ein eigentilmliches Wildschaf, 
das Muflon, erscheint in aufflilliger Verbreitung in Kleinasien, Cypern, 
Sardinien und Korsika, wlihrend das nordafrikanische Mlihnenschaf einer 
anderen Oruppe angeMrt. Die Oazellen beschrlinken sich auf Afrika und 
Vorderasien, dagegen Hirsch, Damhirsch und Reh auf Europa und Vor
derasien2), fehlen aber auf manchen Inseln. Von wilden Rindern wird in 
historischer Zeit am Mittelmeer nichts berichtet i jedoch zeigen die Monu-

1) Man hat die Ziegen des Archipels vielfach als verwildert angesehen, doch 
ist jetzt zoologisch ihre ZugeMrlgkeit zu den Wildzlegen erwiesen. Nicht so bel 
den Ziegen einiger italienischer lnseln. 

2) Der Hirsch lebt auch in einem Wald Tunesiens, ist aber dort wohl von 
Menschen eingefllhrt. 
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mente, da6, wenigstens in Vorderasien, Rinder gejagt worden sind; viel
leicht waren es aber nur halbwilde Stiere in Tierparks. Das Wildschwein 
gebt durchs ganze Mittelmeergebiet. Der Klippschliefer kommt nur in 
Syrien in die Nahe des Mittelmeeres. 

Die VOgelfauna des Mittelmeergebietes zeigt eine besonders bunte 
Zusammensetzung, da es von Oberaus belebten Zugstra6en gekreuzt wird. 
In ungeheuren Scharen passieren im Herbst und FrOhjahre hochnordische 
Fremdlinge, von Sibirien bis GrOnland herstammend, sowie europiUsche 
ZugvOgel das Mittelmeer, zumeist einerseits vom Schwarzen Meer durch 
den Archipel zum Niltal, anderseits vom Rhonetal nach Nordwestafrika 
und umgekehrt ziehend. Sie folgen mOglichst weit den LandvorsprOngen 
und kreuzen das Meer an den schmalsten Stellen. In groBen Mengen wer
den die ermatteten ZugvOgel in Sildeuropa gejagt und gefangen, so in 
den Sildspitzen des Peloponnes und auf den lnseln des Archipels im 
Herbst Hunderttausende von Wachteln, die zum Teil sogar nach Frank
reich ausgefilhrt werden. Der Vogelmord in Italien ist weltbekannt. Auch 
von Silden kommen manche Gaste, die unsere Breiten nicht erreichen, 
so Ibis, Flamingo, Pelikan usw. Am reichsten von ZugvOgeln besucht ist 
entschieden das Ostliche Mittelmeer. Au6erdem aber besitzt das Mittel
meergebiet auch 80-100 ihm eigentilmliche Arten, so daB es fUr die Avi
fauna als ein eigenes Entwicklungszentrum gelten kann. 

Wir wollen von den 400 Vogel art en des Mittelmeergebietes nur als her
vorragendste Jagdtiere neben den Wilden ten die schon erwahnten Wach
teln, das Steinhuhn (meist "Rebhuhn" genannt) und die Tauben (Stein-, 
Ringel- und Turteltauben), allenfalls auch den Wiedehopf, erwahnen. In 
der Landschaft der Ostlichen MittelmeerUinder sind am auffallendsten die 
zahlreichen Geier, die prachtig geflirbte Mandelkrahe, der in den Dorf
hausern nistende ROtelfalke (Falco cenchris), der in Schwlirmen, wie die 
Schwalb en, um die DOrfer kreist, und endlich der in den mohammeda
nischen Llindern, wo er geschont wird, in ungeheurer Zahl nistende Storch. 
Lerche, Kuckuck und Nachtigall verkUnden, wie bei uns, den Frilhling. 

Die Amphibien bieten am Mittelmeer wenig Eigenartiges; es sind 
paUiarktische Formen, dazu einige Einwanderer von Silden. 

Eine sehr reiche Entwicklung zeigen dagegen die Sonne und Trocken
heit Iiebenden Rep t iIi e n. Es sind, neben den VOgeln, die hliufigsten 
und auffallendsten hOheren Tiere, die ganz besonders das Mittelmeerge
biet vor unserer Heimat auszeichnen. Wahrend Mitteleuropa nur 21 Arten 
besitzt, zahlt man in Sildeuropa schon 59, in der ganzen Mittelmeerregion 
sogar 140 Arten. Am reichsten ist Nordafrika; von dort verbreiten sich 
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manche Arten Uber den nordwestlichen, andere wieder Uber den nord· 
Ostlichen Teil des Mittelmeergebietes; auch aus dem tropischen Afrika er
reichen einzelne Einwanderer das Mittelmeer. So das sonderbare Chama
leon, das bis nach SUdspanien sowie in Vorderasien bis Smyrna beobach
tet wird. Das Krokodil findet sich im Nahr el Zerka an der syrischen KUste 
(bei Haifa). Ungemein zahlreich, zum Teil von betrachtlicher OrfiBe oder 
auffalIender Parbe und Form, sind die Eidechsen. Der zierliche Oecko ist 
sogar ein gern geduldeter Mitbewohner der menschlichen Wohnungen. 
Auch die Schlangen sind zahlreich an Arten und Individuen; eine z. B 
in Oriechenland nicht seltene Elaphis erreicht 2 m Lange. Nur wenige 
Arten sind giftig; dennoch werden sie aIle sehr gefUrchtet und eifrigst ge
tfitet, und man erzahlt manche Pabeln Uber ihre Oiftigkeit, Bosartigkeit 
und Oewandtheit. Selbst viele unschuldige Eidechsen sind als giftig ver
rufen. Schlangenbeschwfirer und Verkaufer von Oeheimmitteln gegen 
SchlangenbiB findet man noch in manchen Oegenden. Sehr haufig begeg
net man im PrUhling und Herbst den Landschildkroten, und nicht min
der in allen stehenden und langsam flieBenden Wassern den SUBwasser
schildkr1iten. Auch die Schildkrfitenarten werden durch das Mittelmeer 
geschieden. 

Die SUBwasserfische sind erst sehr wenig erforscht. Sie werden 
vielfach erbeutet, im groBen aber nur in manchen Seen, z. B. Kleinasiens. 
Besonders ist der Aal beliebt; Salme, PoreIlen, Karpfen, Barben u.a. wer
den gefangen. 

Von den wirbellosen Tieren seien nur wenige hervorgehoben. Die 
PluBkrabbe, die auch zuweilen auf dem Trocknen spaziert, wird in der 
Pastenzeit gern verspeist. AuBerst gefUrchtet ist der Skorpion, der so
wohl in Hausern wie im Preien haufig ist, und dessen Stich die rasendsten 
Schmerzen hervorruft, bei schwachen Leuten sogar den Tod veranlassen 
kann. Dagegen ist der BiB der Tarantel, einer Spinne, nicht so schlimm 
als ihr Ruf. Schildlause, auf immergrUnen Eichen schmarotzend, lie
ferten einen frUher gescMtzten roten Parbstoff (die Kermesbeeren). Die 
Heuschrecken richten Mufig die grOBten VerwUstungen an, sowohl die 
Schwarme der geflUgelten ausgebildeten Tiere, als die auf dem Boden 
wandernden Heeressaulen der ungeflUgelten Larven. Die Zikade erfallt 
im Sommer die sonnendurchglUhte Luft mit ihrem durchdringenden Oe
tOn, das, von zahIlosen Individuen hervorgebracht, gleichsam die musi
kalische Staffage der sommerlichen Mittelmeerlandschaft bildet. Un
ertraglich lastig ist die ungeheure Menge der Pliegen, MUcken und son
stigen beiBenden und stechenden Insekten. Die Wanzen, die nur in we-
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nigen Hausern fehlen, die FIOhe, die nirgends vermiSt werden, raub en dem 
an sie nicht gewohnten Fremdling die Nachtruhe, wahrend die Lause sich 
glOcklicherweise auf die uriteren einheimischen Volksklassen zu beschrlin
ken pflegen. 1m ganzen ist das Insektenleben wohl reicher als bei uns, 
aber doch lange nicht in dem Ma6e durch auffallende und schOne Formen 
ausgezeichnet, wie in feuchtwarmen Gebieten. 

Blutegel sind in Quellen und Tranktrogen sehr Mufig und eine groBe 
Plage fUr das durstige Vieh, dem sie sich beim Trinken hh Munde fest
saugen. Prerde konnen dadurch vOllig ruiniert werden, wenn der Blut
sauger nicht durch den Menschen entfernt wird. 

FOr die Binnen-Mollusken ist das Mittelmeergebiet eine eigene scharf 
chatakterisierte Subregion, die wieder in mehrere Frovinzen ierflillt, de
ren Orenzen durchaus unabhlingig Yom heutigen Mittelmeer sind. Die 
jetzige Verbreitung dieset meist schwer beweglichen Tiere stammt aus der 
Tertilirzeit und ist durch die Eiszeit auffallend wenig beeinfluSt worden. 

Bemerkenswert ist es, daB infolge der Sommerdtirre manche Tiere der 
Mediterranregion, lihnlich wie viele dortige Pflanzen in einen Sommer
schlaf verfallen. Das ist nicht nur bei Schnecken und Amphibien, son
dem auch bei Insekten beobachtet worden. 

2. KULTURTIERE UND VIEHZUCHT.l) 

Die Kulturtiere, gewOhnlich wenig passend "Haustiere" genannt, las
sen sich, ihrer Bestimmung nach, in drei Gruppen einteilen: in die cigent
lichen Haustiere, die Arbeitstiere und die Nahrungstiere; dazu kommen 
noch einige technischen Zwecken (z. B. die SeidenwOrmer) oder nur der 
Zierde oder dem Vergntigen dienende Tiere. Die ursprtinglich bei der ZOch
tung wesentlich mitsprechenden religiosen Vorstellungen und die enge 
Verbindung mit Kulten sind heute nur noch in ganz vereinzelten Flillen 
wirksam. Ein sehr groBer Teil dieser Kulturtiere, und zwar gerade die 
wichtigsten, sind seit Urzeiten im Besitz der Mittelmeervolker, mogen sie 
nun dem Umkreis des Mittelmeeres selbst oder innerasiatischen Gebieten 
entstammen. Ein anderer Teil der Kulturtiere ist in historischer Zeit zu
gewandert. 

Eigentliche Haustiere, d. h. Kulturtiere, die in oder bei den Hau
sem und in Gesellschaft der Menschen leben, sind Hund und Katze. 
Der Hund ist wohl das alteste und am allgemeinsten verbreitete Haus
tier, das in unzahlige Rassen geteilt aus mehreren Arten wilder Hunde 

1) Vgl. hierzu hauptsachlich V. Hehn, Kulturpflanzen und Haustiere, 
7. Aufl., Berlin 1902, und Ed. Hahn, Die Haustiere, Leipzig 1896. 



2. Kulturtiere und Viehzucht 175 

- Wnlfen und Schakalen - entstanden ist. Die Geschichte des Hundes 
und.seiner Rassen, besonders im Mittelmeergebiet, ist noch nicht geschrie
ben. Wir milssen uns hier darauf beschranken, auf die groBe Bedeutung 
des Hnudes in allen weniger zivilisierten Undern des heutigen Mittel
meergebietes hinzuweisen. Scharen von halbwilden, machtig groBen zot
tigen Hunden bewachen die Lager der Hirten und bilden eine nicht zu 
unterschatzende Gefahr filr den Wanderer. Doch beteiligen sich diese 
ledlglich filr den Wachtdienst gegen zwei- und vierbeinige Rauber be
stimmten Hunde keineswegs am Treiben der Herden, wie es unser Scha
ferhund tut. Nicht minder haben die Hauser ihre Wachthunde. welche 
die DorfstraBen unsieher machen. Doch laBt man sie nieht in das Haus 
selbst hinein, sondern sie lagern im Hof und werden, bei karglicher Nah
rung, mit SteinwilrfeU und Fu6tritten behandelt; daher sind sie Msartig 
und stnbern stets hungrig ilberall nach Unrat umher; so Obernehmen 
sie einen Teil der Sanitatspolizei. Sehr selten tritt bei den heutigen 
MiUelmeervHlkern der Herr in ein so herzlich-freundschaftliches Verhalt
nis zu seinem Hunde, wie es bei uns so hi:iufig der Fall ist und wie es 
auch die alte Literatur in so manchen rilhrenden Anekdoten berichtet. 
Die Scheu des Mohammedaners, zwecklos ein Tier zu tnten, hat zu der 
entsetzIichen Obervnlkerung der orientalischen Stiidte mit herrenlosen 
StraBenhunden, wahren Pari-as, gefilhrt, ejner elenden. herabgekomme
nen und feigen Rasse. Die Verwendung des Hundes als Zugtier istganz 
unbekanrtt. 

Die Kat~ ist in Agypten zum Haustier geworden und hat sich erst 
gegen Ende des Altertums am Mittelmeer verbreitet. Ihre SteUung dort 
unterscheidet sich nicht wesentlich von der in unserer Heimat. 

Arbeitstiere sind vor aHem die Equiden. Der Esel spielt bekannt
lich im Mittelmeergetiiet eine ganz andere Rolle als bei uns. Er ist das 
Transporttier des kleinen Mannes und ersetzt dort den bei uns ublichen 
Handwagen oder die Schubkarre; und da d,er SUdlander l11Hglichst wenig 
zu FuB geht, findet der Esel auch als Reittier. der unteren Klassen, be
sonders der Weiber und Kinder, die weitestgehende Verwendung. Er tragt 
den Bauer zur Feldarbeit, zum Markte in die Stadt und auf kleineren Rei
sen; er tragt den Hausrat und die Kinder der Hirten bei ihren Wander
zOgen; er bringt die Ernte vom Felde, die Waren des Landmannes vom 
und zum Markte, die Steine und das Holz zum Bau, Brennholz und Holz
kohle aus dem Wald oder der Macchic, das Korn zur Muhle; er tragt die 
Siebensachen der Hausierer durch die StraBen der Stadte und von Dorf 
zu Dotl; er dreht die GHpel der Bewasserung. Kurz, die Wirtschaft des 
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SOdUinders ist ohne Esel undenkbar. Dabei nimmt er mit dem klirglich
sten Futter vorlieb. Es ist vielfach die Meinung verbreitet, da6 der Esel 
am Mittelmeer gr06er, stattlicher und klUger sei, als bei uns. Das trifft 
wohl fUr einzelne Rassen, z. B. die algerischen und kretensischen und die 
19yptischen wei6en Esel zu, nicht aber im allgemeinen. Ich habe keinen 
wesentlichen Unterschied gegen unsere heimischen Orautiere entdecken 
kOnnen. Diese stammen ja auch aile von sUdeuropliischen Eseln ab und 
haben sich erst in der neueren Zeit in Mitteleuropa mehr verbreitet Bei 
den alten KulturvGlkern ist der Esel seit den liltesten Zeiten im Oebrauch. 
Er stammt von asiatischen und afrikanischen WiJdeseln. 

Die Zahmung des Pferdes aus den frUher weit verbreiteten Wildpfer
den ist spliter erfolgt als die des Esels. Es erscheint im 3. Jahrtausend 
v. Chr. in Babylonien, im 2. in Agypten und geht in den Ubrigen Mittel
meerllindern der historischen Zeit voraus. Oberall aber wird es in der 
altesten Zeit nur vor dem Wagen, besonders dem Streitwagen, erst splter 
zum Reiten benutzt. AuBer iu Krieg und Jagd dient es dann als vor
nehmeres Transporttier far Personen; in der Fortbewegung von Lasten 
und beim Ackerbau hat es im Mittelmeergebiet das vor ihm Ubliche Rind 
niemals ganz verdrlingt. In manchen gebirgigen Lindern des Mittelmeeres, 
z. B. Oriechenland, hat sich der im Altertum allgemein verbreitete Wagen 
wahrend des Mittelalters vl)lIig verI oren und verbreitet sich erst in der Neu
zeit wieder, und zwar in moderner internationaler Form, von Pferden oder 
Maultieren gezogen, gleichzeitig mit dem Bau von Fahrstra6en. In solchen 
Llndern reist man heute noch zumeist zu Pferde reitend, und auch di~ 
Lasten werden auf dem ROcken der Pferde oder Maultiere befOrdert. Die 
einheimischen Pferderassen sind klein, unscheinbarund wenig schnell, aber 
Uberaus zlih, ausdauernd, sicher und gewandt 1m Klettern. Auf einzelnen 
In5eln haben sich zwerghafte Ponyrassen entwickelt. Naturgema6 haben 
5ich auch fremde schOn ere Rassen verbreitet, sowohl mitteleuropliische als 
arabische, letztere besonders in der TUrkei. 

Als Reit- und namentlich als Packtier, far schweres Oewicht auf 
schlechten Oebirgswegen, zuweilen auch als Wagentier, ist in den meisten 
Ulndern - nicht Uberall- das weniger edle, aber starkere und noch siche
rere sowie anspruchslosere Maultier im Oebrauch (Kreuzung von Esel 
und Stute), seltener der Maulesel (von Hengst und Eselin). Die Maul
tierzucht scheint nicht viet jUnger als die des Pferdes zu sein. Vielfach 
aber haftet ihr auch im VolksbewuBtsein etwas UnnatUrliches an, so daB 
die Maultiere in man chen Oegenden verpGnt sind, wah rend sie in anderen, 
nicht weit davon, allgemein verwendet werden. Aber auch in letzteren 
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werden sie nicht Oberall gezOchtet, sondern vielfach eingefOhrt, indem sieh, 
wenigstens im Orient, nur ganz bestimmte Gegenden mit der infolgedes
sen sehr eintrllglichen Zucht beschliftigen. Der Preis eines Maultieres ist 
viel Mher als der eines einheimischen Pferdes mittlerer Qualitit. Es 
spricht dabei mit, daB die Maultiere bekanntlich unfruchtbar sind. 

Pferde und Maultiere wachsen im Orient in halbwilden Herden auf, 
und auch wenn sie in Dienst genommen sind, IllBt man sie, wenn frgend 
moglich, im FrOhjahr einige Wochen im Freien. Auch sonst weiden sie 
des Nachts drauBen, wenn die Ortlichkeit es erlaubt. 

Bis vor kurzem glaubte man, nach der literarischen Oberlieferung ur
teilend, daB das Kamel von seiner zentralasiatischen Heimat her erst 
spllt das Mittelmeer erreicht habe. Doch haben Funde von Darstellungen 
des Kameles gelehrt, daB dieses Tier vielleicht schon um 4000 v. Chr., 
jedenfalls um 1000 v. Chr. in Agypten und ebenfalls in der mykenischen 
Epoche in Griechenland bekannt war (und zwar in letzterem das zwei
Mckerige Kamel). Vielleicht ist es sp:tter wieder zurOckgewichen, um 
dann von neuem nach Westen vorzudringen. JedenfaUs hat es in west
licher Richtung Agypten erst im spnten Altertum Uberschritten. Seit dem 
Mittelalter ist das Kamel so gut wie ausschlieBlich auf den mohammeda
nischen Kulturkreis beschr:tnkt geblieben, mit dem Islam auch in Eu
ropa erschienen und wieder verschwunden. Mit Ausnahme der von einem 
Mediceer angesiedelten Kamele bei Pisa ist dieses Tier heute auf euro
piischem Boden nur noch in wenigen Exemplaren in Amphissa und La
mia in Griechenland, etwas Mufiger im siidlistlichen Thrakien (einMcke
rigel und im sOdlistlichen RuBland (zweihlickerige) anzutreffen. Sehr 
zahlreich ist es aber in Kleinasien, ganz Vorderasien und Nordafrika, und 
zwat Oberwiegend das einhlickerige Kamel. In Kleinasien ist es nur Last
tier und Mlt sogar vorHiufig noch die Konkurrenz der Eisenbahnen und 
FahrstraBen aus. In den Ubrigen Uindern Asiens und Afrikas dient es 
auch zum Reiten. 

Das Ri n d ist im allgemeinen sowohl Arbeits- wie Nahrungstier. Wlh
rend bei uns die letztere Nutzung durchaus Uberwiegt, steht sie im Mittel
meergebiet, vielleicht mit Ausnahme der nlirdlichen Obergangszone, weit 
hinter der ersteren zurOck. Das Rind dUrfte eines der altesten, wenn nicht 
nach dem Hunde das lilteste Kulturtier sein i OberaUliegt seine Zlhmung 
vor dem Beginn der Geschichte, un:! vieles spricht dafUr, daB es am Mit
telmeer von jeher vorzugsweise Arbeitstier war, der GenuB seiner Milch 
(Butter, Kase usw.) und seines Fleisches nur nebenher ging. Jedenfalls 
ist es als Arbeitstier alter als das Pferd. Wenn die Glitterbilder auf Och-

Philippson: das Millelmeergebiet. 4. Aufl. 12 
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senwagen gefahren wurden, so kommt darin das hohe Alter dieses Oe
rlites zum Ausdruck. Der Ochsenwagen oder -karren ist Oberall am Mit
telmeer - wo nieht der Wagen Qberhaupt versehwunden ist - seit alten 
Zeiten als Lastwagen 1m Oebraueh geblieben, sowohl zur BefOrderung 
von sehweren Massen, wobei es nieht auf Sehnelligkeit ankommt, als 
besonders im landwirtsehaftlichen Betriebe, soweit der EseJ diese Funk
tion nicht Obernommen hat. Der Oehsenbauernwagen hat dabei vielfach 
eine uralte Form bewahrt, z. B. bei den TUrken der zweirliderige Karren 
mit Holzscheibenriidern. Als bezeichnendes Kuriosum sei mitgeteilt, daB 
ieh im nordwestliehen Kleinasien eine von Oehsen gezogene Sehmalspur
eisenbahn gesehen habe, die von der Kohlengrube Mjlnjilik nach dem etwa 
30 km entfernten groBen Erzbergwerk Baliamaden die dort fUr die Ma
schinen und HochOfen nlitigen Kohlen brachte. Ich selbst bin eine Strecke 
weit mitgefahren, freilich nieht lange, denn diese sonderbare Eisenbahn 
bewegte sieh mit der Geschwindigkeit von 3-4 km in der Stunde 1 Aueh 
das Heranschleifen der Baumstllmme zu den SigemOhlen, Uberhaupt aile 
schwere Arbeit, wird in Kleinaslen von Rlndern besorgt. Vor allem 1st 
am Mittelmeer das Rind das Tier, das den Pflug zieht - gewlihnlich zu 
zweien ins Joch gespannt (daher griechiseh Z:e010(, neugrieehisch Z:euyapl, 
das Paar Pflugoehsen, dann Paar Dberhaupt) das Verbum Z:euyaplaZ:w 
pfIDgen). Nur ausnahmsweise wird zu dieser Arbeit Pferd oder Esel ver
wendet. Aueh beim Dreschen, d. h. dem Austreten des Kornes, ist das 
Rind, fteilich aueh Pferd und Esel, tlltig. In einigen Gegenden Vorder
aslens und 'Nordafrikas soli en die Ochsen auch als Lasttiere, in Sardinien 
zum Reiten benutzt werden. Dagegen wird, soweit nicht nordische Oe
wohnheiten mehr und mehr Platz greifen, wie in Italien und in der Nlihe 
groBer Stlidte, Rindfleisch und Kuhmilch selten genossen. 

Es hlingt das damit zusammen, daB im eigentlichen Mittelmeergebiet 
- mit regenlosen Sommern -, wo es keine Wiesen, daher auch kein Heu 
in nennenswerter Menge, keine StallfOtterung gibt, das Rind lange nicht 
in der Zabl gezogen werden kann und auch viel magerer und kleiner ist, 
als in nordischeren Lllndern mit reichem Krliuterwuchs, daB daher, bei 
seiner von Natur dort beschrlinkten Zahl und seinem hohen Wert als Ar
beitskraft, seine Verwendung zur Nahrung im groBen gar nicht mliglich 
ist. Je gebirgiger, steiniger und dUrrer ein Land ist, desto geringzlil:\liger 
ist auch sein Rinderbestand. 1m Peloponnes z. B. mUssen auch die Ar
beitsrinder zumeist eingefUhrt werden, wlihrend 1m nordwestlichen Klein
asien, in der Balkanhalbinsel, in Ober- und Mittelitalien die Rinderzucht 
bedeutender ist. Einige Zahlen mGgen dies veranschaulichen. Wlihrend 
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die Scbweiz 1443000 Rinder besitzt, hat das urn die Hlilfte grOBere Orie
chenland (vor 1912) nur 360000; PreuBen zlihlt Ober 11 Millionen, das urn 
ein Sechstel kleinere Italien nur 6,2 Millionen; Deutschland 20 Mill., das 
nur unwesentlich klein ere Spanien nur 2,3 Mill. Rinder. Dagegen hat 
Griechenland fast zehnmal soviel Schafe und Ziegen als die Schweiz, 
Spanien 19 Mill. (Deutschland 11 Mill.), Italien 14 Mill. (PreuBen 4 Mill.). 
Allerdings scheint die Rinderzucht im Altertum verhliltnismliBig grOBer 
gewesen zu sein. Sie ist augenscheinlich infolge der Bodenverschlechte
rung zurOckgegangen. Es sei erwlihnt, daB im Altertum in Vorderasien 
eine Rinderrasse mit Fettbuckel verbreitet war, wie sie jetzt noch in Indien 
vorhanden ist. 

Ais Arbeitstier dient auch der gegen starke Klilte wie trockene Hitze 
empfindliche, aus Indien stammende BOffel, der erst durch die Araber 
ans Mittelmeer gekommen ist und sich dort seit dem spliteren Mittelalter 
langsam Ober Agypten, Vorderasien, die Balkanhalbinsel und SOditalien 
verbreitet hat. 'Das schwerflillige, stumpfsinnige und widerlich hliBliche, 
aber trotz seines schreckhaften AuBeren harmlose Tier hat nur den Vorzug 
groBer Stlirke. 1m trockenen Sommer muB der BOffel taglichein Bad 
haben. Mit groBem Behagen wlilzt er sich in schlammigen PfOtzen, die 
vielfach eigens fOr ihn angelegt sind, und verUiBt sie mit einer dicken 
Schlammkruste bedeckt, die ihn vor den Stichen der Insekten schiltzt. 
Er ist Obrigens durchaus Kulturtier; wilde BOffel gibt es - entgegen der 
bei Laien zuweilen anzutreffenden Meinung - am Mittelmeer nicht. 

Unter den vorwiegend der Nahrung d'ienenden Kulturtieren ist das 
Schwein ebenfalls seit der Urzeit gezahmt und im Altertum allgemein 
verbreitet gewesen, soweit nicht die Religion esals unrein verplint hat. 
Der Islam hat es dann ganz aus seinem Gebiet verbannt. In den christ
lichen Llindern ist es Oberall vorhanden, meist als Herdenvieh auf die 
Weide getrieben, oder auch, wie in Italien und im Archipel, in den Stra
Ben und Hnfen mit den Hunden zusammen schmarotzend. GrliBere Be
deutung hat die Schweinezucht am Mittelmeer nur in Undern mit aus
gedehnten Eichenwiildern, wo die Tiere auf die Eichelmast getrieben wer
den, wie in Teilen Spaniens und Italiens. Das Schweinefleisch gilt viel
fach im Sommer fOr ungesunrl; Wilrste werden davon fOr den Winter 
hergestellt, die Zubereitung von Rliucherschinken ist erst hier und da 
yom Norden eingefOhrt. 

Das Kaninchen wird in einzelnen Gegenden gezOchtet. 
Die wichtigsten Nahrungstiere, die eigentlichen Herdentiere, sind 

aber am Mittelmeer Schaf und Ziege. Sie liefern ganz Oberwiegend das 
12* 



180 V 111. Die Landtiere 

Fleisch, die Milch, die Butter und den Kllse fOr den menschlichen Haus
halt. Das Lammfleisch ist neben OeflUgel fast das einzige Fleisch, das 
man auf dem Lande erblilt. Besonders der Kllse spielt als Volksnahrungs
mittel am Mittelmeer eine groBe Rolle; dabei wird oft die Milch von Scha
fen und Ziegen gleich nach dem Melken gemischt. AuBerdem bilden Uber
all Leder, Wolle oder Haare des Kleinviehes wichtige Produkte, die auch 
von den meisten MittelmeerHindern in grOBerer oder kleinerer Menge aus
gefUhrt werden. Aus Ziegenhaar werden grobe Decken, filzige Wetter
mantel u. dgl. hergestellt. In Vorderasien gehOrt das Schaf durchweg der 
Rasse der Fettschwanzschafe an, deren Schwanz durch machtige Fett
bildung zu einem breiten und dicken Lappen umgestaltet ist. Von Ziegen 
ist im Orient die langohrige Art (Hircus mambricus) verbreitet, sowie als 
Milchtier in oder bei den Hiiusern gehalten die hornlose, sog. Malteser
Ziege (Hircus thebaicus), mit langen Ohren und sehr krummer Nase. End
lich ist die Angora-Ziege, mit langem Seidenhaar, das charakteristische 
Herdentier des anatolischen Hochlandes. Wiihrend dieZiegen die Spros
sen der Holzpflanzen abweiden, nahren sich die Schafe von Krautern und 
Orasern. Die ersteren weiden daher vorzugsweise in den Buschwaldern, 
die letzteren auf Matten, Phrygana oder zwischen lockeren Macchien. Je 
nach den 6rtlichen Verhaltnissen Uberwiegen daher bald die Ziegen, bald 
die Schafe; hier k6nnen sie zusammen oder wenigstens in derselben Oe
gend weiden, dort mUssen sie sich trennen. Beide bleiben das ganze Jahr 
im Freien; im Winterhalbjahr finden sie in den Niederungen reiche Nah
rung, im Sommer aber, wenn unten alles verdorrt, kann dort nur ein ge
ringer Teil der Tiere die Brach- und Stoppelfelder abweiden und Futter 
find en. Bei we item die meisten mUssen dann die Oebirge aufsuchen, wo 
selbst die hOchsten Oipfel der alpinen Region in den Weidegang des Klein
viehes, besonders der Schafe, eingeschlossen werden. Die Triften der im
mergrUnen Region, die im Winter von dem Schellengeliiute derHerden, dem 
Oebell derHirtenhunde widerhallen, liegen dann Me und verlassen da. Ende 
April geben die Hirten ihre Winterquartiere auf, um im Herbst, gewOhnlich 
im Oktober, dahin zurUckzukehren. In endlosem, malerischem Zuge sieht 
man dann die Herden und die Packtiere mit dem Hausrat, den Weibern 
und Kindern beladen, die Manner meist zu FuB, vielfach noch mit ur
wOchsigen alten Feuerrohren bewaffnet, die Bergwege entlang wandern. 

So ist der mediterranen Kleinviehzucht durch die Natur des Landes 
ein nomadischer Zug aufgepragt. Aber dieser nomadische Zug ist nach 
Ort und Zeit verschieden stark, schon nach der Oestaltung des Landes. 
In man chen Oebirgsgegenden liegen Sommer- und Winterweide nur in 
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geringer Entfernung voneinander, oft in ein und derselben Oemarkung. 
Dann kann die Kleinviehzucht von einem Dorfe aus betrieben werden, 
nach Art der alpinen Sennwirtschaft, indem man UnterkunftshOtten aus 
rohen Steinen auf den WeidepUltzen errichtet. Bei grHBerer Entfernung 
der Ebenen und Oebirge kommt es vor, daB die Hirten zwar nomadisie
ren, zum Teil auf fremdem Boden Weidegeld bezahlend, aber doch in 
einem fest en Dorfe - meist in mitten der Oebirgsweiden - ihren Wohn
sitz und ihre Hauser haben, wlihrend sie in der Fremde in Zelten, Laub
hUtten oder in Steinkreisen, ganz unter freiem Himmel, nlichtigen. Man 
kann sie dann als Halbnomaden bezeichnen. Dieser Halbnomadismus 
ist im ganzen Mittelmeergebiet verbreitet und sogar noch in den Alpen 
durch die Bergamasker-Schafhirten vertreten. Einen besonders groBen 
Umfang und weite Ausdehnung haben die jlihrlichen Wanderungen der 
Hirten mit ihren Herden in Spanien und SUdfrankreich; man hat dort 
fUr diese Wanderungen den wissenschaftlichen Namen "Transhumances" 
gepragt. Endlich aber gibt es in der Balkanhalbinsel, in Vorderasien und 
Nordafrika auch echte Nomaden, die Oberhaupt keine festen Wohn
stltten haben, sondern ganz in Zeit en oder LaubhOtten u. dgl. wohnen. 
Sie geMren meist Stammen an, die sich von den ackerbauenden Einwoh
nern ethnographisch, durch Stammesnamen, Sitten und Gebrliuche mehr 
oder weniger unterscheiden. Sie besitzen eigenartige patriarchalische 
Verfassungen und ordnen sich den Staatswesen nur widerwillig und auBer
lich ein. Diese Stamme sind naturgemaB am Rande der WOste am hllufig
sten; aber auch noch in Kleinasien sind sie zahlreich (Kisilbasch, Tschetmis, 
JOrUken, Turkmenen); in Griechenland sind es "Rumelioten" und "Ka
rakatzaneI" mit griechischer Sprache, ferner Wlachen und Albanesen. 

Aber auch wo diese ethnographische Absonderung nicht vorhanden 
ist, bilden die Hirten, vermHge ihrer Beweglichkeit, stets einen vom Acker
bauer scharf gesonderten Berufsstand; eine solche enge Verbindung 
von Ackerbau und Viehzucht, wie in unser en Gegenden das Klima erlaubt 
und erzwingt, fehlt dem Mittelmeergebiet. Es fehlt ihm daher auch die 
Stallfutterung im groBen; das Aufspeichern des Viehfutters fUr den Win
ter, das Heusammeln und der Anbau der Futterkrauter sind beschrlinkt 
und im wesentIichen nur fUr die Arbeitstiere nMig. Nur fUr diese (Pferde, 
Esel, Rinder) werden bei den DHrfern oder auf den nahen Weiden rohe 
Stille errichtet. Daher kommt es auch, daB der Mist nur wenig gesam
melt werden kann und die DOngung der Felder unbedeutend ist, in man
chen Oegenden ganz fehlt. In den Steppenlllndern muB auBerdem der ge
trocknete DOnger als Brennmaterial dienen. 
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Auch in der Beziehung zeigt das Mittelmeergebiet den Obergang von 
der Wuste nach Mitteleuropa, daB der Nomadismus in dieser Richtung 
allmllhlich erlischt. Aber nicht immer scheint die nomadische Vieh
z u c h t in gleicher Stilrke am Mittelmeer ausgebildet gewesen %u sein. Zwar 
sind Schaf und Ziege seit den prllhistorischen Zeiten dort gezUchtet wor
den,und auch das Wand ern zwischen Winter- und Sommerweiden muB 
.stets stattgefunden haben. Aber im Altertum, als noch Wald und Boden 
reicher, der Ackerbau ausgedehnter waren, stand augenscheinlich die Klein
viehzucht weit hinter Ackerbau und Rinderzucht zurUck, und Oanznoma
den scheinen auf europllischem Boden, wohl auch in Kleinasien gefehlt zu 
baben. Erst der Verfall der alten Kultur lieB von allen Seiten die Nomaden 
in die LUcken eindringen, welche die ackerbauende BevOlkerung aufwies; 
und mit ihnen kommen die zahllosen Kleinviehherden, denn diese sind, 
wegen ihrer leichten Beweglichkeit, immer das hauptsllchlichste Vieh der 
WandervOlker gewesen. Dieser ProzeB hat sich im Orient durch das ganze 
Mittelalter fortgesetzt, ja wie esscheint, haben in Vorderasien noch einige 
Nachschtlbe turkmenischer Stilmme in der neueren Zeit stattgefunden. 

Die Steppen der nOrdlichen VorwUste waren fUr Afrika, Arabien und 
Zentralasien fUr Vorderasien die Reservoire, aus denen sich die Nomaden 
berberischen, semitischen und tUrkischen Stammes gegen die Kultur
vOlker vorschoben, nicht nur in die gebotenen LUcken eindrangen, son
dern auch selbstandig, in erbittertem Kampfe mit dem Ackerbauer, diesen 
in vielen Oegenden vernichteten, blQhende Stildte zerstOrten, alte Han': 
delswege unterbanden und zum Teil dadurch den Welthandel auf andere 
Bahnen drllngten. In der Balkanhalbinsel scheinen die slawischen Stllmme 
den Nomadismus und die tlberwiegende Kleinviehzucht eingefUhrt zu ha
ben, und Ihnen folgend haben sich dann dort, infolge der immerwiederhol
ten VerwUstungen der Landgnter durch dieVOlkerwanderungen, manche 
vorher ackerbauende und zivilisierte Stilmme, wie die Wlachen, dem No
madi$mus ergeben. Diese Stamme, besonders die Slawen, sind im Laufe der 
Zeit zum groBen Teil wieder seBhaft geworden, zum Teil aber haben sie die 
nomadische Wirtschaft beibehalten und sich so von der Masse der ansllssigin 
BevOlkerung gesondert erhalten. Wenn sie auch dort zu schwach sind, um 
eine Oefahrftlr den Ackerbauer zu bilden, so fehlt es doch nicht an kleinen 
Reibereien, da sich die Interessen beider Parteien durchweg widerstreiten. 

Die Nomaden, Qberhaupt die Kleinviehhirten sind die erbittertsten 
Feinde des Waldes, den sie, wo sie kOnnen, niederbrennen, um Weidepllitze 
zu gewinnen. Die Waldverwtlstung durch Brand und Ziegenzahn ist durch 
das Oberhandnehmen der Kleinviehzucht gewaltig gesteigert worden. 
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Die GeflUgelzucht ist allgemein verbreitet; sie unterscheidet sich 
nicht wesentlich von der unserer Heimat. Nur sind naturgemli6 die Was
servOgel Gans, obwohl der lilteste Kulturvogel, und Ente, die erst in der 
rOmischen Kaiserzeit gezogen wurde, in dem sommerdUrren Klima weni
ger hllufig und beliebt. Das Huh n stammt wohl aus SUdasien und ist in 
Griechenland, nach Mitteilung von Prof. Loeschcket, seit dem 8. vor
christlichen Jahrhundert bezeugt, also nicht erst etwa zur Zeit der Per
serkriege am Mittelmeer verbreitet, wie man bisher annahm. Es fehJt nir· 
gends in der Ulndlichen Haushaltung, auch nicht bei den mediterranen 
Nomaden, die bei {hren UmzUgen ihre HUhner auf die Esel verladen. 
Neben dem Lamm bietet es die gewOhnlichste Fleischnahrung, und noch 
wichtiger sind die Eier. In manchen Gegenden amUsiert man sich noch 
heute wie im Altertum an Hahnenklimpfen. FUr Italien hat bekanntlich 
die HUhnerzucht und die Eierausfuhr eine hohe wirtschaftliche Bedeu
tung. Zuweilen begegnet man auch dem (afrikanischen) Perlhuhn, das 
schon in rOmischer Zeit verbreitet war. Viel grOBere Wichtigkeit hat aber 
am Mittelmeer das aus Amerika stammende Truthuhn gewonnen, das 
im groBen gezochtet und im Herbst in vielkopfigen Herden zum. Verkauf 
in die Stldte getrieben wird. Die zahme Tau b e scheint sich sehr frUh 
als Kultvogel yom Orient durch die MittelmeerUlnder verbreitet zu ba
ben. Zur Nahrung dient sie wohl erst seit der ROmerzeit. De.r heilige 
Charakter des Vogels kommt noch heute zur Oeltung in den Taubenschwlir
men, die an Kirchen (S. Marco in Venedig) und Moscheen (Bajesid
Moschee in Konstantinopel) gehalten werden. Auch seine Benutzung zur 
BriefbefOrderung ist im Orient schon alt. Wirtschaftliche Bedeutung er
langen die Tauben nur in einigen Lilndern, und zwar durch ihren Mist, 
mit dem man die Glirten dUngt. So findet man von Agypten bis Persien 
und auf einigen Kykladen groBe Schwlirme dieser VOgel, die man in eigens 
dazu erbauten eigentUmlichen TUrmen nisten lliBt, in denen sich der Mist 
ansammelt. Der schon im Altertum bekannte Fasan spielt am Mittel
meer keine Rolle. Haufiger trifft man als Ziervogel den Pfau, dessen Zucht 
sich nach dem Alexanderzug von Indien her am Mittelmeer verbreitet hat, 
nachdem er in einzelnen Exemplaren dort schon frUher bekannt gewor
den. - Nennenswerte Fischzucht ist im heutigen Mittelmeergebiet nicht 
vorhanden, wahrend die ROmer bekanntlich groBe Fischteiche anlegten. 

Von wirbellosen Tieren sind nur kultiviert die Biene und der Sdden
schmetterling. Die am Mittelmeer seit Urzeiten heimische Bien enzuch t 
ist auch heute dort Oberall verbreitet, besonders wo es viel Phrygana gibt 
- daher auch im Altertum im dUrren Attika berUhmt. Der meist vor-
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treffliche Honigund das Wachs bilden fUr einige Under nicht unerheb
Iiche Ausfuhrgegenstande. Von der wirtschaftlicb wichtigeren Seiden
zucht ist bereits bei dem wei Ben Maulbeerbaum die Rede gewesen. Sie 
ist in China heimisch und breitete sich im 2.Jahrhundert v. Chr. nach 
Turkestan aus, erreichte, nachdem die Seide selbst schon lange einer der 
wichtigsten Gegenstande des antiken Welthandels gewesen war, 536 Kon
stantinopel, von wo sie sich schnell am ganzen Mittelmeer einbUrgerte, 
zunachst im byzantinischen Reich, dann durch die Araber bis nach Spa
nien und Sizilien, von hier in Italien und SUdfrankreich. Das Mittelmeer
gebiet ist seitdem der hervorragendste Schau platz der Seidenkultur neben 
den asiatischen Monsunlandern geblieben, und zahlreich sind hier die Va
rietliten der Raupe wie des Maulbeerbaumes. Seit der Mitte des 19.Jahr
hunderts hat eine verderbliche Krankheit der Seidenraupe einen starken 
RUckschlag verursacht, der jedoch jetzt Uberwunden ist. Es wurde schon 
erwahnt, daB die Seidenzucht, zwar in allen Undern des Mittelmeeres 
verbreitet, doch ihren Hauptsitz in den nHrdlichen Teilen (Nord-Klein
asien, Makedonien, Oberitalien, SUdfrankreich) und einigen Gebirgen des 
sUdlichen Teiles (Syrien) hat, weil dort der Maulbeerbaum die best en Be
dingungen fjndet. Das Ergebnis der "Ernte" hangt wesentlich davon ab, 
daB die Blatter des Baumes im FrUhjahr in genUgender Menge und Frische 
zur VerfUgung stehen. Um diese Zeit sieht man in den Seidenlandern alt 
und jung mit dem AbpflUcken der Blatter und Zweige beschiiftigt und 
sie in langen ZUgen auf Karren und auf EselsrUcken zu den Ortschaften 
fUhren, um die in besonderen Zimmero der Wohnhauser sich entwickeln
den Raupen zu fUttero. 



IX. DER MENSCH. 
1. VOLKER, RELIOIONEN, STAATEN. 

Die Verbreitung der Menschenrassen am Mittelmeer HiBt eine Ahn
lichkeit mit derjenigen der hOheren Tierwelt, insbesondere der Sauge
tiere, nicht verkennen. Wie das Mittelmeergebiet in seiner Gesamtheit 
einen Teil der palaarktischen Tierregion, d. h. der groBen nOrdlichen Tier
region der Alten Welt bildet, so ist es auch nur ein Teil des Verbreitungs
gebietes der wei Ben Menschenrasse, die mit der gelben sich in jene groBe 
Tierregion teilt. Wenn wir uns die VOlkerkarte zu Beginn der Geschichte 
vergegenwartigen, sehen wir keine anderen als "wei Be" VOlker im Mit
telmeergebiet, und dieses bildet derartig den Mittelpunkt der wei Ben 
Rasse, daB man letztere, anstatt "kaukasische", mit mehr Recht "medi. 
terrane" Rasse genannt hat. Innerhalb derselben ist aber das Mittelmeer 
keine Subregion, sondern eine Grenzscheide, ganz ahnlich wie in der pala
arktischen Saugetierwelt: die drei groBen VOlker- und Sprachstamme der 
Hamiten, Semiten und Arier gruppieren sich urn das Mittelmeer, durch 
dieses voneinander geschieden. Die Hamiten bewohnen den afrikanischen 
Teil des Mittelmeergebietes, die Arier den europaischen, die Semiten den 
vorderasiatischen. Aber wie an der Stelle, wo das Mittelmeer am schmal
sten und jUngsten ist, am Bosporus und Hellespont und am Agaischen 
Meer, es seine trennende RoUe einbOBt und sich eine Vermischung der 
europaischen und vorderasiatischen Saugetierfaunen vollzieht: so sehen 
wir dort ebenso einen engen ethnographischen Zusammenhang, ein schon 
in prahistorischer Zeit beginnendes HinOber- und HerUberfluten derVOlker. 

Aber noch ein viertes VOlkerelement, in sich nicht einheitlich, laBt sich 
heben jenen drei genannten Hauptstammen der weiBen Rasse deutlich er
kennen. Denn die Arier sind in ihrem sOdeuropliischen Gebiet verhaltnis
maBig spate AnkOmmlinge; sie haben sicher dort eine altere BevOlkerung 
vorgefunden. Am westlichen Mittelmeer haben sich bis in die Zeit des 
.rOmischen Weltreiches die Iberer in Spanien und SOdwest-Frankreich 
und die ihnen zugerechneten Sarden und Sikaner (?) auf den italischen 
Inseln erhalten, Reste einer groBen, nichtarischen VOlkergruppe, die einst 
weit Ober Europa ausgebreitet, vor der arischen Flut nach dem SOdwesten 
des Erdteiles zurOckgewichen war. Ihre Stellung innerhalb der groBen 
wei Ben Rasse ist unklar; sie dOrften wohl einen besonderen Zweig der-
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selben bilden. Auch die Etrusker und Rater schein en Nichtarier gewesen 
zu sein, die aus Vorderasien eingewandert sein sollen, wahrend die Ligu
rer, einst in den Westalpen und ihrer Umgebung bis weit nach Italien 
hinein und auf Korsika sitzend, neuerdings den Indogermanen zugezahlt 
werden. 1m Ostlichen Teil des mediterranen arischen Oebietes werden die 
kleinasiatischen VOlker der Karer, Lyder, Lyker, Kappadoker, Hettiter 
usw., von denen die erst en in der vormykenischen Zeit wohl auch in Orie
ehenland saBen, ferner die meisten Stamme des Kaukasus als eine solche 
altere nichtarische Volksschicht angesehen, wahrend man die Trager der 
"mykenischen" Vollkultur jetzt allgemein fOr Arier, ja geradezu fOr Orie
chen Mit. 

Diese Obereinstimmung in der geschilderten Verbreitung des Men
schen und der Saugetiere zeigt, daB beide Verbreitungen unter annahernd 
den gleichen VerMltnissen stattgefunden haben, d. h. zu einer Zeit, als 
das Mittelmeer bereits bestand und - ausgenommen die inselreiche 
Aegaeis und ihre Meerengen - als schwer zu Oberschreitendes Hindernis 
auch fUr VOlkerverschiebungen wirkte. Ein solches Hindernis flu die 
VOlkerverbreitung - abgesehen von einzelnen Kolonialstadten - ist es 
aber auch weiterhin geblieben, so lebhaft sich auch der Verkehr auf ihm 
entwiekelt hat. VorstOBe von europlUschen VOlkern Ober See nach Nord
afrika (Vandalen) und Vorderasien (Kreuzfahrer), und umgekehrt (Kar
thager in Sizilien und Spanien; Araber und Mauren in Oriechenland, Ita
lien, Spanien) haben sich nicht auf die Dauer halten kOnnen. Selbst das 
Reich und die Kolonisation der ROmer ist yom afrikanisehen und vorder
asiatisehen Boden wieder spurlos versehwunden, wahrend sie in Europa 
noch heute fortwirken. 

So sehen wir, trotz aller Versehiebungen im einzelnen, aueh jetzt das 
Mittelmeer ebenso die drei groBen Stlimme voneinander scheiden, wie 
beim Beginn der geschiehtliehen Oberlieferung; d. h. die groBen VOlker
verschiebungen haben sieh Ober Lan d vollzogen. Das enge inselreiche 
Meer zwischen der Balkanhalbinsel und Kleinasien wirkt dabei kaum an
ders als eine LandbrUcke. 

Wahrend die europaischen Kolonien des Altertums und Mittelalters 
auf dem Boden Nordafrikas und Syrien-Mesopotamiens in der groBen 
Masse der berberiseh-hamitisehen, bzw. semitisehen BevOlkerung wieder 
verschwunden sind, haben sich Yolk, Spraehe, Kultur und Religion der 
Araber Uber dieses ganze Oebiet ausgedehnt und es dauernd beeinfluBt, 
wean sie auch die alten einheimisehen SUmme nur in einem kleinen Teile 
verdrangt haben. Sie haben die grieehische Kultur, die ein Jahrtausend 
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Ober Syrien und Agypten verbreitet war, ebenso verwischt, wie die drei 
Viertel Jahrtausend in Nordafrika bestehende r~mische. Ober den hei
mischen Volkssprachen herrscht Uberall in diesen weiten Uindern das 
Arabische als Schrift- oder Kultursprache oder hat erstere ganz verdrangt. 

In Europa ist dagegen die iberische BevOlkerung bis auf einen k1einen 
Rest, die Basken, aufgesogen worden. ,Schon stark bedrangt durch die 
erste arische VOlkerweIle, die Kelten (in Frankreich, Spanien, Ober
italien), ist sie dann mit diesen gemeinsam im r~mischen Weltreich und 
unter dem Ubermachtigen EinfluB der rOmischen Kultur der Romanisie
rung verfallen. Diese hat zuerst ItaIiens VOlker (die eigentlichen ItaIiker, 
Etrusker, Ligurer, lIIyrer, Griechen, Kelten usw.) vereint, dann den gan
zen europaischen Westen des Mittelmeergebietes ergriffen und spatere 
Einwanderer, Germanen, Byzantiner, Araber-Mauren, sich assimiIiert. 
So ist im sUdwestlichen Europa die an Sprache und mancherlei Kultur
besitz eng verwandte, nach den ethnischen Komponenten recht mannig
faltige romanische VUlkerfamilie entstanden, deren Zusammen
fassung und EinteiIung in die Nationen der Italiener, Franzosen, Spanier 
und Portugiesen zum TeiI mehr der geographischen Abgrenzung unl1 poli
tischen Entwicklung, als dem ethnographischen und linguistischen Wesen 
entspricht. Bekanntlich geMren die Katalanen Iinguistisch zu den SUd
franzosen, und die Unterschiede in Sprache und Charakter sind innerhalb 
Italiens mindestens so groB, als zwischen OberitaIien und Sildfrankreich. 

BiIdet das groBe Becken des westIichen Mittelmeeres das gemeinsame 
Verkehrszentrum der drei romanisierten Lander, deren einfachere Ge
staltung und breite Landverbindung sie zudem enger miteinander in Be
ziehung setzt, so steht im nordUstIichen Mittelmeergebiet die allgemeine 
Zersplitterung in UmriB und Relief einer derartigen Abgleichungent
gegen. Das AglUsche Meer verbindet allerdings verkehrsgeographisch 
seine Ufer zu einer Einheit. Die Aegaeis, und zwar an allen ihren Gesta
den, ist daher yom Beginn der geschichtIichen Oberlieferung an stets im 
Besitz der Griechen. Aile VOlkerschaften, die hier seit der V~lkerwan
derung in endlosen Schiebungen eindrangen: Germanen, Slawen, Araber, 
Franken, Albanesen, Wlachen, Tilrken, sind im Griechentum aufgegan
gen oder bedeutungslose Minderheiten geworden. Aber nur das euro
paische Griechenland und die Inseln des Archipels besitzen die Griechen 
ganz, in Makedonien, Thrakien und Westkleinasien haben sie seit jeher 
nur einen schmal en KOstenstreifen inne. Dahinter saBen im Altertum in 
der Balkanhalbinsel im westlichen TeiI die lIIyrier, im Ustlichen die Thra
ker, zwischen ihnen die den Griechen nahe stehenden Makedonen. Die 
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ethnische Zweiteilung entspricht der oben (S. 39f.) geschilderten natUr
lichen Zweiteilung der Halbinsel. Beide Volker werden als Zweige des 
grako-italischen Stammes der Arier angesehen. Die Thraker besaBenauch 
den Nordwesten Kleinasiens; die Hauptmasse dieser Halbinsel war aber 
von anderen Volkerschaften besetzt, die man neuerdings, wie schon ge
sagt, als selbstandige; nicht-arische Gruppe auffaBt. Dazu kommen die 
eine arische Sprache redenden Armenier sowie die im 3. Jahrhundert v.Chr. 
eingewanderten Galater (Kelten). 1m Norden des Schwarzen Meeres 
wohnten die ebenfalls arischen (iranischen) Sky then, im Kaukasus wohl 
von jeher die eigentumlichen "Kaukasischen Volker", die wiederum einen 
gesonderten Zweig der wei Ben Rasse darstellen. 

Wahrend die orientalischen Weitreiche, die Uber Kleinasien bis zur 
Aegaeis vordrangen, die Bevolkerung nicht wesentlich umgestalteten, hat 
der Hellenismus fast das ganze Gebiet in seinen Bereich gezogen; zunachst 
Stidillyrier und Makedonen, dann Thraker und Kleinasiaten und die ganze 
Ktiste des Pontus, und weiter Syrien und Agypten. Der romanisierten 
Westhaifte des Mittelmeeres stand im romischen Weltreiche die hel
lenisierte Osthaifte gegenUber. Aber der Unterschied war, daB ein
mal diese Hellenisierung augenscheinlich nicht so tief griff, wie die Ro
manisierung, da sie zumeist auf uraite Kulturen aufgepfropft war, die 
sich unter der hellenischen Decke erhielten, dann aber der raumliche Um
stand, daB sie in der Hauptsache als ein verhaltnismaBig schmaler Saum 
riesige Landmassen umrandete. Die nordliche Balkanhalbinsel war nicht 
hellenisiert, sondern romanisiert; dahinter aber und auf allen Seiten dehn
ten sich im Rticken des hellenischen Saums des MiUelmeeres die unge
heuren Weiten "barbarischer" Lander aus in Osteuropa, Asien, Afrika. 
Setzten sich diese Volkermassen konzentrisch gegen den Hellenismus in 
Bewegung, so muBte er zwischen ihnen erdrtickt werden. Der Romanis
mus dagegen war, in dem halbinselartigen stidwestlichen Europa, im Sil
den, Westen, Nordwesten durch Meere gedeckt. Seine Verteidigung gegen 
das von SUden tiber das MiUelmeer andringende Arabertum, gegen die 
Germanen von Nordosten, konnte daher schlieBlich siegreich sein. Das 
Byzantip.ische Reich kampfte ein Jahrtausend lang den Verzweiflungs
kampf des Griechentums gegen die von Norden, Osten, SUd osten, ja auch 
vom "frankischen" Westen andringenden Feinde. Nurder letzte wurde 
abgeschlagen. Gegen die anderen gingen aber aile hellenisierten Lander 
verloren, und das Griechentum wurde wieder auf sein eigenstes Gebiet, 
die Aegaeis, beschrankt, wo allein es die eingedrungenen Fremden zu as
similieren vermochte. 



1. VOlker, Religione~, Staaten J89 

AuBer den Griechen konnten sich noch einige andere Stamme erhal
ten. Es sind dies einmal die siidlichen IIIyrier, die jetzigen Albanesen, 
die in dem wilden abgelegenen Oebirgslande stets ein rohes Volk mit ur
wiichsiger Stammesorganisation, Clanwesen und Blutrache, ohne Schrift 
und Literatur geblieben sind; femer die romanisierten VBlker der Balkan
halbinsel, die sich in den Rumanen und den versprengten Volkstriim
mem der Makedo-Wlachen fortgepflanzt haben. Der grliBte Teil der Bal
kanhalbinsel ist aber von Norden her von den S I awe n besetzt worden. 

Die groBe VBlkerbewegung, die mit der sogenannten "VBlkerwande
rung" sit:h in Europa bemerkbar zu machen begann, aber im Orient das 
ganze Mittelalter hindurch wahrte und selbst das innerste Asien ergriff, 
fiihrte auch Stamme der groBen mongolischen Rasse, zumeist AngeMrige 
der tiirkischen VBlkerfamilie, an das Mittelmeer. Durch die offen en 
Steppen SUdruBlands, wo die Goten die alte skythisch-sarmatisehe Be
vBlkerung verdrangt hatten und dann bis auf geringe Reste abgezogen 
waren, ergoB sich eine VBlkerwelle naeh der anderen aus Zentralasien 
beraus gegen Mitteleuropa, wechselnde Staatengebilde schaffend. Auch 
in die Balkanhalbinsel drangen einige ein, gingen aber in den ·dortigen 
SUdslawen auf. Der letzte Rest ihrer Niederschllige in SUdruBland ist 
neuerdings vor den Russen im Verschwinden begriffen. Lebensfahiger 
hat sieh ein anderer Zweig erwiesen, der durch Vorderasien eindrang, die 
eigentlichen Tiirken: die Seldschuk,en und nach ihnen die Osm'lOen, als 
letzte NachzUgler noeh turkmenische Nomaden-Stlimme. Nachdem sie 
das Kalifenreich sich zu eigen gemacht hatten, sind sie zwar auf altsemi
tischem Boden, in Syrien und Mesopotamien, im Arabertum .bis auf 
schwache Reste aufgegangen. Dagegen waren sie es, die dem byzantini
schen Oriechentum Kleinasien entrissen, dann dem griechischen Reich 
Uberhaupt ein Ende maehten und kraftvoll in Europa vordrangen. Wie
derum erwiesen sich der Bosporus und Hellespont nicht als absolute VBI
kerschranke, aber doch als wirksam. Denn all die europaischen Erobe
rungen hat das TUrkentum wieder veri oren bis auf einen kleinen Rest, 
nirgends hat es hier die vorgefundenen Volksstlimme assimiliert; in Klein
asien jedoch wohl. Sieher ist die hellenisierte UrbevOlkerung Kleinasiens 
nieht von den Tiirken ausgemordet worden, aber sie hat Religion, Sprache 
und ein groB Teil Volkstum der Eroberer angenommen. Ihrer Korperbe
sehaffenheit nach aber scheint sie im wesentlichen die alte geblieben zu 
sein und ihrerseits die TUrken aufgesogen zu haben: klirperlich weist sie 
heute keineMerkmale der Turkrasse auf. Diese jetzigen TUrken, die groBe 
Mehrheit der Bevolkerung Kleinasiens, sind also die UrbevBlkerung die-
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ses Landes, welche di~ byzantinische Kultur und Sprache gegen die tOr
kische ausgetauscht hat. Sie ist durchsetzt von den nicht-tOrkisierten 
Resten: Oriechen und Armeniern; dazu wie gesagt von Turkmenen mit 
mongolischem Oesichtstypus, ferner zahlreichen mohammedanischen 
FIOchtlingen verschiedener Rassen aus der Balkanhaibinsel und dem rus
sischen Reich. 

Als Zeugen der alten hellenischen Obherrschaft Ober das I)stliche Mit
telmeergebiet sind erhalten gebJieben: einmal die zahlreichen griechi
schen Kolonien in allen grl)Beren SUldten des Orients, dann die griechische 
Kirche. 

Die ethnische Teilung des Mittelmeergebietes spiegelt sich in der reU
gil)sen Trennung wider. In den sOdOstlichen Orenzgebieten der Mit
telmeerregion liegt die Wi~ge der drei ·monotheistischen Religionen. Wir 
wollen hier nicht der nur mit OemeinpUltzen zu behandelnden Frage 
nllher treten, inwieweit diese Tatsache geographisch bedingt ist, inwie
weit dies Orenzgebiet der WOste durch seine Natur zu religil)ser Vertie
fung anregt, oder ob es der semitische Volkscharakter ist, der dazu neigt. 
Jedenfalls weist die Verbreitung der drei Religionen geographische 
ZOge auf. Judentum und Christentum haben sich im wesentlichen zu
nlchst im Mitte1meergebiet - auf dem Boden des rOmischen Reiches -, 
erst von dort aus, mit der mediterranen Kultur, in anderen Llndern ein
gebOrgert. Der Islam hat sich von vornherein mit dreifacher Front ent
wickelt: nach dem Mittelmeer, nach Osten in Asien, nach SOden in Afrika 
hinein. Es mag zum Teil an dieser rllumlichen Zersplitterung Jiegen - je
denfans tritt hier wiederum das Mittelmeer als Schranke auf: im Mittel
meergebiet hat der Islam dauernd nur auf asiatischem und afrikanischem 
Boden Erfolg gehabt. Die semitischen und hamitischen VOlker des Mit
telmeeres sind, mit wenigen Ausnahmen, vom Christen tum zum Islam 
Obergegangen, Kleinasien ist ihm ebenfalls zum grl)Bten Teil anheimge
fallen. Auf europlischem Boden dagegen hat der Islam, auBer den Turk
vOlkern, die ihn mitbrachten, nur Vl)lkerbruchteile gewonnen, und ist 
daher, bis auf zersplitterte Reste in der Balkanhalbinsel und in Ru8land, 
wieder zurOckgewichen (Mohammedaner auf der Balkanhalbinse14,4Mill., 
im europlischen RuBland ohne Kaukasien 3,5 Mill.). 1m Christentum 
aber beherrscht die rl)mische Kirche den Westen, das Oebiet der Romani
sierung; die griechische Kirche den Osten, das Oebiet des byzantinischen 
Kultureinflusses. Letztere hat sich jetzt in eine Reihe von Nationalkir
chen aufgell)st. Dazu kommen noch einige klein ere orientalisch-christ
liche Kirchen: die armenische, syrische, koptische u. a. So hat sich auch 
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in der Verbreitung der Religionen das Mittelmeer auf die Dauer als Grenze 
wirksam erwiesen. 

FUr die Staatenbildung im Mittelmeergebiet kommt die reiche 
Gliederung des Landes in getrennte Massen von sehr verschiedenem Bau 
lind, im Gegensatz dazu, der verbindende EinfluB des Mittelmeeres selbst 
in Betracht. Trennend wirkt es nur, wie wir sahen, fUr die Volksverbrei
tung und alles, was damit zusammenhangt; den Verkehr vermittelt es 
und fUr die Ausbreitung der politischen Macht kahn es verbindend wir
ken. So ist das Gebiet von Natur geneigt, in Einzelstaaten zu zerfallen, 
die auf die einzelnen getrennten Lander oder auf Bruchteile derselben be
schrankt sind i es ermOglicht aber auch die politische Zusammenfassung 
einzelner Lander, der Ostlichen und westlichen Halfte, endlich des ganzen 
Gebietes Uber das Meer hinweg. Bedingung fUr solche Zusammenfas
sungen ist die Beherrschung des Mittelmeeres selbst ;reine Landstaaten 
kOnnen dagegen im Mittelmeergebiet keinen groBen Umfang erreichen 
oder behaupten. AuBer politis chen Zusammenfassungen der Lander Uber 
Meer sehen wir wiederholt am Mittelmeer die Ausbreitung von Kolonien, 
die Besetzung einzelner zerstreuter Punkte an den KOsten, die GrUndung 
ganzer Kolonialreiche. PhOniker und Hellenen im Altertum, die itali
schen Seestadte im Mittelalter, GroBbritannien in der Neuzeit sind die 
Trager dieser Erscheinung. Die Kolonien greifen vom ()stlichen ins west
liche Mittelmeer und umgekehrt fiber. 

Die ersten GroBstaaten entstanden in den siid()stlichen Grenzlan
dern unseres Gebietes, in Agypten, Mesopotamien, Iran. Keine( von ihnen 
hat dauernd das Mittelmeer, nicht einmal den Hellespont, Oberschreiten 
kOnnen. Alexander der GroBe vereinte zum ersten Male den gr()Bten Teil 
des 6stlichen Mittelmeergebietes - sein Reich zerfiel sofort nach seinem 
Tode, allerdings in zum Teil gr06e BruchstUcke. 1m Westen haben wir im 
Karthagischen Reich den ersten Versuch eines das Mittelmeer Oberschrei
tenden Staates, begrOndet auf die Seeherrschaft. GlOcklicher war das RO
merreich, welches von Italien, dem natUrlichen Zentrum, ausgehend, das 
ganze Mittelmeergebiet Jahrhunderte hindurch vereinte - das einzige 
Beispiel dieser Art in der Geschichte. Das war nur m()glich durch die Be
herrschung des Mittelmeeres selbst. Das Reich war vollendet, nachdem 
die letzte nicht-rOmische Seemacht verschwunden war. Das Wi ederer
scheinen der erst en feindlichen Flotten auf dem Mittelmeer ist der An
fang yom Ende. 

Nun gliedert sich das Mittelmeergebiet wieder in eine westliche roma
nische und eine Ostliche griechische Halfte, die fortan verschiedene Ge-
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schicke aufweisen. Der Westen zerfiel in eine Reihe von Stammesstaa
ten wechselnden Umfanges. Das Frlinkische, nachher Deutsche Reich hat 
den Schein, das rOmische Weltreich wieder aufleben zu lassen, nie vOllig 
in Wirklichkeit umzusetzen vermocht. Sein Schwerpunkt lag zu sehr 
auBerhalb des Mittelmeergebietes, als daB es dieses, auch nur den west
lichen Teil, Mtte zusammenffigen kOnnen. Die Stammesstaaten zerfie
len in die Feudalstaaten und Stlidterepubliken des Mittelalters, diese sam
melt en sich wieder in den grOBeren dynastischen Staaten, die mit der Zeit 
nach der Erreichung geographischer Oren zen strebten. So entstanden die 
grOBeren Staaten: Spanien, Portugal, Frankreich, zum groBen Teil natl1r
Iiche Un\lerindividuen bildend, wlihrend Italien der Kleinstaaterei und 
Fremdherrschaft obertassen blieb. Auch Osterreich grenzte seit dem Mit
telalter an die Adria. Erst ,als die modeme Idee des Nationalstaates die 
alten dynastischen Oebilde erffillte, filgte sie auch den italienischen Staat 
~usammen. Von den genannten groBen Nationalstaaten fallen Spanien, 
Portugal, Italien ganz ins Mittelmeergebiet (im weiteren Sinne), wahrend 
Frankreich und das dynastiseh und durch gemeinsame Interessen, nicht 
aber geographisch und national zusammengehaltene bisherige Osterreich· 
Ungarn dasselbe nur berOhren. Aber nur Halien ist vOllig aufs Mittelmeer 
hingewiesen; Spanien hat AnteU am Atlantischen Ozean, und Portugal 
schaut nur nach diesem. Frankreich ist Kontinentalstaat und blickt zu
gteich auf das Mittelmeer, den Ozean und den Kanal. FOr Osterreich 
war seine einzige KOste, die mediterrane, zwar von groBer Wichtigkeit, 
vermochte aber doch den durchaus kontinentalen Gesamtcharakter des 
Reiches nicht wesentlich zu andern. Neben diesen groBen Staaten fristen 
noch einige kleine Relikte der Vergangenheit ihr Leben: die Zwergstaaten 
Monaco, San Marino und Andorra. Immer blieben die europl1ischen Under 
um das westliche Mittelmeer, wozu wir auch das bisherige Osterreich
Ungarn rechnen kOnnen, in der engsten politischen BerUhrung miteinander; 
immer wieder haben sie ineinander obergegriffen - auch Uber See 
(Spanien, Italien) -, sie haben eine gemeinsame Oeschichte. Dagegen 
trennt sie seit dem Zerfall des ROmerreiches eine weite, nur gelegentlich 
von bestimmten Punkten aus Oberbrockte Kluft von dem ostlichen und 
sOdlichen Mittelmeerge b iet. 

1m Ostlichen Mittelmeergebiet zerfallt das ostrOmische Reich lang
sa mer. Wiederholt rafft es sich auf, stellt alte Orenzen wieder her, greift 
sogar erobernd ins westliche Mittelmeer fiber. Aber allmlihlich erliegt es 
den von allen Seiten eindringend1!n VOlkern. Der Islam erobert Vorder
asien. In Europa bilden sich auf seinem Boden slawische, atbanesische, 
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griechische, "frankische", d. h. westeuropaische Kleinstaaten, darunter 
besonders die Kolonien der Venetianer und Oenuesen, in kaleidoskopisch 
buntem Wechsel, bissie aile vom TOrkischen Reiche verschlungen wer
den, das sich auch Ober SndruBland ausdehnt. Die allmahlich fortschrei
tende ZertrOmmerung des Tnrkischen Reiches auf europaischem Boden 
durch Osterreich und RuBland und endlich durch die allfstandischen Un
tertanen selbst hat RuBland ans Schwarze Meer, Osterreich in den Nord
westen der Balkanhalbinsel vordringen und eine Anzahl kleinerer Natio
nalstaaten erstehen lassen (Rumanien, Bulgarien, Serbien, Montenegro, 
Oriechenland), die, zunachst mit unnatOrlichen Orenzen, weitere Ver
'grOBerung auf Kosten des tnrkischen Restes anstrebten. Dieses Ziel 
hatten sie durch den Krieg 1912/13 nahezu erreicht; die europllische 
Torkei bestand nur noch aus der nllchsten Umgebung der Meerengen 
und der Hauptstadt. Dazu wurde dann noch das unabhllngige Albanien 
geschaffen, wllhrend das eine Zeitlang autonome Kreta sich mit Griechen
land vereinigte. So zeigte vor dem Weltkriege die politische Karte des 
europaischen Orients, wie zur Zeit des Zerfalles des byzantinischen Rei
ches, ein au Berst buntes Bild. 

Quer durch die ostwestliche Teilung des Mittelmeergebietes aber zieht 
die groBe Kluft, die von der nOrdlichen arischen und christlichen Seite 
des Mittelmeeres die sOd Ii c h e semitisch -hamitische, islamitische Seite 
abtrennt. Mit erstaunlicher Oeschwindigkeit breitete sich das Araber
reich Ober Syrien, Mesopotamien und ganz Nordafrika aus und IOste die
ses Oebiet politisch und kulturell von Europa abo Die Obergriffe fiber 
das Mittelmeer nach der einen, wie nach der anderen Seite waren nur 
Episoden, wenn auch zum Teil langandauernde und folgenschwere. Das 
Kalifenreich aber vermochte die ungeheure lange Sndhalfte des Mittel
meergebietes nicht zu halten, da es nicht das Mittelmeer selbst beherrschte. 
Es zerfiel alsbald in arabische Teilstaaten. Die Tfirken schweiBten dann 
den Ostlichen Teil dieses Reiches von neuem zusammen, gewannen dazu 
Kleinasien und Sildosteuropa, spater auch Tunis und Algier, letztere al
lerdings nur in lockerem Verbande. Das Tfirkische Reich erneuerte dem
nach auf den TrOmmern des Byzantinischen und Kalifenreiches, an dem
selben Bospor.us, wie das erstere, seinen Sitz aufschlagend, die Oesamt
herrschaft des Ostlichen Mittelmeeres. Es war in rAumlicher Hinsicht 
gewissermaBen eine Wiederholung des Reiches Alexanders des GroBen und 
Ortsoms, nur war es vom Osten gekommen und mit orientalischem Kultur
inhalt erfOllt. Auch fOr den Bestand dieses TOrkenreiches war Orund
bedingung die Seeherrschaft Ober das Ostliche Mittelmeer, die es den ita-

Philippson: das Miltelmeergebiet. 4. Aufl. 13 
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lischen Seestadten mitsamt ihren Besitzungen abk~mpfte. Mit dem bal
digen Verfall der tUrkischen Seemacht sonderten sich die nordafrikani
schen Staaten als Tribut~rstaaten ab, die dann in der Neuzeit einer nach 
dem anderen unter europ~ischen Einflu8 kamen: Agypten unter briti
schen, Tunis unter franzOsischen; Algier ist sogar franzOsische, Tripolis 
italienische Kolonie; Marokko, das niemals von der Pforte abhlingig war; 
ist unter Vormundschaft teils Frankreichs, teils Spaniens gestellt, welches 
letztere an seiner NordkUste seit Jahrhunderten Fu8 gefa8t hatte. So 
greifen in der Neuzeit die europ~ischen Staaten Uber das Mittelmeer nach 
SUd en; aber die einheimische BevOlkerung und ihre mohammedanische 
Kultur werden sie nicht verdrlingen kOnnen. 

In Vorderasien hatte sich die tQrkische Herrschaft bis zum Weltkrieg 
noch ziemlich unversehrt erhalten. RuBland hatte in langwierigen Klimpfen 
die wilden BergvOlker des Kaukasus und das alte christliche KOnigreich 
Georgien unterworfen und bereits einen Teil Armeniens den Tflrken ab
genommen. So stand es auch hier schon weit in Asien. Bisher nur alif das 
Schwarze Meer beschrllnkt, erstrebte es Anteil und Zugang zum Mittelmeer. 
GroBbritannien dagegen hatte sich den Weg nach Indien durch seine Be
sitzungen Gibraltar, Malta, Cypem und seinen EinfluB in Agypten gesichert. 

Der Ausgang des Weltkrieges hat dann die politische Karte der Linder 
um das Ostliche MiUelmeer wesentlich umgestaltet. Das tflrkische und das 
russische Weltreich - letzteres wohl nur vorl1bergehend - sind zerfaIlen, 
Osterreich-Ungam ist vOlIig verschwunden. GroBbritannien und Frankreich 
haben sich in den sOdlichen, von Arabern bewohnten Teil des tl1rkischen 
Reiches geteilt. (Zusatz siehe Seite 236.) 

Wir haben das bunte wechselnde Bild der Verbreitung der VOlker, 
Religionen, Staaten im Mittelmeergebiet betrachtet; aile drei im einzel
nen vielfach unabhangig voneinander und doch in HauptzUgen Uberein
stimmend; ja zur Verbreitung der hOheren Tierwelt ergibt sich eine Ana
logie. In diesen nbereinstimmenden Hauptzngen erscheint das Wirken 
der natUrlichen Oestaltung des Oebietes: die Zersplitterung in einzelne, 
reich gegliederte Lander, aber auch der Zusammenhang dieser Under zu 
drei gro8en Landmassen; die Verbindung aller durch das gemeinsame 
Mittelmeer, die Oliederung dieses Mittelmeeres in ein westliches und ein 
Ostliches Becken, die Schwliche der Meeresgrenze zwischen BalkanhaIb
insel und Kleinasien; endlich die Einheitlichkeit in Klima und Pflanzen
welt, in Bodenart und Wirtschaftsformen. Diese Eigenschaften fUhren 
im Mittelmeergebiet zu widersprechenden Tendenzen, die in der Oeschichte 
wechselnd vorwalten: Zerfall und Trennung in die EinzelUtnder - Zu-
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sammenfassungen zu gemeinsamen Schicks-alen; diese Zusammenfassun
gen vollziehen sich entweder nach den beiden HIUften des Mittelmeeres 
- Oliederung in Ost und West: Alexanderreich, westrlimisches und ost
r6misches, ttlrkisches Reich; Romanismus und Hellenismus; rOmische und 
griechische Kirche-oder nach den drei Landmassen Europa, Vorderasien 
Nordafrika: die drei weiSen VOlkergruppen - odernachNord-und SQdseite : 
Christentum und Islam: Araberreich. Durch aile Teilungen hindurch ziehen 
sich die KolonialgrQndungen und der modeme Erwerb der OroSmlehte. 

1m klassischen Altertum bis zur Ausbreitung des Islam sondert sich da$ 
Mittelmeergebiet in einen listlichen und einen westlichen Kultu~kreis. 
Durch den Islam entsteht die Zweiteilung in einen sOdlichen und sOdOst
lichen mohammedanischen, einen nlirdlichen christlichen Kulturkreis. Aber 
innerhalb des letzteren bleibt die alte Einteilung in einen westlichen (roma
nischen) und einen listlichen (griechisch-slawischen) Unterkreis geltend. 

Das Mittelmeer in seiner Gesamtheit aber war im griechisch-rlimischen 
Altertum der Schauplatz der antiken Kultur, die das Oebiet in allen Tei
len erfOllte und sich nur in einzelnen AusUiufem Ober die Grenzen des
selben hinaus erstreckte. Wenn auch nie eine ethnographische, so bildete 
das Mittelmeergebiet doch eine Mhere, gegen die Umgebung sich ab
hebende kulturelle Einheit. Die mediterrane Kultur ist spliter Ober das 
Mittelmeer hinausgewachsen, hat zunlichst Europa und dann dessen Ko
lonialUinder erfOllt; sie ist zur europliischen Kultur geworden. Aber da
fOr hat sie Ober die Hlilfte ihres Heimatsgebietes an den Islam abtreten 
mOssen, der, wenn er auch vieles von der alten mediterranen Kultur Ober
nahm, ihr in seinem ganzen Wesen fremdartig gegenObersteht. Seitdem 
ist das Mittelmeergebiet keine Einheit mehr, sondem zwischen zwei groBe 
Kulturkreise geteilt, die beide weit fiber dasselbe hinausgreifen. Es ist 
zu einem kulturellen Orenzgebiet geworden, und die Orenze bezeich
net ungefahr das Mittelmeer selbst. Wie aile Orenzen ist auch diese ein 
Schau platz des Kampfes, der hier zwischen Europa und den islamitischen 
Staaten nie geruht hat. Augenblicklich dringt die europliische Kultur. 
in ihrer Entwicklung zur Weltkultur durch den Islam gehemmt, au6er
lieh siegreich in die mohammedanischen Under des Mittelmeeres vor; 
innerlich sie zurOckzugewinnen, dflrfte ihr in absehbarer Zeit versagt sein. 
Aber dieser Kampf, zu dem sich die eifersOchtige Habgiei' der europai
schen Nationen um die gemachte und noch zu machende Beute gesellt, 
hat das Mittelmeer in der Neuzeit wieder in den Mittelpunkt des politi
sehen Interesses gerUekt. Ein gut Stflck Weltgeschichte der jUngsten Zeit 
hat sich hier abgespielt und wird sieh noeh in der Zukunft hier abspielen. 

13* 
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2. SOZIALES. 

Die Betrachtungen des vorigen Abschnittes sind geeignet, die Auf
fassung des Mittelmeergebietes als einer geographisch-geschichtlichen Ein
heit zu erschllttern. Aber doch nur bis zu einem gewissen Grade. Bei 
allen Verschiedenheiten, die aus der Rasse, den Geschicken, den Ortlichen 
Bedingungen der MittelmeervOlker folgen, gehen gewisse gemeinsame ZUge 
durch aile diese VOlker hindurch, welchen Stammes sie auch seien, ZOge, 
die der Einheitlichkeit ihres Lebensschauplatzes entstammen. Diese ge
meinsamen, also mediterranen Eigentfimlichkeiten des Mittelmeermen
schen herauszuheben muB nun unsere Aufgabe sein i das Besondere der 
einzelnen VOlker zu schild ern, bleibt der speziellen Landeskunde der Teil
gebiete Uberlassen. 

Diese Eigenschaften der mediterranen Menschheit, die ihr die Beschaf
fenheit des Mittelmeergebietes aufgepragt hat, sind teiIs geistiger und 
sozialer Art, teiIs zeigen sie sich in Wirtschaft und Siedelungen. Eine An
zahl dieser Beeinflussungen des Menschen durch die Natur ist schon bei 
der Besprechung der Natur selbst vorgefUhrt worden; sie werden im fol
genden nur noch einmal kurz zusammengefaBt. 

Ober die gemeinsamen g e i s t i g e n Eigenheiten der MittelmeervOlker 
kOnnen wir nur ganz andeutungsweise sprechen. Die vergleichende VOI
kerpsychologie ist noch zu wenig entwickelt, urn in wissenschaftlicher 
Weise den geistigen Gehalt der Nationen auf die Natur ihrer Umgebung 
zurfickzuffihren i man muB sich meist darauf beschranken, langst ausge
sprochene, zu Gemeinplatzen gewordene, aber darum doch nicht unan
fechtbare Beziehungen zu wiederholen - wie etwa den EinfluB der kla
ren, durchsichtigen Luft auf die astronomischen Kenntnisse oder auf die 
kUnstlerische Gestaltungskraft der MittelmeervOlker, des heiteren Son
nenscheins auf ihre Dichtkunst, ferner alle die einzelnen. ZUge, welche 
Natur und mythisch-religiOse Vorstellungen ursachlich verknUpfen. 

Klarer ist der EinfluB des Klimas auf die Lebensweise und manche 
sozialen Gewohnheiten, die wiederum auf den Volkscharakter nachwir
ken.1) Das BedUrfnis nach kraftiger, gehaltvoUer Nahrung, besonders 
Fleischnahrung ist im mediterranen Klima entschieden geringer als bei 
uns - ist doch ein Fleischgericht ffir die iirmeren Klassen des eigentlichen 
Mediterrangebietes die besondere Freude der hOchsten Festtage. Ebenso 

1) Vgl. zum folgenden die treffliche Schilderung des italienischen Volks
charakters in P. D. Fischer, Italien und die Italiener am Schlu8 des 19. Jahr
hunderts. Berlin 1899. 
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allgemein wie die MllBigkeit im Essen ist die NUchternheit im Trinken. 
Obwohl Wein und auch Schnaps Uberall - auBer bei den Mohammeda· 
nern - zum tllglichen Bedarf. geMren, ist der MiBbrauch selten, Trun· 
kenheit allgemein verachtet. Anderseits verlangt die Erzeugung der Nah· 
rungs mittel ebenso entschieden weniger Arbeit und Kosten, ist der Be· 
darf an Wohnung, Kleidung und Feuerung geringer. Daher sind die tllg. 
lichen BedUrfnisse des gemeinen Mannes leichter zu befriedigen, das ganze 
Leben nicht so mUhevoll und aufreibend. Es wird daher im allgemeinen 
weniger gearbeitet als bei uns, man sieht viel mehr MUBigglinger, und 
zwar aus allen Votksklassen. Das ist eine EigentUmlichkeit, die jedem 
Nordllinder aufflillt, mag er den Korso und die Kaffeehliuser oder die 
Marina in den Stlidten, oder den "Platz" in den DOrfern, mag er Spanien 
oder Italien, Griechenland oder die mohammedanischen Under besuchen. 
Nur durch die BedUrfnislosigkeit und Billigkeit ist die Existenz der zahl
losen Bettlerscharen mOglich, die die bestllndige Staffage der Stl!.dte des 
SUdens bilden. Nur diese BedUrfnislosigkeit erkUirt aber auch die Billig
keit der menschlichen Arbeit, die vielen Gewerben des SUdens den Wett
bewerb ermOglichtund die sUdllindischen Arbeiter in den nordischen Un
dern die Einheimischen unterbieten la6t 1). So bleibt im allgemeinen, wie 
schon frUher erOrtert (S. 129), dem SUdllinder im Kampfe urns Dasein 
mehr Zeit Ubrig, die er seinem VergnUgen widmen kann, sei es, daB dieses 
im beschaulichen Nichtstun, oder im Anteil an Offentlichen Angelegen
heiten, oder in geistiger und kUnstlerischer Beschaftigung besteht. Es 
ist das ein Punkt, der bei der Entwicklung von Kunst und Literatur wohl 
in Betracht kommt. Jede scMne Leistung kann auf ein gro/3es und fein
sinniges Publikum rechnen, das ganze Volk bringt ihr Interesse und Ver
stlindnis entgegen. 

Anderseits geht das Mediterranklima in der BegUnstigung des Daseins 
nicht Uber einen vorteilhaften Grad hinaus. Es ist weit entfernt von der 
erschlaffenden GleichmliBigkeit des Tropenklimas; die Jahreszeiten sind 
krliftig ausgebildet, harten den KOrper ab und erheischen hinreichende 
Bekleidung und Wohnung. Die Natur schenkt dem Menschen nicht mUhe
los seinen Unterhalt, sondern zwingt ihn zur Arbeit. 1st es im Norden 
die Klilte und die Unbestlindigkeit des Wetters, so ist es hier die Trocken· 
heit, mit der er zu klimpfen hat. Die KOrperbeschaffenheit der Mittel
meervOlker zeigt im allgemeinen zwar kleineren Wuchs, oft schein bar zar
teren Bau und geringere Muskelkraft, als der NordUinder besitzt, dafUI' 
aber EbenmaB und grOBere Zlihigkeit, Widerstandskraft und Gewandt
heit. Immerhin erlaubt das mild ere Klima eine leichtere Bekleidung, eine 

1) Durch die Oeldentwertung in Mitteleuropa ist dieses VerhAUnis vOrflber
gehend umgekehrt. 
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unsolidere und offen ere Bauart der Hluser als bei uns. Es fUhrt Uber
haupt dazu, daB das Leben im Freien, wenigstens fUr den Mann, ge
radezu die Regel ist. Man betrachtet das Haus im wesentlichen als Nacht
quartier und als Unterkunft fUr die Habseligkeiten, fUr die Frau und die 
Familie. Der Mann hlilt sich am Tage, auBer den Mahlzeiten und der Zeit 
der Ublichen Nachmittagssiesta, mOglichst drau6en auf. Um auch der 
Familie den GenuB der freien Luft zu ermOglichen, ist das Haus mit Hof
raum und Veranden verschwenderisch ausgestattet - soweit dem nicht 
die Enge der Stlidte entgegensteht. Es ist bekannt, wie im SUden sich 
das Familienleben weit ungenierter an der Offentlichkeit vollzieht, wie 
man die Abgeschlossenheit und Heimlichkeit des Hauses nicht kennt, auf 
die der Nordllinder so groBen Wert legt. Der Nachbar, der Fremde darf 
jederzeit eintreten und ist willkommen; die weitherzigste Oastfreund
schaft wird ausgeUbt. Das ist im Grunde die Folge des warmen Klimas, 
das dazu zwingt, im Sommer die Wohnrliume der Luft zu Offnen, und im 
Winter eine lingstliche Absperrung der Au6enluft nicht nOtig macht. 1m 
Sommer schUltt man zumeist im Freien, auf Dllchern, Veranden, im Hof 
oder auch auf der StraBe, um der Hitze und dem Ungeziefer zu entgehen. 
Anderseits kennt man im Winter Heizung in unserem Sinne nicht; nur 
in den nOrd lichen Teilen des Mittelmeergebietes ist der Kamin Ublich, 
sonst begnUgt man sich mit einem offenen Kohlenbecken, an dem man 
sich Hinde und FUBe wlrmt. 

Gerade bei der Offentlichkeit des Hauses und des Familienlebens wird 
die Ehre der Familie desto hOher gehalten. Die eheliche Treue, die Er
haltung der Jungfrauenehre werden selbst im niederen Volke - in den 
noch unverdorbenen Teilen des Mittelmeergebietes - Uberaus streng ver
langt. Die jungen Mlinner und Mlldchen begegnen sich nur im vollen 
Lichte der Offentlichkeit. FrOhe Ehen sind das notwendige Korrelat die
ser, dem sUdlichen Naturell aufgezwungenen Keuschheit. Anderseits sind 
unnatUrliche Ausschweifungen sehr weit verbreitet und am Mittelmeer 
urheimisch. 

In einem groBen Teil des Mittelmeergebietes hat freilich der Islam 
die Offentlichkeit des Hauses und Familienlebens grUnc1lich in ihr Oegen
teil verkehrt. Das mohammedanische Haus ist aufs Ingstlichste gegen 
auBen abgesch1ossen, jedes Fenster gegen die StraBe vergittert, Balkons 
und Veranden nur nach dem Hofe zu Ublich, wohin kein Blick des Un
berufenen dringt. Keinem Fremden ist gestattet, ohne ganz besondere Er
laubnis und Vorbereitungen das Haus zu betreten; die Frau darf nur ver
schleiert auf der StraBe erscheinen. Die Heimlichkeit des Haus- und Fa-
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rnilienlebens ist also aufs liuBerste MaB gesteigert; das Haus ist fUr die 
Frau zurn Kerker geworden. Das ist eine, durch die Religion veranla6te, 
kUnstliche Umkehrung der natUrlichen Lebcnsweise, die tiefgreifende Fol
gen hat. Ein gut StUck der kulturellen Schwliche den Christen gegenUber 
liegt darin begrUndet, aber auch ein gut Stuck des unbesiegbaren passiven 
Widerstandes des Islam. jedes mohammedanische Haus ist gewisser
maBen eine Festung gegen die Europaisierung. Man kann aber nicht sa
gen, daB durch diese AbschlieBung des mohammedanischen Hauses letz
teres fUr den Mann eine wesentlich andere Bedeutung gewonnen hltte. 
1m Oegenteil, sie zwingt ihn erst recht, seine ganze Erwerbs- und Offent
liche Tlitigkeit wie sein geselliges Leben nach auBen zu verlegen. 

Es ist allgemein bekannt, daB irn ganzen Mittelmeergebiet - soweit 
nicht das rnoderne OroBstadt- und Industrieleben, sowie von Norden auf
gepfropfte Lebensformen Eingang gefunden haben - der Mann, wie 
schon erwlihnt, den grOBten Teil des Tages auBerhalb des Hauses zu
bringt. Der Handwerker, der Kaufmann Ubt sein Gewerbe in Buden oder 
Laden aus, die sich nach der StraBe Offnen j der Arzt, der Rechtsanwalt, 
der Beamte hlilt seine Sprechstunden auf dem Markte, in einern Cafe oder 
einer Apotheke ab; mit Muhe erzwingt der Staat in grliBeren Amtern, 
daB seine Seamten die karglichen Bureaustunden in ihren Arntsraumen 
absitzen. In kleineren Orten ist man sicherer, den Burgermeister, den 
Polizeichef usw. in seinem Lieblingscafe als in seinem Bureau zu treffen. 
Und wer nicht beschliftigt ist, treibt sich sicher auf dem Markte, Korso 
oder in den Cafes herum; auf dem Lande sitzt stets cine Schar muBiger 
Manner auf dem Dorfplatze, vor der Kirche oder der Moschee in eifrigem 
Oesprlich. Auf dem Markte und im Cafe werden die Oeschafte, der Klatsch, 
die Uffentlichen Angelegenheiten besprochen. 

Dieses Leben des Mannes in der Offen tlichkeit ist eine Eigen
heit der MittelmeervOlker,.die durch aIle Zeiten geht. In antiken Stadten 
spricht die Enge der Privathliuser, die Pracht des Marktes und der Offent
lichen Saulenhallen, die auch bei schlechtem Wetter das Flanieren er
laubten, eine ebenso beredte Sprache wie die schriftliche Oberlieferung. 
An die Stelle der Saulenhallen sind heute die Kaffeehliuser und die Lau
bengange getreten. Man kOnnte pointiert den Oegensatz ausdrUcken: der 
Nordllinder verlliBt sein Haus nur, wenn ein bestimmter AniaB dazu vor
liegt, der SUdllinder kehrt nur aus solchem dahin zurUck. 

Das ist ein Zug des menschlichen Lebens, der un mittel bar dem Klima 
entstammt. Er hat die bedeutsamsten Folgen und erklart manche Eigen
tUmlichkeit des "sUdlandischen" Volkscharakters, die mehr oder weniger 
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aile V()\ker des Mittelmeeres vor dem NordHinder auszeichnet. So die ge
ringere Wertschlitzung des Hauses und der Hliuslichkeit, die untergeord
nete Stellung und geistige Entwicklung der Frau bei aller ausgepragten 
Familienliebe und trotz hoher Achtung vor den Eltern und dem Alter, 
besonders auch vor der Mutter. Die mangelnde Gewohnheit seBhafter. 
ausdauernder geistiger Arbeit, die uns bei dem Durchschnitt der sUd
landischen gebildeten Stande entgegentritt. und die sich so oft in Ober
fHlchlichkeit der Kenntnisse und Leistungen auBert. ist eine weitere Foige 
des Lebens im Freien. Anderseits aber die frUh und allgemein erworbene 
Gewandtheit des Mannes im Umgang. hochentwickeite gesellige Formen. 
Hiiflichkeit selbst in niedrigen Volksklassen, schnelle Auffassung. ge
schickte Anpassung, Redegewandtheit. die sich viet haufiger als bei uns 
zu blendender Redegabe steigert. unterstOtzt von einem ausdrucksvollen 
Gebardenspiel; ebenso der groBe Eindruck der Rhetorik auf die Masse, 
die schnelle Verbreitung von neuen Ideen im Volke, damit zusammen
hangend die WankelmUtigkeit und leichte EntzOndlichkeit der Volks
massen; endlich das groBe Interesse, das jeder im Volke den allgemeinen 
Angelegenheiten, mogen sie eine groBe oder kleine Allgemeinheit betref
fen. entgegenbringt: der entwickelte politische Sinn des Volkes. Die Be
wegung in der Offentlichkeit gibt dem SOdUinder ein gut Tei!' auBerlicher 
Eitelkeit. Eine "gute Figur" zu machen, vornehm und edel oder reich 
zu scheinen, sich ilber seine Mitmenschen zu erheben, ist ihm ein BedOrf
nis. Man weiB, wie der italienische BOrger Iieb~r hungert, als daB er auf 
die Korsofahrt verzichtet, daB er sich eine Equipage halt, wahrend es 
seiner Wohnung an den notigen Miibeln gebricht - und so ist es mutatis 
mutandis auch in den anderen Landern. Eitelkeit und Ehrgeiz sind beim 
SOdlander Ansporn zu groBen Taten, aber oft genug auch zum Verderben. 
Sie erzeugen den politischen Ehrgeiz der gewissenlosen ParteifOhrer, der 
das iiffentliche Leben vergiftet; sie veranlassen den sonst so Sparsamen 
dazu, sein Geld zu verschleudern. wenn er damit zu gllinzen oder einen 
ehrgeizigen Zweck zu erreichen vermag. Der unbezlihmbaren Rachsucht 
Iiegt oft und viel EitelJ(eit als Motiv zugrunde. Man soIl von der schiinen 
"vendetta" reden, die er genommenl Ausgesprochener Individualismus 
und Mangel an Disziplin sind eine weitere Foige der Sucht zu glanzen. 

Treibt dies bestandige Leben inmitten der Mitbilrger zum allgemeinen 
Streb en sich zu erheben und auBerlich auszuzeichnen, so gewiihnt es an
derseits die verschiedensten Stande an den Verkehr miteinander. So weit 
und einfluBreich auch die Standes- und Besitzunterschiede in einigen Mit
telmeerHindern sind - im auBeren Verkehr herrscht der vertrauliche Ton 
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der gesellschaftlichen Oleichheit. Man kennt im SOden nicht die soziale 
Abstufung und Etikette, die dem Nordlander so wichtig erscheint und 
den bOheren Klassen die BerOhrung mit dem Volke und die Kenntnis sei
ner BedUrfnisse erschwert. 

Wer viet und gewandt redet, wird auch leichter und lifter IUgen und 
betrOgen, oder zu IUgen scheinen. Daher die allgemeine Vorstellung bei 
den nordischen Vlilkern, daB die SUdlander hinterlistig und betrUgerisch 
seien, eine Anschauung, die in Ublichen Redewendungen, wie "welsche 
TUcke" -im Oegensatz zu deutscher Treue -, in der Bezeichnung "Orec" 
fUr BetrUger, u. a. m., zum Ausdruck kommt. Das ist eine Anschauung, 
die wesentlich durch die eben aus der ijffentlichen Lebensweise abgelei
tete Redegewandtheit und Redelust, die Lebhaftigkeit und das impulsive 
Wesen des SUdlanders, dem verschlosseneren und bedenklicheren Nord
lander gegenOber, genahrt wird. Tatsachlich wird im SOden un zweifel
haft im Durchschnitt die Wahrhaftigkeit weniger hoch gehalten, als im 
Norden, ein Versprechen und eine Beteuerung leichter gegeben und ge
nom men als bei uns. Man muB sich aber bUten, diesen Oegensatz zu hoch 
einzuschiitzen und zu sehr zu verallgemeinern. Ein gut Teil davon liegt 
in der auBeren Form und der Oewohnheit; der Redner weiB, daB der Zu
bOrer schon von selbst den nlitigen Abzug anbringt, wenigstens wenn das 
persOnliche Interesse in Betracht kommt. Der SUdlander macht sich na
mentlich im Oeschiiftsleben kein Oewissen daraus, seinen Mitmenschen 
in grotesker Weise zu Ubervorteilen, wenn dieser es sich gefallen laBt -
dazu halt er sich fUr berechtigt, und daher stammt die allgemeine Oe
wohnheit des Feilschens und Abhandelns. Anderseits ist er Leuten gegen
Ober, die mit ihm durch irgendein Band verbunden sind, vor allem durch 
die Bande der Familie, die viel weiter begriffen und viel heiliger gehalten 
werden als bei uns, oder auch der Oefolgschaft, der BlutsbrUderschaft,. 
der Oastfreundschaft oder der Verschwlirung zu politischen oder ver
brecherischen Zwecken, zu der aufopferndsten Treue bereit. 

Auch in diesen Eigenschaften haben der Islam und das Araber- und 
J'OrkeJltum in ihrem Bereich das mediterrane Wesen stark umgestaltet. 
Beide VOlker und derIslam selbst stammen aus der Steppen- und Wilsten
regi()n und haben auch den von Ihnen durchsetzten Vlilkern manchen Zug 
ihres heimischen Wesens aufgepragt. Bei den mohammedanischen VOI
kern des Mittelmeeres lebt der Mann nicht weniger in der cJffentlichkeit, 
U6tsich nicht weniger im bestandigen Umgang mit seinen Volksgenossen 
in der Rede und in der Behandlung seiner Mitmenschen, als bei den christ
lichen VOlkern. Er ist auch keineswegs im Durchschnitt ehrlicher - das 
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wage ich den heutigen TUrkenschwarmern gegenUber zu behaupten. Aber 
der Islam mit seiner groBen Wertscbatzung der WUrde und Gelassenheit 
dampft auBerlich sein Feuer, und mit seinen starren politischen Formen 
und seiner Hochhaltung der Autoritat hat er den politischen Sinn ertMet. 
DaB die TUrken tatsachlich phlegmatischer und unbeweglicher sind, als 
die anderen MittelmeervOlker,. ist eine ihnen besondere Nationaleigen
tUmlichkeit, die hier ebensowenig weiter zu erOrtern ist, als die mannig
fachen Abstufungen und Unterschiede des geschilderten Wesens bei den 
anderen einzelnenMittelmeervOlkern. Die heutige Aufklllrung und politische 
Freiheit im Orient ist durchaus von Westeuropa importiert und wird aus
schlieBlich von einer unreifen, lluBerlich europllisierten, dem Islam ent
fremdeten, rasselosen "Ober"schicht getragen. Sie hat daher die festen 
Grundlagen des mohammedanischen Staates zerstOrt, ohne etwas Lebens
flhiges an die Stelle zu setzen. 

3. ZUR WIRTSCHAFTS- UNO SIEDELUN08-0EOORAPHIE. 
A) ROHPRODUKTION UND LANDLICHB SIBDBLUNOBN. INDUSTRIB. 

Der primitive Mensch lebt yom Sammeln der Naturerzeugnisse und 
von der jagd. Dieser Zustand war in allen Teilen des Mittelmeergebietes 
bei Beginn der geschichtlichen Oberlieferung Uberwunden. Wir Mren von 
keinem alten Volke unseres Gebietes, daB es - auch nur zurn wesentlichen 
Teil - von der jagd gelebt habe. Die J agd hat am Mittelmeer in der 
historischen Zeit keine oder nur ganz untergeordnete wirtschaftliche Be
deutung - sie ist ein VergnUgen, sei es der Edeln in aristokratisch ge
gIiederten VOlkern, sei es des ganzen Volkes, wie leider in den meisten heu
tigen MittelmeerUindern, wo jeder Bauer gelegentlich auf die Jagd geht 
und schonungslos alles niederknallt, was ihm vor den Lauf kommt. Ge
rade diese allgemeine, nicht wirkungsvoll gehemmteJagdleidenschaft der 
Neuzeit hat es mit sich gebracht, daB der Jagdeifer zumeist in UicherIichem 
Mi6verhiiltnis zu seinen Objekten steht. Das Hochwild ist fast ganz aus
gerottet oder in die abgelegensten Gebirgswaldungen zurtlckgedrilngt. 
Nur in den mohammedanischen Llindern ist, infolge der Speisegesetze, 
das Wildschwein noch haufig anzutreffen. Sonst ist von jagdbaren Siluge
tieren auBer den Raubtieren allein der Hase noch ziemlich verbreitet. So 
richtet sich die jagd zumeist alif allerhand GeflUgel, besonders Stein-· 
huhn und Tauben, aber auch auf aile Arten kleiner Vogel. Wirtschaftlh:h 
kommt derWachtelfangimsUdlichen Griechenland in Betracht (s. S.172). 

Viel wichtiger ist die Fischerei, tlber die schon oben (S.58) ge-
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sprochen ist. Mit ihr beschiiftigt sich ein bedeutender Bruchteil der 
Kilstenbev1Hkerung, der vielfach in eigenen Fischerdorfern vereinigt ist; 
einige Inseln leben sogar ausschlieBlich von der Fischerei technisch wich
tiger Produkte. Wahrend diese letzteren (Schwamme, Korallen) einen 
Welthandelsartikel bilden, liefert die gewohnliche Fischerei einen groBen 
Beitrag zur Volksernahrung, ohne doch den Bedarf ganz zu decken. In 
den christlichen Landern findet noch eine betrachtliche Zufuhr konser
vierter Fische aus den nOrdlichen Meeren statt. Die Mohammedaner ent
halten sich vielfach der Fischnahrung, und die Fischerei spielt bei ihnen 
keine erhebliche Rolle. Bine hervorragende Fischerei, besonders auf 
Sardinen, hat sich dagegen in letzter Zeit an der Atlantischen KOste von 
Spanien, Portugal und Marokko entwickelt. 

Die zerriltteten Walder, zu deren forstlicher Pflege kaum erst An
Unge gemacht sind, konnen den Bedarf des Mittelmeergebietes bei weitem 
nicht decken. Nur in einigen Gebirgen ist Holz im OberfluB vorhanden und 
wird in die Umgebung ausgefilhrt; dazu kommt noch eine bedeutende Zu
fuhr aus dem pontischen Waldgebiet, von der Donau und dem sonstigen 
Mittel- und Nordeuropa. In den frUheren Zeiten der alten Kultur scheint 
Holz selbst in Griechenland und Italien noch reichlicher vorhanden ge
wesen zu sein. Das Vorherrschen des Holzbaues in der alteren Zeit, der 
schnelle Bau von Kriegsflotten, die auffallend rasche Wiederherstellung 
zerstorter StMte sind kaum anders zu erklaren. Aber schon auf dem 
Hohepunkt ihrer antiken Kultur bedurften Griechenland und It ali en der 
Holzzufuhr von Makedonien, Thrakien und yom Pontus. Der RUckgang 
der BevOlkerung in der Verfallzeit hat dann den Holzbedarf verringert; 
aber spliter haben der eindringende Nomadismus und der groBe Flotten
bedarf der SeestMte noch mehr unter den Waldbestanden aufgeraumt. 
Nur einige besondere Erzeugnisse der wilden Vegetation, wie die Knop
pern, Kork, SUBholz, Halfagras, verschiedene Harze und sonstige Drogen 
liefert das Mittelmeergebiet auf den Weltmarkt. 

Die Grundlage der menschlichen Wirtschaft ist auch hier immerdar 
der Acker- und Gartenbau gewesen und geblieben. Nur in der Zeit 
ihrer hOchsten wirtschaftlichen Entwicklung ist in einigen antiken Kul
turlandern zeitweilig der Ackerbau hinter Handel und Industrie weit zu
rUckgetreten, wie in PhOnikien, einigen Landschaften Griechenlands und 
Italiens. DaB Griechenland und Italien in ihrer antiken BIUtezeit und 
ebenso heute wieder einer starken Zufuhr von Getreide bedUrfen, die im 
wesentlichen aus anderen Teilen des Mittelmeergebietes, von den Un
dern am Schwarzen Meer und aus Nordafrika Getzt auch Vorderasien) 
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herbeigesch~fft wurde und wird, spricht nicht gegen die hohe Bedeutung 
der Landwirtschaft selbst in diesen Zeiten; wenigstens heutzutage wird 
diese Zufuhr durch dieAusfuhr anderer landwirtschaftlicherErzeugnisse bei 
beiden Undern reichlich aufgewogen. In den meisten anderen Mittelmee.r
Iandern wird auch Getreide Uber den Bedarf erzeugt. Das Mittelmeergebiet 
ist fUr die jetzige Weltwirtschaft ein Gebiet Uberwiegender landwirtschaft
licher Produktion, und zwar kommen fUr denWelthandel namentlich Wein, 
Rosinen, ·01, SUdfrUchte, GemUse, HUlsenfrUchte, Blumen, Tabak, Baum
wolle, Hanf, Seide in Betracht, in einzelnen Gegenden auch ZuckerrOben 
und Reis. Die Vi~hzucht steht dagegen zurUck; sie dient im wesentlichen 
dem heimischen Bedarf und tragt nur einen bescheidenen Teil zur Ausfuhr 
bei (Wolle, Haute, Honig, Eier u. dgJ.). Nur in den Atlaslandern sind diese 
Ausfuhrgegenstande sowie auch lebende Tiere von grOBerer Bedeutung. 

Eine Charakterisierung der mediterranen Landwirtschaft, ihrer Mit
telstellung zwischen der WUstenregion und Mitteleuropa, ist bereits oben 
versucht worden. In der WUste ist die ganze Kultur auf die kunstliche Be
wasserung gegrUndet, am Mittelmeer ist diese nur fUr die SommerfrUchte, 
besonders fUr den Gartenbau notwendig; ihre Bedeutung nimmt ab mit 
der Zunahme der Sommerregen; sie verschwindet fast vOllig in Mittel
europa. Die Kunst der Bewasserung ist von den OasenUindern des Orients 
ans Mittelmeer, z. B. in mykenischer Zeit nach Griechenland1) gebracht, 
neue originelle Formen derselben sind hier nicht erfunden worden. Ebenso 
zeigt die Verteilung des anbaufllhigen Bodens, an Stelle der zusammen
hllngenden Gebreiten in unserem immer feuchten Gebiet, einen oasen
haften Zug, der an die Wilste erinnert und sich im Laufe der Geschichte 
durch die BodenabspUlung noch scbarfer ausgeprllgt hat. Der angebaute 
Boden ist geringer an Ausdehnung als bei uns, aber meist von groBer 
natOrlicher Fruchtbarkeit. Es kommt dazu, daB das Klima vielfach meh
rere Ernten verschiedener FrUchte auf einem GrundstUck zu erzielen er
laubt. Der Ertrag kOnnte noch bedeutend gesteigert werden, denn die 
Bearbeitung ist, mit Ausnahme der Gartenlandschaften und einzelner 
ObervOlkerter Inseln, sehr extensiv; Dilngung ist in manchen Uindern 
unbekannt, in anderen ungenUgend, schon wegen des Mangels an Mist. 
Statt dessen wendet man hOchstens eine Fruchtfolge, in vielen Undern 
nur die Brache an. In diesem uralten Kulturgebiet werden uralte Werk
zeuge und Methoden des Anbaues mit Zahigkeit festgehalten; nur zOgernd 
gewinnen die aus dem Norden eingefUhrten Verbesserungen Boden. 

1) In jener Zeit war der Kopats-See ganz nach Ilgyptischer und babylonischer 
Art durch ein System von Kanillen sowohl ent- aIs bewlssert. 
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Auch die Viehzucht zeigt wesentliche Unterschiede gegen unsere 
Heimat, Anklange an die Steppen. In Mitteleuropa ist die Viehzucht eng 
mit dem Ackerbau verbunden, die Zucht des Gr06viehs herrscht vor. 
Wiesen und angebaute Futterkrauter Hefern das Heu, das als Vorrat fUr 
den Winter gesammelt wird; vielfach wird das Vieh Uberhaupt nur in 
Stallen gefUttert. Daher steht reichIich DUnger dem Ackerbau zur Ver
fUgung. 1m Mittelmeergebiet verschwinden, je weiter sUdlich und 5st
lich, desto mehr, Wiesen, Heu, StaIIfUtterung und tierischer DOnger; die 
Kleinviehzucht Oberwiegt und erhalt einen nomadischen Zug, ja echte 
Nomaden treten auf - die Viehzucht 15st sich nicht nur yom Ackerbau, 
sondern tritt zu ihm in feindlichen Gegensatz, der an der Grenze der 
WOste am scharfsten wird. 

Die landIichen Siedelungen sind in ihrer Lage im Gebiet der Som
merdOrre vor allem yom Wasser abhangig. Nur in Ebenen, wo·man das 
Grundwasser durch Brunnen erreicht, sind die Ortschaften regelloser ver
teilt - sonst sind fOr sie die Quellen ma6gebend. Diese bilden die 
Lebensader des Dorfes; sauber gefaBt und in Viehtranken geleitet, von 
Platanen beschattet, sprudeln sie in der Mitte auf dem "Platz" oder am 
Eingange des Dorfes, je nachdem das Gelande den Hauserbau um die 
QueUe oder seitwarts empfahl. Sind in einer Landschaft viele Quellen 
vorhanden, so gibt es auch viele und kleinere D5rfer; wo die Quellen nur 
in weitem Abstande erscheinen, muB sich die Bev51kerung an ihnen zu 
wenigen, aber groBen Ortschaften zusamml!nfinden und dafOr die Unbe
quemlichkeit des weiten Weges zu den Ackern in Kauf nehmen. Daher 
finden wir auf dOrrem Kalkstein meist groBe, auf Schiefer, Sandstein, 
Mergel u. dgl. meist kleine D5rfer, und je trockener das Land, je langer 
die SommerdUrre, also je weiter nach SOden und SUdosten, desto starker 
tritt die Neigung zur Bildung groBer D5rfer hervor. In den WOstenoasen 
pflegt sich die Bev51kerung fast ganz in volkreichen, enggebauten Stlidten 
zu konzentrieren. Anderseits findet sich die Aufl5sung in kleine Weiler 
oder die Siedelung in EinzelgeMften - abgesehen von den Gutshausern 
der Gr06grundbesitzer -, die im westeuropaischen Seeklima und in den 
mitteleuropaischen Gebirgen so weit verbreitet ist, am Mittelmeer nur in 
einigen besonders wasserreichen HOgellandern. 1m allgemeinen verbietet 
sich im Mittelmeergebiet die Hofsiedelung durch die Seltenheit des dau
ernd vorhandenen Trinkwassers. In Gegenden, wo Quell en Oberhaupt 
fehlen, mu6 man sich der Zisternen bedienen, Uberw51bter oder unter
irdisch angelegter Reservoire, in die das Regenwasser, sei es von den 
Dachern der Hauser, sei es von einem geneigten StOck der Erdoberflache, 
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hineingeleitet wird. Wenn die Zisterne lind ihr ZufluBgebiet sorgfaltig 
rein gehalten werden, ist ihr Wasser vorzOgIich; leider pflegtman diese 
Sorgfalt meist nicht anzuwenden; daher ist das Zisternenwasser vielfach 
durch und durch verdorben und vor seinem GenuB dringend zu warnen, 
wahrend der Fremde Quell-, meist auch Brunnenwasser auf dem Lande 
ohne Gefahr trinken kann. W 0 die BevlHkerung auf Zisternen angewiesen 
ist, kann sie sich wieder freier ausbreiten, da ja eine Zisterne Uberall an
gelegt werden kann, wo es genOgend regnet. 

NaturgemaB kommen fU'r Lage und GrliBe der Ortschaften auch noch 
andere GrOnde in Betracht aIs die Wasserversorgung. Wenn es die Ort
lichkeit irgend eriaubt, vermeidet man im Mittelmeergebiet die Talsohlen, 
baut sich hoch an den Gehangen an, moglichst an der Sonnenseite, 'um 
gelegentlichen Dberschwemmungen und der. Malaria zu entgehen; man 
genieBt am Abhange die reinere, frischere Luft und hat zugleich den Vor
teil, daB die Abwasser von selbst abflieBen. Die Berggipfel anderseits wer
den auch gemieden wegen des Wassermangels und der starken StOrme, 
wenn nicht GrUnde der Sicherheit Uberwiegen. Um dem Fieber und den 
MUcken zu entgehen und besseres Wasser zu haben, siedeln sich die Ort
schaften, die eine kleine Ebene bebauen, regelmaBig an deren Gebirgs
rand an, die Ebene selbst unbewohnt lassend. Das ist eine EigentUmlich
keit, die man nicht nur bei verkommenen Ebenen, wie der romischen 
Campagna, sondern auch bei gut angebauten ziemlich allgemein findet. 
Bei groBen zusammenhangenden Ebenen ist dies natOrlich nicht moglich. 

Auch soziale und historische Verhaltnisse sprechen mit. Der GroB
grundbesitz laBt zerstreute GutsMfe entstehen, sucht anderseits seine Ar
beiter und Pachter in moglichst groBe Ortschaften zu vereinigen, um sie 
mehr in der Hand zu haben. Lange Perioden der Unsicherheit und feu
daten Wesens fOhren zur Zusammendrangung der Bevolkerung in fester 
gesicherter Lage. So zogen sich zu Zeiten starker Seerauberei die .land
lichen Ortschaften von den KOsten des Mittelmeeres zurOck; die wenigen 
KUstenorte sind auf hohem Fels eng zusammengebaut, oder es sind feste 
Stadte. Auch die Nahe groBer HeerstraBen wurde - und wird noch heute 
in der TUrkei - aus guten GrUnden von den Dorfern gemieden. Man kann 
in Kleinasien auf den HauptstraBen tagelang marschieren ohne DOrfer 
zu berOhren, wenn d ese auch in groBer Zahl seitwarts Jiegen - oft wohl 
versteckt vor den Blicken der reisenden Machthaber und marschierenden 
Truppen, wie diejenigen an der Kuste vor dem Auge des Seefahrers. Da
her erscheinen solche Lander dem flOchtigen Reisenden zur See und zu 
Lande viel dOnner bevolkert, als sie es wirklich sind. 
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Zu Zeiten starker Unsicherheit zieht sich Oberhaupt die LandbevOI
kerung gern in Stlldte zusammen. Es entstehen grUBere Ackerorte, wie sie, 
aus dem Mittelalter stammend, in manchen Landschaften ltaliens, in Si
zilien, auf einigen Kyktaden u. a. a. O. die fast ausschlieBliche Form der 
Siedelung bilden. Heutzutage, wo die Sicherheit besser geworden, findet 
vielfach wieder eine allmihliche Zerstreuung der ackerbauenden BevOI
kerung aus dieser unbequemen Zusammenpferchung auf ihre OrundstOcke 
statt, und zwar wird der Obergang durch die FeldhOtten vermittelt. 
Diese sind im Mittelmeergebiet eine weit verbreitete Erscheinung, die not
wendige Folge der groBen Ortschaften und ausgedehnten Oemarkungen. 
Die Landleute kOnnen, wenn die Feldarbeiten driingen, nicht immer je
den Morgen und Abend den weiten Weg vom Ort zum Felde und umge
kehrt zurOcklegen. Sie errichten daher auf ihren entfernteren LandgUtern 
Unterkunftsbntten, die, ursprOnglich schlecht gebaut und nur mit dem 
Notwendigsten ausgestattet, sich bei grOBerem Wohlstand oder langer 
dauernder Benutzung in bessere Landhauschen umwandeln kOnnen. Be
sonders sind grOBere Oartenbesitzungen selten ohne ein Landhauschen, 
in dem der Besitzer mit seiner Familie gern einige Wochen oder gar Mo
nate der Sommerszeit zubringt. SchlieBlich fUhrt das oft dazu, daB der 
Landmann seine Dorf- oder Stadtwohnung ganz verlii6t und dauernd das 
Landhaus bezieht, das dann zum geriiumigeren Wohnhaus umgebaut 
wird. Meist fUhrt die Wasserversorgung auch bei den FeldhUtten und 
Landhiusern dazu, daB sie sich zu mehreren an Quellen oder Brunnen 
sammeln. Es entstehen daraus neue, kleinere DOrfer, die zeitweilig oder 
auch schlie.6lich dauernd bewohnt werden. 

Auf dieselbe Weise haben sich in Oebirgsgegenden, z. B. Oriechen
lands, die eigentUmlichen Doppel- oder FilialdOrfer gebildet. Manche 
Oemarkungen ziehen sich dort an den steilen_Oebirgen vom Tiefland bis 
zu bedeutenden HOhen hinauf. In anderen Fillen sind Dorfschaften der 
Ebene im Mittelalter in entlegene Oebirge Ubergesiedelt, haben aber ihren 
Orundbesitz in der Tiefe beibehalten. Da nun die Zeiten der Bearbeitung 
und der Ernte in Hoch- und Tiefland verschieden sind, entstehen zwei 
DUrfer; das eine - in der Regel das im Oebirge gelegene - ist das eigent
Iiche Wohndorf, aus grOBeren lilteren Hiiusern bestehend, das andere das 
"HUttendorf" aus kleineren leichteren Hliuschen; sein Name wird vom 
Hauptdorf gebildet durch AnfOgung einer Ableitungssilbe (z. B. Mazi, 
MadJka); das Hochdorf wird nur im So miner, das andere im Winter und 
zur Erntezeit bewohnt. Allmlihlich wird nun in der Neuzeit, nachdem die 
RQcksicht auf die Sicherheit fortgefallen ist, das untere Dorf zum Haupt-
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dorf, das obere nur zur Sommerfrische, oder das letztere geht auch wohl 
ganz ein. 

Die B a u art der Hauser sowohl wie der Ortschaften ist im Mittelmeer
gebiet so verschiedenartig, daB sich kaum allgemeine Zuge herauslesen 
lassen. Die Bauart ist vom Material, vom Klima, von ethnischen, sozialen 
und wirtschaftlichen Bedingungen abhangig. Wir haben schon erwahnt, 
daB, wahrend im frUheren Altertum der Holzbau allerorts Uberwogen zu 
haben scheint - hat sich doch die griechische Architektur aus dem Holz
bau entwickelt, war doch das republikanische Rom noch fast ganz aus 
Holz gebaut - der Holzbau zugleich mit den Waldern zuruckgewichen 
ist und sich jetzt nur noch am Schwarzen und Marmara-Meer findet. In 
den Ebenen herrscht der Bau aus luftgetrockneten Lehmziegeln, bei fort
geschrittener Kultur aus gebrannten Ziegeln, im Gebirge Uberall der Stein
bau vor. In den meisten Landern wird dieser Steinbau heutzutage in der 
unordentlichsten Weise aus unbehauenen Bruchsteinen, vielfach ohne 
Mortel mit Fullung von Lehm al;lsgefuhrt - daher die vernichtende Wir
kung der Erdbeben. In den romanischen und arabischen Landern baut 
man den Hindlichen Ort meist eng, stadtartig zusammen, mit hohen Hau
sern, schmal en, schattigen, oft uberwolbten oder uberdachten, gepflaster
ten Gassen, denn der Schatten ist bei dies en VHlkern hoch geschatzt (s. 
Tafel 8). In den slawischen, griechischen - abgesehen von den Inseln, 
die italienisch beeinfluBt sind - und turkischen Landern baut man weit
laufig oder sogar zerstreut (s. Tafel 9), die Hauser nur ErdgeschoB und 
ein Stockwerk hoch, jedes fUr sich mit einem Hof und mit Veranden ver
sehen, meist auch von einigen Baumen umgeben. Das Dach ist mit Zie
geln oder Stein platten gedeckt; in einigen Gegenden auch mit festgewalz
tem Lehm und dann flach. Die trockenen Gegenden, in denen man Zi
sternen notig hat, verraten sich sofort durch ein anderes flaches Dach, 
das mit niedriger SteinbrUstung umgeben ist und das Regenwasser auf
flingt. Es ist fast stets mit einer kubischen Form des Hauses und weiBer 
TUnchung des Ganzen verbunden. Auch die Lehmhliuser sind weiB ge
tilncht, die Steinhauser dagegen auf dem Lande meist unverputzt. 

An charakteristischen Einzelgebliuden sind, auBer den schon erwahn
ten Landhliusern, die Uberall verbreiteten MUhlen hervorzuheben: Was
sermuhlen, wo es dauernd flieBendes Wasser gibt, sonst WindmUhlen; 
letztere aus Stein gebaut mit drehbarer Haube - nur in einigen Gegenden 
Kleinasiens findet man Muhlen aus Holz, die auf einem Bockgestell dreh
bar sind. Schon von weitem verraten die Windmuhlen diejenigen Gegen
den, die des f1ieBenden Wassers entbehren. Sie sind im Mittelmeergebiet 



Tafel 9. 

Oliv~nwald an der Westkilste Kleinasiens. 
Aufnahme des Verfassers. 

Griechisches Gebirgsdorf Strezova in Arkadien. 
Aufnahme des Verfassers. 

Phil i P I' son , Das Mittelmeergebiet. 4. Auf!. 
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friihestens im spateren Mittelalter erschienen, wahrend die Wassermiihlen 
sich im spateren Altertum vhbreitet haben. Die christlichen Lander wim
meln von KIOstern und Kapellen; erstere zuweilengroBe und reiche Siede
lungen, die Hunderte von Einwohnern umfassen kOnnen (s. Tafel I 0). In den 
griechischen Landern stehen freilichdieKIOster, abgesehen von manchen be
sonders heiligen Statten, wie dem Athos mit seiner eigenartigen MOnchs
republik, jetzt meist auf dem Aussterbeetat. Die KlOster, in der Regel durch 
starkeMauern gegen Feinde geschiitzt, sind fast stets an einer scMnen QueUe 
erbaut und von bewasserten, baumreichen Garten umgeben. Weitweniger 
haufig sind die KlOster (Tekke) bei den Mohammedanern; dafiir desto zahl
reicher die Heiligengraber, die meist von einer kleinen Kapelle iiberbaut 
sind. Solche Kapellen, christliche oder mohammedanische, fehlen insbe
sondere auf fast keinem Mheren Berggipfel. - Der Zeltlager der Nomaden 
haben wir wiederholt gedacht. Sie umfassen meist nur wenige Familien. 

Zu den landlichen Siedelungen in weiterem Sinne geMren auch die 
kleineren Lan d s ta d t e und Marktflecken, die Mittelpunkte des Markt
verkehrs und des Handwerks, die sich im Zentrum der einzelnen natilr
lichen Gaue oder an besonders gesicherten Stellen entwickelt haben. Ihre 
Bauart und Lage entspricht gewohnlich der in der betreffenden Gegend 
in den Dorfern herrschenden, nur daB sie einen Marktplatz oder ein Ge
schaftsviertel - im Orient Basar oder Tscharschti genannt - in ihrer 
Mitte haben. Die im Westen noch vielfach erhaltenen Ringmauern der 
Stadte findet man auf der Balkanhalbinsel und in Kleinasien nur sehr 
selten, und fast nur bei ehemals venezianischen oder genuesischen Festun
gen, da die TUrken die Ummauerung der SHidte, in denen sie mit ihren 
andersglaubigen Untertanen zusammen wohnten, aus guten GrUnden 
nicht Iiebten, die antiken und mittelalterlichen Ringmauern zumeist nie
derrissen und sich dagegen auf die Befestigung von Zitadellen beschrlink
ten. Diese thronen noch heute, mehr oder weniger verfalIen, tiber allen 
grOBeren und alteren Stadten. Dazu sind Burgruinen Ub,erall verbreitet, 
wo das abendlandische Feudalwesen des Mittelalters Eingang gefunden 
hatte, aber auch im Gebiet des ausgehenden byzantinischen Reiches. 
Manche wilde Bergvolker, wie die Albanesen, Mainoten u. a. haben eben
falls turmartige Familienburgen errichtet, oft zu Dutzenden in Dorfern 
vereint; sie werden zum Teil noch jetzt bewohnt und erfUllen in den Fa
milienfehden auch heute noch ihren Zweck. 

Die Geschichte des Stadtebaues im Altertum und Mittelalter im Mit
telmeergebiet ist, in allgemeinerer Art, noch nicht geschrieben. Noch viel 
weniger wissen wir tiber die landlichen Siedelungen der Vergangenheit, 

Phil ipPlon: das Millelmeergebiet. 4. Aufl, 14 



210 IX. Der Mensch 

tiber welche Monumente und Schrifttum schweigen. Wir mUssen uns des
halb an dieser Stelle auf obige kurze Andeutungen der heutigen Verbalt
nisse beschranken. 

Dasselbe gilt fUr die Volksdichte, die wir hier im AnschluB an die 
Landwirtschaft besprechen wollen, da sie im Mittelmeergebiet im groBen 
lind ganzen durch die landliche Siedelung bedingt ist. Die Schatzungen 
der Volksdichte fUr vergangene Epochen sind dermaBen unsicher, daB sie 
fUr eine allgemeinere Behandlung versagen. Wahrend die einen Forscher 
fUr die alten Kulturlander eine viet groBere Volksdichte, als die heutige es 
ist, voraussetzen, berechnen andere die Volksdichte im Altertum geringer 
als die jetzige, was freilich, vielleicht mit Ausnahme ltaliens, mit den allge
meinen Kulturleistungen der beiden Epochen in vollem Widerspruche steht. 

Die heutigen Bev()\kerungszahlen und die zugehOrigen FlachengroBen 
sind, nach den politischen Grenzen, in nachstehenden Tabellen angegeben, 
jedoch mit AusschluB der nordlichen Balkanstaaten, wie auch Bosniens 
und der Herzegowina und des russischen BesItzes, die klimatisch nicht zum 
Mittelmeer gehOren. 

(in abgerundeten Zahlen) JI qkm I Einwohner I Einwohner auf 
1 qkm 

--- - ---

Spanlen 497900 20200000 

I 

41 
Portugal. 88700 5500000 62 
Andorra 450 5200 I 12 I 

Pyrenaische Halbinsel I 587000 I 25700000 I 44 

-nas -mediterrane Fr~~k;eic~~ I 41200 I 3100000 I 76 
Monaco ........... /1 1,5 I 23000 I 15300 

I 

! 
Italien . 311000 38000000 124 
Korsika 8700 290000 33 
San Marino 61 

I 
12000 191 

320000 I 38300000 ! 121 I 

Sildslawisches K6stenland . 39000 1600000 41 
Albanien . 28000 850000 30 
Griechenland ') 117000 4900000 40 
Buropaische T6rkei ') . 27000 1900000 I 70 

Mediterrane Balkanhalbinsel . 211000 I 9200000 I 44 

Gibraltar und Malta. 328 I 252000 I 769 

I I 
---.~ 

Buropllisches Mediterrangeblet 
II 

1160000 76600000 66 

1) Nach den Grenzen vor dem Ausgang des Weitkrieges. 
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(in abgerundeten Zahlen) II qkm I Einwohner I Einwohner auf 
1 qkm 

Kleinasien - . 500000 11500000 23 
Syrien _ . · . 220000 3000000 14 
Cypern .. · -

: II 

9300 300000 32 

Asiatisches Mediterrangebiet _ 729000 14800000 I 20 

Unterllgypten (Kulturland) ·11 19800 7400000 373 
Tripolilanien . . _ . . _ -Ii 1100000 I 500000 0,5 
Tunesien ... .... 125100 I 2000000 16 
Algerien (Nord-Territorien) . r 207700 i 5100000 24 
Marokko. __ .. · ... : Ii 600000 I 4000000 6 

2053000 

i 
19000000 I 9 Afrikanisches Mediterrangebiet_ Ii I 

Dasselbe ohne die Waste _ II 1300000' 18600000 I 14 

Das ganze Mediterrangebiet. _II 3939000 

I 

110400000 I 28 I 

Dasselbe ohne die Wiiste _ _ . I 3186000 110000000 I 
34 

Nach dieser Berechnung sind die ganzen Mittelmeerlander ungefl1hr so 
groB wie das nichtmediterrane Europa ohne Rufiland (vor dem Kriege) 
und haben etwa halb so viel Einwohner. Die Volksdichte des gesamten 
Mittelmeergebietes ist also auch etwa halb so gro13 wie die des Ilbrigen 
Europa (ohne Ru13land), Ilbertrifft aber bedeutend die der anderen Erd
teile. Jedoch birgt das Mittelmeergebiet in sich nicht geringere Gegensatze 
als Europa. Der europl1ische Anteil des Mittelmeergebietes hat ungeflihr 
die doppelte Volkszahl, aber nur wenig mehr als die Hl1Ute der Flache 
der au13ereuropl1ischen Teile; seine Volksdichte ist viermal so gro13 als 
die iener und Qbertrifft die durchschnittliche Volksdichte ganz Europas. 

Aber auch innerhalb des mediterranen Europa ragt an Volksdichte 
Italien weit ilber alle anderen hervor; es steht sogar allen GroBstaaten 
Europas, auBer GroBbritannien, voran. Italien hat den fruchtbarsten 
Boden von allen MittelmeerIandern. 1m ganzen weiter nordwarts gerilckt 
als die anderen, geMrt es zum grtiBten Teil der ntirdlichen Obergangszone 
des Mediterranklimas an, erfreut sich also gleichmaBigerer Bewasserung. 
Dazu kommt die alte Kultur, die seit der Rtimerzeit niemals ganz unter
brochen worden ist und die Bevtilkerung zur arbeitsamsten, geschick
testen und gebildetsten des Mittelmeeres erzogen hat. Wenn auch der Ge
treidebau viel zu wUnschen Ubrig laBt, die Besitzverhaitnisse zum Teil 
sehr unglUckliche sind, so ist doch der Gartenbau - wozu auch die Sei
denkultur Oberitaliens zu rechnen ist - zu einer sol chen Stufe der Inten
sitat entwickelt, wie in keinem anderen Mittelmeerlande. Dazu kommt 

14· 
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die giinstige Verkehrslage und die ansehnliche Industrie, die von keinem 
Lande unseres Gebietes erreicht wird. Italien nimmt daher, als Glied der 
modern en europaischen VoIlkultur, eine AusnahmesteUung im Mittelmeer 
ein. An seitter hohen Volksdichte beteiligen sich sowohl Ober- als Unter
italien und Sizilien; Mittelitalien steht etwas zuriick, iibertrifft aber auch 
noch aUe iibrigen Mediterranlander. 

Demnachst folgt das mediterrane Frankreich, unter ahnlichen Be
dingungen wie Italien stehend; dann Portugal, das Oberwiegend aus Ebe
nen und HiigeUand besteht, und die stark seefahrende Bevolkerung der 
osterreichischen KUste. AIle Ubrigen Lander: Spanien, die Tyrrhenischen 
lnseln und die Lander der Balkanhalbinsel haben mit auffaUender Ober
einstimmung eine Volksdichte von nur 30-40 Einwohnern auf den Qua
dratkilometer, etwa derjenigen MittelruBlands entsprechend. Wenn diese 
Zahl sehr weit hinter der Mitteleuropas zuriicksteht, so muB man beden
ken, daB die hohe Volksdichte des letzteren wesentlich erst das Ergebnis 
der industrieUen Entwicklung des letzten Jahrhunderts ist, welche die 
Mittelmeerlander, auBer Italien, nur wenig berUhrt .hat. WUrden wir z. B. 
nur die heutige landwirtschaftliche Bevolkerung Deutschlands oder die 
Gesamtbevolkerung Deutschlands vor zweihundert Jahren zum Vergleich 
heranziehen, so kamen wir zu ahnlichen Zahlen, wie sie uns die letztge
nann ten Mediterranlander darbieten. Da nun aber der angebaute Boden 
der letzteren viel geringer ist, zeigt sich darin die groBere relative Ertrags
fahigkeit des Kulturbodens am Mittelmeer sowie die Bediirfnislosigkeit 
der Bevolkerung. 

Die noch weit geringere Volksdichte der asiatischen und afrikanischen 
Mediterranlander - mit Ausnahme Unteragyptens, das, wenn man nur 
das Kulturland in Betracht zieht, eine Volksdichte von 331 besitzt - ist 
die Folge der Steppen, die hier das Kulturland noch mehr einschranken. 
So zeigt sich auch in der Volksdichte die Mittelstellung des Mediterran
gebietes zwischen Mitteleuropa und derWOstenregion, zugleich, gegeniiber 
der industriellen Anhaufung der BevOlkerung in Mitteleuropa, eine fast 
reine Abhangigkeit derVolksdichte von der Ertragsfahigkeit des Bodens. 
Damit hangt es zusammen, daB die Volkszunahme in den Mittelmeerlan
dern im Durchschnitt langsamer vor sich geht, als im iibrigen Europa. 
Der in den meisten Liindern reichlich vorhandene natiirliche Zuwachs 
wird durch eine in den letzten Jahrzehnten vor dem Kriege in fast allen 
Uindern am Mittelmeer ml1chtig angeschwollene Auswanderung, besonders 
nach Amerika, ausgeglichen. Am starksten war die Auswanderung, aber 
trotzdem auch die BevOlkerungszunahme, in Italien. 



3. Zur Wirtschafts- und Siedelungs-Oeographie 213 

Wenn wir uns nun zu einer kurzen Besprechung des Oewerbflei8es 
wenden, so lassen wir das Oberall verbreitete kleine Handwerk beiseite, 
obwohl es manche interessante EigentUmlichkeiten aufweist, und be
trachten nur die fUr die Weltbedeutung der Under einflu8reichen Be
tlitigungen. 

An mineralischen Schlitzen ist das Mittelmeergebiet keineswegs 
arm. Fast aile wichtigeren Metalle sind, wenn auch nicht in hervorragen
<ier Menge, in verschiedenen Oegenden, besonders im altkristallinen Oe
birge, vorhanden und boten so den alten Kulturv61kern das Material zu 
ihrer hochentwickelten Metallverarbeitung. Eisenerze finden sich weit 
verbreitet, besonders in Armenien, Kleinasien, Syrien, Oriechenland, Sar
dinien und Elba, Spanien, Algerien, Tunesienj Kupfer in Syrien, Cypern, 
Kleinasien, Oriechenland, Italien, Sardinien und Spanien j Zin k (wie es 
scheint, von den Alten wenig oder gar nicht gewonnen) in Kleinasien, 
Oriechenland, Sardinien, Spanien, Algerien und Tunesienj Oold hier und 
da in den Undern um das Agliische Meer, in Oberitalien und in Spanien j 
sil berhaltige Bleierze in Menge in Oriechenland, Thrakien und Klein
asien, Etrurien, Sardinien, Spanien, Tunesienj Quecksilberin Spanien, 
Kleinasien, Syrien. Zinn, dessen man zur Herstellung der Bronze be
n6tigte, ist am Mittelmeer nur im Montecatini in Etrurien vorhanden j es 
wurde daher hauptslichlich von den Zinngruben von Cornwall und von 
Nordwest-Spanien gebracht. 

Die Haupterzllinder des Mittelmeeres sind demnach Kleinasien, Orie
chenland, die Tyrrhenischen Inseln, Spanien und die Atlasllinder. Von 
benachbarten Erzllindern kommen noch Bosnien und Serbien, sowie die 
Alpen in Betracht. 1m Altertum fand eine rege Ausbeute der mediterranen 
Erze statt, weil diese auf dem Markte der MittelmeerUtnder selbst keine 
Konkurrenten hatten. 1m Mittelalter lebte der Bergbau im Westen kOm
merlich fort, ging aber im Orient durch die V61kerwanderung und die TOr
ken fast ganz ein. In der Neuzeit ist er Uberall wieder aufgelebt. In Astu
rien und Huelva in Spanien, in Sardinien und auf Elba, im altberUhmten 
Laurion (Attika) haben sich gro8artige Orubenbezirke entwickelt, von 
zahlreiehen kleineren zu schweigen. Doch sind aile Minder reichen Lager
sUtten heute zur Unfruchtbarkeit verurteilt, auch wenn sie im Altertum 
fUr ihre Umgebung ausgebeutet wurden, weil sie bei unserem jetzigen ent
wickelten Verkehr auf dem Weltmarkte nicht mehr mit den reicheren 
Lagern femer Oebiete konkurrieren k6nnen. Die Bergwerks- und noch 
mehr die HUttenindustrie leiden, wie aile Oro8betriebe, im heutigen Mit
telmeergebiet an dem Mangel an Holz, Kohlen, Wasser, Kapital, vielfach 
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an brauchbaren Arbeitskraften sowohl niederer wie Mherer Art, in man
chen Landern auch an der nHtigen Rechtssicherheit. Daher werden die 
mediterranen Erze zur VerhUttung meist nach West europa geschickt, urn 
dann spater als fertige MetallgegensUinde zurUckzukommen. Die Metall
verarbeitung, die im Altertum unter den MittelmeervlHkern zur Mchsten 
zeitgemaBen Leistung entwickelt war, ist jetzt, mit Ausnahme weniger 
Oebiete (Ligurien) Nordspanien und einiger Spezialitllten derOold-, Silber
u. Kupferarbeit, fastv011igvon den Oestaden desMittelmeeres verschwunden. 

Das groBte Hemmnis, das der Entwicklung moderner Industrie am 
Mittelmeer entgegensteht, ist der Mangel an Steinkohlen, der urn 
so empfindlicher ist, als es auch an Holz fehlt, und die Wasserkrafte in
folge ihrer Unbestandlgkeit nur wenig verwertbar sind. Die kleinen Stein
kohlenbecken Nordspaniens, des Languedoc, des nOrdlichen Kleinasien, die 
geringwertigen Braunkohlen, die im Tertiar haufig auftreten und hier und 
da, besonders am Agaischen Meer, ausgebeutet werden, kOrinen nur einen 
kleinen Teil des Bedarfes, trotzdessen geringer Entwickiung, decken, und 
es findet daher eine starke Kohleneinfuhr aus Westeuropa, besonders zur 
See ausEngland, statt. Petro leu m findet sichin dem weiteren Umkreis 
des Mittelmeeres in Kaukasien, besonders bei Baku, und in Rumanien, wah
rend die Vorkommnisse im eigentlichen Mittelmeergebiet geringfUgig sind. 

Sal z wird reichlich'aus dem Meerwasser gewonnen. Sehr bedeutend ist 
neuerdingsdie Ausfuhr von Phosphat ausAlgerien undTunesien. Schwe
fel wird aus Sizilien, Bimsstein und TraB von den Liparischen Inseln 
und Santorin im groBen ausgefUhrt. Von besonderer Bedeutung fUr die 
Entwicklung der Kunst, heute auch ais HandelsartikeI, sind die unUber
troffenen Marmore Oriechenlands und Italiens und die vielerlei sonsti
gen Bau- und Schmucksteine, welche die kristallinen und metamorphi
schen Schichten verschiedener MittelmeerHinder darbieten. Sehr folgen
reich waren auch die Lager vortrefflichen Tones, die, aus derZersetzung 
der vulkanischen und kristal1inen Oesteine gebildet, sich in verschiedenen 
Landschaften finden. Die hochentwickelte keramische Industrie Orie
chenlands und Italiens im Altertum !ieferte damals nicht nur die bewun
dernswUrdigsten Kunstwerke, sondern auch Massenartikel fUr den Han
del, die weit in die Barbarenlander verkauft wurden. Diese Industrie ist 
nie ganz erloschen; wenn auch zeitweise tief verroht, hat sie doch in den 
Fayencen Kleinasiens im Mittelalter, Italiens in der Renaissance zu neuen 
HOhen sich aufgeschwungen, und wahrend die orientalische TOpferei auch 
heute nieht ohne eigenartigen Reiz ist, hat sieh in Italien neuerdings wie
der eine bedeutende keramisehe Kunst moderner Art entwiekelt. 
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Keine andere In d us t r i e ist so bodenstandig, so an den Ort gebunden, 
wie die Gewinnung und Verarbeitung nutzbarer Mineralien. 

In frUheren Zeiten, vor EinfUhrung der Maschinen, war der Gewerb
fleiB eng mit dem Handel verbunden und von ihm abhangig. Wo die 
dichteste und gebildetste Bevolkerung, daher die besten und billigsten 
Arbeitskrafte zu Gebote standen, wo die Rohprodukte in reichster Auswahl 
zusammenflossen, da konnte sich die Industrie entwickeln, und das war 
in den groBen Handelsstactten und ihrer Umgebung. Die Handelsstactte 
und Handelslander waren zugleich die Sitze der Industrie. Selbst in der 
Metallverarbeitung find en wir berilhmte Handelsplatze sich auszeichnen, 
wie die phOnikischen Stadte, wie Korinth und Delos u. a., in deren Nahe 
keineswegs hervorragende Erzlagerstatten vorhanden waren. Noch be
weglicher waren die Textilindustrien, die mit der Verschiebung des Welt
handels ebenfalls von einem Mittelpunkt zum anderen wariderten, von 
Vorderasien nachGriechenland, von dort wieder nach Italien, nach Alexan
drien, Antiochien, Byzanz. 1m spateren Mittelalter war vor allem Ober
italien wie der groBte Handelsmarkt, so auch das erste Indushieland der . 
Welt. Mit der allmahlichen Verschiebung des Weltmarktes und Welt
handels nach dem nordwestlichen Europa 109 sich auch die Industrie da
hin; Flandern und Holland, dann Frankreich und England, zuletzt 
Deutschland wurden zu IndustrieIandern, wah rend das Gewerbe am Mit
telmeer immer mehr verfiel und verarmte. Diese Entwicklung wurde noch 
verschlirft durch die EinfUhrung der Maschinenkraft. Seitdem ist die 
GroBindustrie an die Nahe der Kohle gebunden - es entstanden die ge
waltigen modernen Industriebezirke in den Kohlenrevieren, vielfach ab- , 
seits der Handelswege und Handelsstactte. Die Kohlen und die Wasser
krafte fehlen, wie gesagt, so gut wie ganz im Mittelmeergebiet, und damit 
fehlt die wichtigste Grundlage modernen GroBgewerbes. Dazu kommt 
die relative RUckstandigkeit der meisten neueren Mittelmeervolker gegen
iiber den NordvOikern an Kapitalien, an wissenschaftlicher und tech
nischer Bildung, an Unternehmungsgeist, Verkehrsmitteln u. dgl., eine 
Riickstandigkeit, die durch jahrhundertelange Ausschaltung des Mittel
meeres aus dem groBen Weltverkehr erklarlich genug ist. So ist das Mit
telmeergebiet, im Altertum und Mittelalter das Industriegebiet schlecht
hin, in der Neuzeit zur iiberwiegenden Rohproduktion herabgesunken, den 
nordischen Landern ein willkommenes AbsatzfeId ihrer Fabrikate, die es 
im wesentlichen mit den oben genannten Erzeugnissen des Acker- lind 
Gartenbaues, der Viehzucht, mit RohmineraIien und Rohprodukten der 
wilden Vegetation bezahlen muB. Nur die unmittelbare Verarbeitung 
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landwirtschaftlicher Produkte (Mahlen, Olpressen, Baumwollreinigung, 
LikOr- und stell en weise Zuckerfabrikation u. a. m.) ist ziemlich allgemein 
verbreitet, nirgends aber in wirklich groBeln MaBstabe. 

Aber doch nicht ganz ist die Industrie yom Mittelmeer geschwunden j 
in einigen Uindern hat sie sich aus der fraheren Glanzzeit meist als Haus
industrie erhalten und hat, dank der von damals aufgehliuften Kapitalien, 
dank der zahlreichen und billigen Arbeitskrlifte uod der durch den Suez
kanal und die Bahnverbindungen verbesserten Handelslage in den letzten 
Jahrzehnten einen erneuten Aufschwung genommen, wobei dann natur
gemliB die alte Hausindustrie meist im Fabrikbetrieb aufging. Vor allem 
ist es Oberita!ien, das trotz seines Kohlenmangels zu einem Industrielande 
erst en Ranges geworden ist. Ihm kommen die reich!ichen Wasserkrlifte 
der Alpenflasse zugute, die heute durch elektrische Kraftabertragung eine 
fraher ungeahnte Bedeutung erlangt haben, und nicht zum wenigsten die 
Tradition der Vergangen_heit. An erster Stelle steht hier die Verarbeitung 
der einheimischen Rohseide, die Seidenspinnerei und -weberei, die Hut
fabrikation u. a. in der Lombardei und Piemont, dann die Wollen- und 
Baumwollweberei, die fUr den Weltmarkt zu !iefern begonnen haben. Da
neben ist die alte Glasindustrie in Venedig, die keramische in Piemont 
und Toskana, die neu aufblahende Eisen- und Maschinenindustrie Ligu
riens, die altberahmte Goldschmiedekunst und andere Kunstgewerbe, die 
Verarbeitung des Marmors, die Strohflechterei in Toskana zu bemerken. 
Ein zweites Industriegebiet - namentIich Textilwaren (Baumwolle) her
stellend - ist Katalonien und das Zentrum Barcelona. Die Eisenindustrie 

. ist in den nOrdlichen Knstenprovinzen Spaniens aufgeblnht, gestntzt auf 
die einheimischen Erze und Kohlen. Die Parfnmerienherstellung, auf 
Grund der Blumenzucht, ist in der Provence und in einzelnen anderen 
Gegenden bedeutend. Auch die Teppichknopferei in Kleinasien, eine alt
einheimische Hausindustrie, hat gro6en Aufschwung genommen. Ober
haupt bilden die verschiedenen "Orientwaren", Stickereien, Schnitzereien, 
Leder- und Metallarbeiten der verschiedensten Art, in Hausindustrie her
gestellt, infolge ihres eigenartigen Oeschmacks nicht unbedeulende Aus
fuhrgegensta.nde der mohammedanischen Under. Auch sonst wird in den 
entlegeneren Oegenden noch vielfach die Kleidung und mancherlei Oera.t in 
den Ha.usern der Landleute, von Frauen oder klein en Handwerkern her
gestellt, ohne jedoch au6er Landes zu gehen. Langsam, aber sicher wer
den diese heimischen Erzeugnisse durch die europllischen Fabrikwaren 
verdrangt. 
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B) HANDEL UNO VERKEHR.l) 

Handel und Verkehr im Mittelmeergebiet werden durch die Gestaltung 
und das Klima des Gebietes selbst, wie durch seine Weltlage zu hoher, 
weltgeschichtlicher Bedeutung angeregt. Hier finden wir keine ausge
dehnten Landmassen mit einformiger Natur und gleichartigen Erzeug
nissen, sondern dicht drangen sich die Gegensatze. WenigeTagemarsche, 
ja an einzelnen Stellen, wie bei Genua, wenige Wegstunden, bringen den 
Reisenden aus dem Mittelmeerklima in Gebiete harterer Winter und 
gleichmaBigerer Niederschll!.ge, wo die mediterranen FrUchte nicht ge
deihen, oder in die Steppen und WUsten, die dem Menschen und seiner 
Wirtschaft ganz andere Bedingungen darbieten. Und innerhalb des Mit
telmeergebietes haben wir die Unterschiede der einzelnen Teile in allen 
ihren Kulturbedingungen genugsam geschildert, Unterschiede, die in der 
allmahlichen Annaherung an die WUsten einerseits, an das immerfeuchte 
Mitteleuropa anderseits begrilndet sind. Dazu kommen die schroffen Hli
henunterschiede, die vielfach die Klimate. und Erzeugnisse aller Breiten 
von den subtropischen zu den arktischen auf engem Raume zusammen
fUhren. 

Es sind also Uberall reiche Anregungen zum Austausch von Pro
dukten wie von Kulturformen, Anschauungen und Arbeitsweisen gegeben, 
im kleinen wie im groBen. Dieser Austausch innerhalb des Mittelmeer
gebietes wird, seitdem der Mensch die Schrecken des Meeres zu besiegen 
gelernt hat, durch dieses herrliche Mittelmeer befordert, das, wie wir ge
sehen haben, wunderbar geeignet ist, den zagenden primitiven Schiffer 
hinauszulocken, ihn von Insel zu Insel, von Port zu Port zu fUhren. An 
den reichgegliederten, weithin sichtbaren KUsten lehrt es ihn die regel
mllBigen Winde des Sommers zu benutzen, bis er sich zu immer grliBerer 
und freierer Beherrschung der Elemente durcharbeitet, die leitende KUste 
verlaBt, den umlaufenden Wintersturmen trotzt und so vom KUstenfahrer 
zum wahren Seemann wird. Nach allen Seiten dringt dieses Meer weit 
in die Landmassen ein, sie auBerlich trennend, in Wahrheit sie verbindend. 

So hat sich der groBe Verkehr im Mittelmeergebiet in allen seinen Tei
len und zu allen historischen Zeiten vorwaltend auf dem Meere voll
zogen, und nicht nur zwischen Land und Land, sondern von Provinz zu 
Provinz desselben Landes, soweit die KUste nur immer in erreichbarer 

1) Dieser Abschnitt schlieBt sich in mancher Hinsicht an das Kapitel "KUsten
beschreibung" S. 71-88 an. - Nliheres besonders in Andrees Geographie des 
Welthandels, herausgeg. von Heiderich und Sieger, 2 Bde. Frankfurta.M. 
1910 bis 1912. - Ferner "Nauticus" 1908. 
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Nahe Iiegt. Der Reisende, die Waren, suchen den nlichsten Hafen zu er
reich en und streb en von dort zur See demjenigen Hafen zu, der mHglichst 
nahe demBestimmungsorte Iiegt, den beschwerlicheren und teuereren 
Landweg abkUrzend. Ausnahmen kommen naturlich im einzelnen vor. 
Besonders sind es die Zeiten Ubermlichtigen Seeraubes, die den Verkehr 
mehr auf das Land drangen, wie wir schon oben (S. 73) ausgefiihrt haben. 
Heereszilge, auch vielfach eilige Reisende, Boten und die Post ziehen zu
meist den Landweg vor. In massigen Llindern, wie Spanien, Kleinasien, 
beherrscht naturgemliB die See den Binnenverkehr nicht derart, wie in 
aufgelHsten und schlanken Gebilden, wie Griechenland und Italien. End
lich haben die Eisenbahnen die meisten Reisenden und die Post, nicht 
aber die Waren, dem Seeweg - trotz der Dampfschiffahrt - entzogen, 
Oberall dort, wo sie mit dem Schiff konkurrieren. Aber die Gestaltung 
des Mittelmeergebietes ist eirie derartige, daB sich grllBere Reisen inner
halb desselben stets aus Land- und Seewegen zusammensetzen mUssen. 
Die starke Gliederung der Landmassen nebst der Periodizitlit der Nieder
schUige verhindern anderseits die Ausbildung groBer schiffbarer FIUsse. 
Die FluBschiffahrt kommt nur fUr die Grenzgebiete des Mittelmeeres in 
Betracht: auf RhOne, Po, Donau, den russischen Stromen im Norden, 
Euphrat, Tigris, Nil im SUdosten. 

Die meisten und belebtesten Landwege im Mittelmeergebiet vor der 
Zeit der Eisenbahnen waren demnach Stichwege, von den Hlifen ins Land. 
Die groBen Richtungen des Landverkehrs, die sonst noch in Betracht kom
men, sind schon (S. 32ff.) bei den einzelnen Llindern hervorgehoben wor
den. Die Oberlegenheit des Seeverkehrs hat vielfach zur Vernachlassi
gung der Landtransportmittel gefUhrt. Der Gebrauch des Wagens scheint 
sich im Altertum von den vorderasiatischen KulturvHlkern aus Uber das 
Mittelmeer verbreitet zu haben. Wlihrend aber die orientalischen GroB
staaten, in denen naturgemliB der Landverkehr von groBter Wichtigkeit 
war, schon frUh zum StraBenbau, zur Einrichtung eines Postverkehrs mit 
Reiaisstationen, Unterkunftshliusern u. dgl. Ubergingen, hat man sich in 
dem mariti men Griechenland, und wohl nicht anders in allen anderen 
Llindern, in der vorromischen Zeit mit ausgefahrenen Gleisen und Natur
wegen begnilgt. Erst der Romer Uberzog sein Reich mit einem Netz aqs
gebauter fahrbarer KunststraBen, ohne die ein so ungeheures Gebiet nicht 
zu verwalten und militlirisch zu beherrschen war. Mit dem Reiche und 
damit mit dem AufhOren des miliUirischen und politischen BedUrfnisses 
verfielen im Mittelalter die StraBen, ja der Wagen wurde in manchen Ge
birgsgegenden ganz vergessen, in anderen auf den Transport schwerer 
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Lasten beschrankt, iiberaH reiste man vorwiegend rei tend. Erst spat und 
z(lgernd hat man in den MittelmeerIandern in der Neuzeit den Ausbau der 
FahrstraBen kraftig durchgefiihrt und damit die allgemeinere Verwen
dung des Wagens wieder erm(lgIicht. In der siidIichen Apennin-Halbinsel 
geschah dies erst nach der Griindung des K(lnigreichs Italien, in Nord
afrika und den Balkanlandern erst nach der Aufrichtung europaischer 
Staatsverwaltungen, in Griechenland und der Tiirkei erst in den letzten 
Jahrzehnten. Hier werden die StraBenbauten neuerdings von den Eisen
bahnen iiberholt. Noch herrscht in den meisten Provinzen der beiden 
letztgenannten Lander der Transport durch Reit- und Lasttiere, in Asien 
und Nordafrika vielfach noch die Kamelkarawane vor (s. oben S. 177). 

Auch die Entwicklung des Eisenbahnnetzes steht, aus natiirlichen wie 
wirtschaftIichen Griinden, am Mittelmeer gegen die mitteleuropaischen 
Lander weit zuriick. 

Eisenbahn-Kilometer auf 10000 qkm Flllcheninhalt: 
Halien . . 655 Tunesien . 197 
Malta. . . 402 Serbien. 180 
Portugal . 366 Algerien 169 
Bosnien . 30t Cypern . 150 
Spanien. . 300 Syrien . etwa 90 
Rumlinien. . 278 Kleinasien 47 
Bulgarien . . . . . . . 258 Agypten. 46 
Orlechenland . . . . . 208 

Marokko hat noeh keine Bahnen. 
Selbst das hOehstentwiekelte Italien wird von allen west- und mittel

europllisehen Staaten an relativer Lange der Eisenbahnen nbertroffen, 
von Deutschland z. B. um das Doppeltej Spanien und Portugal stehen 
mit Schweden auf ziemlich derselben Stufe. Ahnlich steht es mit 
der Dichte der anderen modernen Verkehrsanstalten: Post- und Tele
graph.1) 

Der Seeverkehr ist es vor aHem, der nicht nur dem inneren Austausch, 
sondern dem Wei t han del dient, in dem das Mittelmeergebiet eine beson
ders hervorragende, mit der Zeit wechselnde SteHung einnimmtj er ist 
daher aufs engste mit der ganzen Kulturbedeutung dieses Gebietes ver
bunden. Die Geschichte des Handels im Mittelmeer zeigt uns die zu den 
verschiedenen Zeit en wiederkehrende Ausbildung von Han del s v (I I kern, 
die nieht nur von ihrer Heimat aus, sondern auch iiber die Lander zer-

1) Das Telephon war im tUrkischen Reich bis zur jungtUrkischen Revolution 
als staatsgefahrlich verboten, ebenso die elektrische Kraftubertragung! 



220 IX. Der Mensch 

streut 'und zwischen den VOl kern lebend, dabei doch ihre NationaliUt be
wahrend, den Handel mehr oder weniger in ihrer Hand vereinigen und 
dadurch den VOlkern, zwischen denen sie wohnen, materiell und kulturell 
Oberlegen werden. So die PhOniker und Oriechen im Altertum, die italie
nischen und katalanischen Kaufleute im Mittelalter, die Oriechen, Ar
menier, Malteser in der neueren Zeit. Auch dies ist zum groBen Teil die 
Folge der Aufgeschfossenheit des Oebietes durch das Meer, welches sol
chen fUr den Handel besonders begabten Elementen es erlaubt, Oberall 
einzudringen und dabei doch unter sich und mit ihrer Heimat in Verbin
dung zu bleiben. Diese Handelsdiaspora ist aber zugleich ein wichtiges 
Mittel der kulturellen Aus- und Abgleichung der Under, sie ist jeweils 
der Trager hOherer Kultur und erweckt reichere materielle Tlitigkeit in 
den zurUckgebliebenen Teilen des Mittelmeergebietes. 

Die Richtungen des Weltverkehrs, die fUr das Mittelmeer Bedeutung 
haben, sind hauptsiichlich folgende: 

1. Von Inner- und Ostasien zu Lande zum Ostlichen Mittelmeer: durch 
Iran oder durch die araIisch-kaspischen Steppen zur s.QdOstlichen oder 
zur nOrdlichen KOste des Schwarzen und zum Asowschen Meere. Von 
dort zur See durch den Bosporus und das Agliische Meer. 

2. Vom russischen Tiefland mit seinen massenhaften Rohprodukten, 
auch den Erzeugnissen des hohen Nordens, zur NordkOste des Schwarzen 
Meeres und weiter zur See (wie 1). 

3. Von den KUstenlandern des Indischen Ozeans, dem indischen Tro
pengebiet, auch von Ostasien, Australien, dem OroBen OEean, zum Mittel
meer; in alter Zeit zum Teil zu Lande nach Iran, von dort zum Pontus 
oder nach Mesopotamien j ferner zur See nach Mesopotamien; von hier 
zu Lande zur syrischen KOste. Oder zur See durch das Rote Meer nach 
Unteragypten. 

4. Von der OstkOste Afrikas durchs Rote Meer nach Agypten. - Beide 
Richtungen bringen die Tropenerzeugnisse den KulturUindern der ge
mllBigten Zone. 

5. Landwege vom llquatorialen Afrika zum Mittelmeer. 
6. Von der westafrikanischen KUste und von Amerika durch die StraBe 

von Oibraltar zum Mittelmeer. Auch die erstere Richtung ist nur in der 
neueren Zeit von Bedeutung, wenn auch frUh bezeugt. 

AIle diese von Osten und SUden kommenden Verkehrsstrome sam
meln sieh am Mittelmeer und treten hier in Austausch mit den europlii
schen Undern. Zu diesen fUhren, auBer dem schon genannten Weg durch 
RuBland - im Mittelalter zog eine wichtige HandelsstraBe .von Vorder-
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asien nach der Wolga und diese aufwarts zur Ostsee und nach Skandi~ 
navien - hauptsachlich folgende StraBen: 

7. Die Donau aufwarts. Erst in der Neuzeit wichtig. 
8. Von Konstantinopel und Salonik zu Lande zur Morawa und nach 

Ungarn. 
9. Von der Adria Uber den Karst und die ostlichen Auslaufer der AI

pen zur mittleren Donau und zum Weichsel~, Oder- und Elbegebiet (schon 
vom alten Bernsteinhandel benutzt). 

10. Von Oberitalien Uber die Mittelalpen nach Deutschland, Uber die 
Westalpen nach Frankreich. 

It. Von der RhOnemUndung (Marseille) rhOneaufwarts durch Frank
reich zum Rhein, den Niederlanden, England. 

12. Vom Languedoc nach der Garonne (Bordeaux). 
13. Endlich zur See durch die StraBe von Gibraltar nach den atlan

tisch en KUsten. 
Nur mit einiger Gewaltsamkeit kann man diese Richtungen in Ungs

und Querwege (zum Mittelmeer) einteilen. 
Diese Wege waren in den verschiedenen Perioden der Geschichte von 

sehr verschiedener Wichtigkeit, und ebenso haben die Umschlags- und 
Marktplatze des Welthandels gewechselt. Wir haben zunachst drei 
Hauptperioden zu unterscheiden, von denen die erste das gesamte 
Altertum und Mittelalter umfaBt: in ihr war das Mittelmeergebiet der 
Hauptumschlagsplatz des Welthandels, der im wesentlichen auf die oben 
genannten VerkehrsstrHme beschrankt war. Es vermittelte zwischen den 
Tropen und Monsungebieten mit ihren wertvollen Roherzeugnissen und 
alten Kulturlandern einerseits, dem gesamten abendUindischen Kultur~ 

. kreis und dem hohen Norden anderseits, und war zugleich der Schau platz 
des Mchstentwickelten Gewerbes, der Verarbeitung der von allen Seiten 
herbeistrHmenden Rohstoffe, die es zum groBen Teil durch seine Indu
strieerzeugnisse bezahlte. 

Der erste AbschniU dieser langen Epoche, von dem wir genauere 
Kunde haben, ist die Zeit des pMnikischen und des griechischen Handels. 
Die asiatischen Waren sammelten sich auf den oben Nr. 3 genannten We~ 
gen zunachst in MesopotanHen (Babylon), dem Sitz reicher, uralter Kul
tur und Industrie, erreichten die syrische KUste, wo in der alteren Zeit 
die phOnikischen Stadte den Hauptumschlag und die weitere Verarbei
tung besorgten, und ihrerseits dafUr die Rohprodukte des fernsten We
stens (das Silber Spaniens, das Zinn Cornwalls u. a.) herbeifUhrten. Diese 
syrischen KUstenstadte haben niemals ihre Bedeutung als Handels- und 
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Fabrikorte veri oren bis zu den Kreuzzilgen, wenn sie auch in den Hinter
grund gedrangt wurden, zunachst durch die Oriechen. 

Der Weg der alten Kflstenfahrt von Syrien nach dem Westen fUhrte 
an der Sildkilste Kleinasiens vorbei zum Agaischen Meer und Griechen
land. In der Aegaeis traf er zusammen mit den Landwegen aus dem In
nern Kleinasiens und dem Seeweg vom Pontus (1 und 2), der einen Teil 
der asiatischen Waren, sowie Holz, Wolle, Pelle, Oetreide, Sklaven usw. 
aus RuBland herbeibrachte und in der Bliltezeit des Altertums kaum ge
ringere Bedeutung hatte, als der syrische Verkehrsstrom. Hier am Agai
schen Meer entwickelte sich daher ein zweiter groBer Sammelplatz des 
Verkehrs, der in den Zeiten etwa vom 7.Jahrhundert bis Alexander der 
wichtigste des Mittelmeeres war; er hat die materielle Orundlage der grie
chischen Kulturblflte gebildet. Den Handel des Pontus hatten die Orie
chen ganz inne; alle seine KUsten und der Weg dorthin waren mit ihren 
Kolonien besetzt. Sie beherrschten auf dieser Seite die Wege 1, 2 (7) und 8. 
Den Verkehr von Syrien zogen sie zum Teil durch Vermittlung Cyperns 
an sich. In Agypten (Naukratis) und Libyen (Kyrene) fingen sie den Ver
kehr Ostafrikas ab (4j zum Teil 5). Ihren Weg nach Westen bezeichnen 
ihre Kolonien auf Korkyra, in OroBgriechenland (Tarent, Sybaris u. a.), 
Sizilien (Syrakus und Messina), SUdfrankreich (Massilia), dem Sammel
platz des Verkehrs nach Nordwesteuropa (11, 12). Auch zur Spitze del" 
Adria drang ihr Handel (9, 10?); und als die Westsee durch PhOniker und 
Etrusker gesperrt wurde, such ten die Massilioten den Handel durch Ober
italien hierhin zu lenken. Die PhOniker beherrschten dagegen den Weg 
sndlich urn Sizilien herum nach Spanien und den Saul en des Herkules 
(13, 6). Auf diesem Wege war ihr vornehmster Stiltzpunkt Karthago. 
Die Atlaslander (5) blieben bis zur Rlimerzeit ihre Domanej in-Slzilien, 
den anderen groBen Inseln des westlichen Mittelmeeres und in Spanien 
prall ten sie mit den Oriechen, dann mit den Rlimern zusammen. 

In dieser Zeit also vermittelten hauptsachlich die PhOniker und Orie
chen zwischen den alten Kulturlandern des Orients und den frischen Kolo
nialgebieten am Pontus und denen des Westens. Aber wie in PhOnikien 
war es auch in der Aegaeis nicht eine Stadt, die den Mittelpunkt des Welt
handels bildete, sondern eine ganze Anzahl hervorragender Orte teilte sich 
darin; vor allem diejenigen an derWestkUsteKleinasi'ens (Milet, Ephesos 
u. a.) und an dem groBen Quergraben Oriechenlands (Athen, Korinth usw.). 

Der zweite Abschnitt ist die hellenistische und rlimische Zeit. Die 
groBe Ausdehnung der bekannten Welt erst nach Osten, dann nach Nord
westen, steigert den Weltverkehr und laBt ihn schneller pulsieren. Die 
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Schiffahrt entwickelt sich, die Schiffe werden groBer, man haftet nicht 
mehr angstlich an der Kilste. Der ganze Verkehr wird beschleunigt und 
man gewohnt sich daran, an Zwischenstationen zu sparen, groBe Strecken 
ohne Halt zurftckzulegen. So wird Griechenland a1\mahlich ausgeschal
tet, die Osten den des Mittelmeeres treten in unmittelbarere Verbindung 
mit dem Westen. 1m Osten erblUhen die Riesenmetropolen des Handels 
und der Industrie Alexandrien und Antiochien, die den ostafrikanischen 
und sUdasiatischen Handel vermitteln; am Pont us sind die Handelszen
tren in Kraft, die den russischen und innerasiatischen Verkehr besorgen, 
der sich zeitweise bis nach China erstreckt und die Seide nach dem Mittel
meer bringt. In Griechenland erhalten sich eine Zeitlang noch Korinth, 
dann Delos und Rhodos als Obergangsste1\en. In der romischen Kaiserzeit 
verlieren auch sie ihre Bedeutung. 1m Mittelmeer selbst verlegt sich der 
Schwerpunkt nach der Mitte, wo (Ait-, spater Neu-) Karthago blUht, wo 
in Italien zwar die alten griechischen Handelsstactte sinken, aber Rom sich 
zur weltbeherrschenden Stadt, auch fUr den Verkehr, entwickelt, wo sich 
zwischen Brundusium und Dyrrhachion ein lebhafter Obersetzverkehr 
entspinnt, von wo endlich der Handel Uber die Alpen groBeren Umfang 
annimmt, der sich bei Adria, Aquileja, Ravenna an die SeestraBe des Adri
atischen Meeres anschlieBt. 1m Westen nehmen Massilia, Narbo, Gades 
den SeeverRehr auf und setzen ihn mit den Landwegen durch Westeuropa 
und mit der Ozeanschiffahrt in Verbindung. Italien Ubernimmt jetzt an 
Ste1\e Griechenlands die Vermittlerro1\e zwischen den Handelsmetropolen 
des. Ostens und des Westens. Aber auch auBer den genannten Zentren 
herrscht Ubera1\ reger Austausch, entwickeln sich kleinere, wohlhabende 
Handelsstadte. 

1m dritten Abschnitt, dem frUheren Mittelalter bis zu den 
Kreuzzilgen, bleibt die raumliche Verteilung des Handels im ganzen die
selbe, nur daB infolge des Verfalles des romischen Reiches, seiner Verkehrs
einrichtungen und seiner Sicherheit, infolge der Entvolkerung und der be
standigen politischen Verschiebungen der Handel Uberhaupt zurUckgeht 
und verwildert, vor a1\em im Abendlande. Als Metropole des Handels und 
des Gewerbes, besonders der Seidenindustrie, erhebt sich zu neuem Glanze 
das alte Byzantion, nunmehr Konstantinopel, das die Wege 1, 2 und zum 
Teil 3 beherrscht, die glanzende, seemachtige Vermittlerin Asiens und 
Europas, zu jener Zeit unbestritten der Sitz der hOchsten Kultur. Neben 
ihr bleiben Antiochien und die anderen syrischen KUstenstadte bedeutend, 
und in deren Hinterlande Damaskus und Bagdad, die Erbin Babylons, 
in der die Reichtumer Indiens, Arabiens und Irans zusammenflieBen. 
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Alexandrien dagegen verlor seit der arabischen Eroberung seine Bedeu
tung. Die westlichen UmschlagspUltze des Seeverkehrs lagen vomehmlich 
in Italien, das mehr und mehr zur "LandebrOcke" des Verkehrs zwischen 
dem Orient und dem Abendlande wird: Brindisi und Otranto, Neapel, 
Salerno und Amalfi und andere Stadte Unteritaliens, Ravenna und das 
aufsteigende Venedig werden die beherrschenden Hafen dieses Verkehrs. 
Mailand, seit der ROmerzeit der Knotenpunkt der westlicheren Alpen
passe, wird zum Zentrum des wichtigsten Industriebezirks (Textilwaren) 
neben Byzanz und Syrien. 

Die KreuzzOge leiten den letzten Abschnitt dieser langen Epoche 
ein. Der Orient ist durch die Kreuzfahrerkriege, die MongolenstOrme, die 
vordringenden Tfirken verwOstet. Bagdad, die syrischen Stadte, Kon
stantinopel, dessen BIOte durch die lateinische Eroberung fOr immer ge
knickt ist, und das enger und enger von den Feinden umschlossen wird, 
sinken. Der gesamte Orient, auch Agypten, verlieren mehr und mehr den 
Aktivhandel. Die Atlaslander fallen fast ganz aus dem Verkehr heraus 
und versinken allmahlich in Barbarei. Die KUstenstadte der mohamme
danischen Lander werden von Handelsmetropolen zu einfachen Verschif
fungshafen, wo die abendlandischen Kaufleute die zum Teil schon im In
nern, in Haleb, Damaskus usw. gekauften oder verkauften Waren um
laden. An Stelle der arabischen und byzantinischen Kaufleute und See
fahrer treten jetzt die Italiener, und zwar die Seestadte Oberitaliens: 
Pisa, Genua, Venedig; dazu an zweiter Stelle die Katalanen. Wahrend 
Venedig in Griechenland und Syrien dominiert, gewinnt Genu'a die Herr
schaft in Kleinasien, im Schwarzen Meer mit seinen noch immer bedeuten
den HandelssUidten, von wo sich zur Zeit des Mongolenreiches ein Kara
wanenverkehr durch Zentralasien bis China entwickelt; ja auf dem Kas
pischen Meer weht die Flagge der Ligurischen Republik. 

Die Industrie, auch die bis dahin vorwiegend dem Orient eigene Ver
arbeitung der Seide, zieht ebenfalls nach dem Westen, nach Italien, hin
Uber. Dieses Land ist jetzt unstreitig das Herz, nicht nur des Mittelmee
res, sondern der gesamten Kulturwelt. Ein reger Verkehr entspinnt sich 
Uber die Alpen, von Venedig, Mailand, Turin, Genua aus nach Frankreich, 
den Niederlanden uDd Deutschland, und laBt dort neue Handels- und In
dustriezentren entstehen, die Keime der spateren Obermacht des Nordens. 
Mit Italien wetteifert einigermaBen Katalonien und seine Hauptstadt Bar
celona. Schon entwickelt sich ein direkter Seeverkehr nach Flandern und 
zieht die Pyrenaenhalbinsel mehr als bisher in den Welthandel hinein ; schon 
beginnen die kUhn en Fahrten der Portugiesen an der afrikanischen KUste. 
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Die zweite Hauptperiode umfa6t die Zeit von den gro6en Ent
deckungen bis zur ErOffnung des Suezkanals. 1m 16.jahrhundert voll
zieht sich der Obergang des Weltmarktes und der Weltindustrie yom Mit
telmeer an die WestkUste Europas, als Folge des Hervortretens Amerikas 
im Weltverkehr und noch mehr der Umseglung Afrikas, die den Ver
kehrsstrom nicht nur von diesem Erdteil, sondern von den ganzen KU
sten des Indischen und Gr06en Ozeans an die atlantische Seite Europas 
brachte. Die Wege 3 und 4 wurden yom Weltverkehr verlassen, auch (5) 
die Karawanenwege durch die Wuste verloren an Bedeutung; das Schwarze 
Meer (I, 2), dessen NordkUste in die Hand der TUrken flillt, verOdet. Der 
zentralasiatische Handel wlihlt den nOrdlicheren Weg durch Mittel- und 
Nordru61and nach Deutschland, zur Ostsee, oder zum Wei6en Meer, von 
dort nach England. Der italisch-deutsche Verkehr bU6t gewaltig ein. So 
wird der Handel der Mittelmeerllinder fast ganz auf die eigenen Erzeug
nisse und BedUrfnjsse beschrlinkt. Diese Under verlieren ihre leitende 
Stellung in der abendUlndischen Welt und werden zu Gebieten der Roh
produktion. Die Verschiebung geht natUrlich nicht auf einmal vor sieh. 
Der Handel des Mittelmeeres selbst bleibt allerdings zunachst in den 
Hlinden der MittelmeervOlker; sein bedeutendster Zweig ist der Levante
handel, der Verkehr des Ostlichen Mittelmeeres mit Westeuropa. 1m 16. 
jahrhundert kllmpfen noch Italiener, Tarken und Spanier um die Be
herrschung des Mittelmeeres. Die Spanier und Portugiesen, denen zu
nlichst die Frnehte ihrer Entdeekungen zugute kommen, vermOgen diese 
nicht auf die Dauer auszunutzen. Die natUrliche Beschaffenheit und Lage 
ihres Landes wirkt zusammen mit ethnischen und historischen GrOnden, 
um den schnellen Abschlu6 der Blatezeit der Pyrenlienhalbinsel herbei
zuf{lhreni mit diesem Verfall verliert Spanien auch mehr und mehr an 
Einflu6 auf dem Mittelmeer, noeh dazu da seine Schiffahrt von der Flanke 
her bestlindig durch die Seerauberei der Barbaresken-Staaten gepeinigt 
wird. 1m Osten vertreiben die Tnrken zwar die Abendlllnder aus allen 
ihren Besitzungen, zur Beherrschung des Handels aber zeigen sie sich 
durchaus unflihig. Dieser bleibt teils in den Hlinden der Italiener, deren 
Sprache die allgemeine Handelssprache des Orients war, teils nehmen 
daran im 17. und 18. jahrhundert die Franzosen von Marseille aus regen 
Anteil, das, mit dem Steigen der Macht Frankreichs Uberhaupt, sich als 
Handelsstadt neb en ttder fiber Genua und Venedig erhebt. 1m Osten ist 
nur Konstantinopel von Bedeutung, als Mittelpunkt des vorderasiati
schen Handels, als Umschlagsplatz zwischen den asiatischen und abend
llindischen Kaufleuten. 

Phil i p p 80 D: das Mitlelmeergebiet. 4. Aun. 15 
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1m 18. jahrhundert vollziehen sich weitere Verschiebungen. Italiens 
Handel verfallt vOlIig, an seiner Stelle breitet sich der franzOSische Han
del und EinfluB noch mehr aus i dazu entwickelt sich in Triest ein neuer 
bedeutender Mittelpunkt des Verkehrs zwischen Mitteleuropa und dem 
Orient. Die Ausdehnung der Herrschaft RuBlands an das Schwarze Meer 
gibt diesem wieder eine groBe Bedeutung. Der GetreideUberfluB RuB
lands und der DonauUinder beginnt sich fiber die Hafen des Schwarz en 
Meeres nach den Ubervijlkerten Kulturlandern zu ergieBen. Die griechische 
Nation nimmt, bei zunehmender Schwache der TUrkei und bei dem ganz
lichen Verfall des italienischen Handels im 18. jahrhundert, einen mach
tigen materiellen und geistigen Aufschwung, reiBt durch ihre zerstreuten 
Handelskolonien und ihre neu sich entwickelnde Handelsflotte einen 
groBen Teil des Orienthandels wie der russischen und walachischen Ge
treide-Ausfuhr an sich. Die Griechen werden wieder zum bedeutendsten 
einheimischen Handelsvolk der Levante. Neben ihnen breiten sich die 
Armenier und das kleine italienisch-arabische Mischvolk der Malteser, 
das auf seiner Uberv1)lkerten Insel nicht Raum genug hat, als Handler 
Uber aile grOBeren Stadte des mohammedanischen Mittelmeergebietes 
aus. NiChts ist bezeichnender fUr den geistigen Verfall und den Verlust 
an Tatkraft in der gesamten islamitischen Welt, als daB Uberall die mo
hammedanischen V1)lker am Mittelmeer, vielleicht mit Ausnahme der 
Syrer, den grij6eren Handel und die materielle Ausnutzung ihrer Lander 
diesen zerstreuten, regs amen und intelligenten, wenn auch rneist wenig 
skrupul1)sen Handelsv1)lkern Uberlassen. Zu ihnen gesellen sich in allen 
orientalischen Handelsstadten europaische Kolonisten der verschieden
sten V1)lker, die meist schon in der zweiten und dritten Generation auf
gehen in dem groBen Mischmasch entnationalisierter europaischer Ab
kOmmlinge. Zum Teil verwickeltsten Kreuzungen entstammend, werden 
sie als Levantiner bezeichnet und spiel en, wesentlich gef1)rdert durch 
ihre AngeMrigkeit zu irgendeinem europaischen Staate, im modernen 
Orient eine groBe, aber nicht sehr erfreuliche Rolle. Sie Ubertreffen in Ge
wandtheit undVerschlagenheit, aber auch in moralischerUnzuverlassigkeit. 
Oberflachlichkeit und rohestem Materialisrnus die genannten VOlker, die 
wenigstens den Idealen ihres Volkstums und ihrer Religion anhangen. 
Die herrschende Sprache der Levantiner war frUher italienisch, ist jetzt 
franzOsischi ihre Konfession ist meist die rtlrnisch-katholische. 

1m 18. jahrhundert gewinnt zum erstenmal ein auBerhalb des Mittel
meergebietes se6haftes Yolk in diesem politis chen Besitz, EinfluB und Han
delsgrOBe: England, dessen Handel und Schiffahrt dort einen erfolgrei-
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chen Wettbewerb erOffnet. Das 19. Jahrhundert zeitigt zunlichst ein wei. 
teres Wachsen des britischen Handels, der die Mittelmeerhlifen in direkte 
Verbindung mit Westeuropa und dem Londoner Weltmarkt bringt, aber 
auch eine weitere Steigerung des franzOsischen Handels; wird doch nun 
die franzOsische Sprache an Stelle der italienischen zur herrschenden Ver
kehrssprache des Orients. Auch Triest und der griechische Handel ent
wickeln sich weiter, immer lebhafter wir~ der Getreideexport vom Schwar
zen Meer. Es ist vor allem die Einffihrung der Dampfschiffahrt, die dem 
Mittelmeerhandel gewaltige Impulse gibt. Sie ist es auch, die zuerst wie
der einen Teil des durchgehenden Weltverkehrs durch das Mittelmeer lei
tet. Fur die Dampfer bietet das Rote Meer nicht die Schwierigkeiten, die 
es der Segelschiffahrt in Mchstem MaBe bereitet. Reisende und Post 
nach Indien, Ostasien usw. schlagen daher seit der Mitte des 19. Jahr
hunderts den Weg Uber Agypten und Suez ein. 

Aber zu einer der wichtigsten WeltverkehrsstraBen wird doch das Mit
telmeer erst durch die ErOffnung des Kanals von Suez (1869), wodurch 
die neueste, die dritte Periode des mediterranen Handels eingeleitet 
wird. Ais zweites unentbehrliches Moment treten dazu die immer zahl
reicheren Eisenbahnverbindungen aus dem Norden und Westen Europas 
an das Mittelmeer, durch Frankreich, aber die Alpen, durch die Balkan
halbinsel nach Salonik. Konstantinopel, weiter nach Kleinasien hinein; 
durch RuBland und Rumlinien zum Schwarzen Meer; die Eisenbahnver
bindung vom Schwarzen zum Kaspischen Meer und von diesem weit ins 
innerste Asien bis zum FuB des Tienschan; dazu zahlreiche Stichbahnen 
in fast allen Llindern urn das Mittelmeer, die auch fUr die Anziehung des 
weiteren Landverkehrs zum Mittelmeer von Bedeutung sind; endlich die 
reich belebte SchiffahrtsstraBe der Donau vom Herzen Mitteleuropas 
zum Schwarzeri Meer. So flieBen heute wieder machtige VerkehrsstrOme 
am Mittelmeer zusammen. Der bei weitem grOBte Teil des Verkehrs vom 
Indischen und GroBen Ozean nach Europa - der bedeutendste Waren
strom der Erde aberhaapt nlichst dem zwischen Amerika und Europa 
- ffihrt vom Suezkanal durch das Mittelmeer direkt nach Westeuropa 
oder nach den verschiedenen Hafen Siideuropas und von dort zu Lande 
oder See weiter in die europaischen Kulturllinder. Die Bedeutung diescs 
Zweiges des Weltverkehrs zeigt sich in dem bis zum Kriege stets zunehmen
denSchiffsverkehrdurch denSuez-Kanai (1913: 20 MillionenNetto-Tonnen). 
DasSchwarze Meer sammeIte (vor dem Kriege) dieGetreidemassen Rumands 
und derDonauiander, dasPetroleum von Baku, die Rohprodukte und Orient
waren TurKestans und Persiens: Baumwol\e, WolIe, Seide, Strickereier;, 

15-
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Teppiche usw.1). Nordafrika stehtin Karawanenbandel mit demSudan. Dazu 
geseUen sich die reichen uns schon bekanntenRohproduktederMittelmeer
linder selbst, die infolge der Erleichterung und Verbilligung des V-er
kehrs in stetig zunehmenden Massen auf die nordischen Mirkte kommen. 
Und in allen diesen Richtungen bewegt sich ein michtiger Oegenstrom 
europliischer Fabrikate und Kohlen, sowie von Kolonialwaren. Beson
ders auch das Mittelmeergebiet empflingt groSe Massen dieser Waren, 
sowie von Holz, Petroleum, Oetreide, Reis u. a. m. Auch der direkte Schiffs
verkehr yom Mittelmeer nach SM- und Nordamerika hat einen groBen Auf
schwung genornmen. Nicht zu untersch!tzen istfemer derrege Reiseverkehr 
der Nordeuropller und Amerikaner, der jllhrlich betrllchtliche Summen den 
MiUelmeerlllndern zufOhrt und zur ErhaUung ihrer Verkehrseinrichtungen 
wesentlich beitrllg!, anderseits die starke Auswanderung yom MitteJmeer 
nach Nord- und SOdamerika. Ein verwickeltes Netz von Post- und Schnell
dampfern derverschiedensten Nationen vermitteln den Eilverkehr zwischen 
allen bedeutenderen Hafen des Mittelmeeres. Dazu kommen die zahUosen 
Frachtdampfer u. die noch immer bedeutende SegelschiHahrt. Telegraphen
kabel durchziehen die Tiefen des Mittelmeeres nach allen Seiten. So hat 
sich ein neues reiches Leben aber die alten Kulturlinder am Mittelmeer 
ergossen, sie aus langem Schlafe zu einer neuen Entwicklung erweckt, 
deren Richtung und Ziel noch nicht abzusehen ist. 

Man kann den Seeverkehr des Mittelmeeres einteilen in den lluSeren, 
dessen Hauptrichtungen wir eben angegeben haben, und den inneren, 
der die einzelnen Kusten des Mittelmeeres selbst miteinander verbindet. 
Nach Siegeri) kann man ID letzterem folgende Verkehrsgebiete unter
scheiden: das westmediterrane (beSonders Europa - Atlas), das adria
tisch-ionische, das igiische, das levantinische, das pontische. 

Ein groSer Teil der direkten Schiffahrt von Europa zum Suezkanal 
und zum Mittelmeer selbst und des Handels in diesem Iiegt in britischen 
Hlinden. OroBbritannien Iiefert noch immer die meisten .Fabrikate und 
Kohlen nach den Mittelmeerllindern und bezieht den grOSten Teil ihrer 
Rohprodukte. Daneben hatte vor demKriege der deutsche Handel eine 
hohe Stellung sieh erobert. Die deutsche Plagge nahm nieht allein im 
Verkehr nach Ostafrika und SOdasien usw., daher auch im Suezkanal, die 
zweite Stelle ein, sondem sie hatte auch in den letzten Jahrzehnten im Mittel
meerverkehr selbst sich erfolgreich eingefOhrt.ln der Ein- undAusfuhr stand 

1) Jetzt ist die Getreideausfuhr Ruf31ands vorlliufig geschwunden. 
2) In Andrees Geographie des Welthandels (Binleitung zu "Mittelmeer

llinder") S. 24. 
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Deutschland an erster Stelle in Italien, sonst an zweiter bis vierter Stelle, 
mit Ausnahme der franzOsischen Besitzungen in Nordafrika, aus denen 
der deutsche Handel fast ganz verdrllngt ist. Von den MittelmeervOlkem 
haUe entschieden Italien durch die neuen VerkehrsverMltnisse am meisten 
gewonnen. Sein Handel, seine Schiffahrt, seine HafensUldte waren in leb
haftestem Fortschritt begriffen, wogegen der franzOsische und Osterrei
chische Seeverkehr in der letzten Zeit stehenblieben. Die russische Schiff
fahrt hatte nur im Schwarzen Meer grOfiere Bedeutung. Die franzOsische 
und italienische Flagge herrschten im Westbecken, die italienische und 
osterreichisch-ungarische in der Adria, wllhrend im sQdOstlichen Mittelmeer 
und der Aegaeis aile die genannten Nationen und daneben die Griechen 
sich in den Seeverkehr teitten. Durch den WeUkrieg sind die deutsche 
und die russische Schiffahrt vemichtet worden; sie haben ihre Entwick
lung von neuem zu beginnen. Die osterreichisch-ungarische Flagge ist 
verschwunden; Triest hat durch den Obergang an Italien schwer gelitten. 
Dagegen ist Griechenlands Handelsflotte gewaltig angewachsen. 

Die Stllrke der Handelsflotten der Mittelmeerlllnder zeigt die fol
gende Tabelle. Frankreich fehU darin, weil mir keine Angaben darQber 
zugllnglich sind, wieviel von seiner Flotte auf mediterrane Hafen entfllllt 
Dasselbe gilt fOr Spanien, Agypten, die TQrkei, doch sinddiese ebenso wie 
Portugal als Under des Mediterrangebietes in die Tabelle aufgenommen. 

Tonnengehait der Handelsflotten der mediterranen Staaten 
(ohne Barken und Fischerboote). 

ltalien 1917 . 
Oriechenland 1916. 
Spanien 1918 . • . 
Osterreich-Ungarn 1912 
TUrkei 1911. . 
Rumlnien 1915 
Tunesien 1912. 
Portugal 1911 . 
Malta 1918 .. 
Oibraltar 1917 
Bulgarien 1913 
Agypten 1911 . 
RuBland, Marokko, Cypern . 

" . II 

Dampfer 

811660 
829991 
749648 
422368 
66878 
40949 

-36 

70193 
7163 
5716 
? 
954 
? 

Segler Zusammen 

261769 1073429 
85750 915741 
31209 780757 
20076 442444 

205641 272519 
197799 238748 
145666 145702 
43844 114037 

1137 8300 
1440 7156 
? 4044 

1901 2855 
? ? 
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Die gr06en Mittelpunkte des Handelsverkehrs sind im ganzen im west
lichen Mittelmeer dieselben geblieben, die sich schon seit den Kreuzzogen 
ausgebildet haben, wenn auch ihre absolute und relative Bedeutung gr06e 
Schwankungen erfahren ha.. Nur im Orient sind mit dem gesteigerten 
Verkehr der Neuzeit alte herabgekommene und neugegrondete SUldte zu 
gr06en Emporien erblOht, die den Handel gr06erer Teile der Levante in 
sich vereinigen, ohne iedoch als Umsc.blagsplAtze des Durchgangshandels 
nach ferneren Gebieten wesentlich in Betracht zu kommen, so Alexan
drien, Beirut, Smyrna, Odessa, Rostow. 

Bezeichnend fUr die uberwiegende Bedeutung des Seeverkehrs im 
Mittelmeergebiet ist es, da6 von seinen 45 StAdten (ohne SOdru6land und 
Mesopotamien), die heute ober 100000 Einwohner zAhlen, 29 am Meere 
oder in unmittelbarer Nahe desselben liegen, so da6 sie all Hafenstadte 
bezeichnet werden mUssenj nur 16 sind BinnenstAdte. 1m ganzen steht das 
Mittelmeergebiet im VerhAltnis der Zahl der Gr06stldle zur gesamten Ein
wohnerzahl nicht erheblich gegen das nichtmediterrane Europa zurock. 

Wir haben die Lage und Bedeutnng der einzelnen wichtigeren Hafen
stadte des MiUelmeeres in ihren Beziehungen zur KQstengestalt schon 
(S. 71 ff.) besprochen. Wir werfen hier nur einen kurzen zusammenfas
senden Blick auf die Gr06stlidte und die sonstigen bedeutenderen Ver
kehrssiedelungen des gesamten Gebietes. 

Auf der Pyrenaenhalbinsel sind die beiden Gr06sUidte Portugais Lis
sabon (435000) und Porto (194000 ElOw.) Hafenstldte an den Mllndun
gen der beiden gr06ten FIUssej ersteres fUr den Fernverkehr des Landes 
und als Ausgangs- und Durchgangsstation wichtiger atlantischer Schiff
fahrtslinien, auch illr den Verkehr zwischen Westeuropa und dem Mittel
meer, seit dem MiUelalter ein hochwichtiger Welthafenj Porto, mit dent 
Vorhafen Leixoes, dagegen hauptsachlich auf den Handel (Weinausfuhr) 
seines Hinterlandes beschrAnkt. Spaniens Verbindung mit dem Weltmeer 
besorgen einmal die nordspanischen HAfen (Bilbao, 100000 Einwohner, 
Erzausfuhrj Santander, Giion, Coruna, der Kriegshafen Ferrol, Vigo), dann 
die Hafen urn die MQndung des Guadalquivir: Huelva (Erzausfuhr)j Cadiz, 
die uralte Handelstadt Gades mit ihrem natQrlichen Hafen und in fester 
Insellage, Ausgangspunkt wichtiger transozeanischer Dampferlinienj San
lucar de Barrameda an der MOndung selbst, Vorhafen des oberhalb ge
legenen Sevilla, das nur den mittleren Seeschiffen erreichbar, aber doch 
die wichtigste Handelsstadt und einzige Gr06stadt des westlichen Spa
nien ist (164000 Einw.). 

An der MittelmeerkOste ist das britische Gibraltar nur Durchgangs-
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haten und militllrischer Stotzpunkt, allerdings mit gewaltigem Schiffs
verkehr, aber ohne Bigenhandel. Dann folgen Malaga (141000 Einwohner), 
Cartagena (Kriegshafen, 103000), Valencia (246000), nebst manchen klei
neren. Aile sind keine Durchgangshllfen des Weltverkehrs, sondern be
sorgen nur den Handel ihres an Wein, JOdfrochten und Erzen reichen 
Hinterlandes. Sie werden weit nbertroffen durch die seit dem Mittelalter 
blohende Handels- und Pabrikstadt BarceTona (621000 Einwohner), den 
Mittelpunkt des regsamen katalanischen Stammes, Haupteinfuhrhafen Spa
niens und Hauptsitz der spanischen Handelsflotte, von wo die wichtigeren 
spanischen Dampferlinien des westlichen Mittelmeeres und nach dem Indi
scheu Ozean auslaufen. Sie hat an Volkszahl die kastilische Binnenhaupt
stadt Madrid (649000 Einw.) nahezu erreicht, an Wohlstand sie sicher 
hinter sich gelassen. Diese ist aber so recht im Zentrum des Hochlandes 
gelegen, daher als politische Hauptstadt und MiUelpunkt des Binnen
handels und der Eisenbahnliniel1 trefflich geeignet. Zaragoza am Ebro 
(124000 Einw.), die alte Hauptstadt Aragoniens, und Murcia (133000) 
im reichen sodOstliehen Knstenland (ihr Hafen ist Cartagena) sind sonst 
die einzigen Orofistlldte der Halbinsel, die nicht zugleich Seestlidte sind. 

In SOdfrankreich ist das alte Narbo, die einst blnhendeHafenstadt 
auf dem nllchsten Wege zum Ozean, durch Verlandung zur unbedeuten
den Landstadt geworden. Der konstliehe Hafen Cette, Hauptsitz der sod
franzOsischen Pischerei und Weinausfuhr, kann gegen das obermllchtige 
Marseille nieht aufkommen. Diese uralte, durch ihren guten Hafen und 
vor aHem die Beherrschung der Rh6nestrafie unvergleichlich begnnstigte 
Stadt ist seit ihrer Orundung um 600 v. Chr. stets ein hervorragender 
Welthandelsplatz geweserl. 1m Altertum der wichtigste Sammelplatz des 
Verkehrs zwischen MiUelmeer und Westeuropa, ist sie im Mittelalter 
wohl hinter italien zurOckgetreten, aber seit dem Verfall der italischen 
Seestlldte wieder das erste Emporium des westlichen Mittelmeeres ge
worden. Diesen Rang besitzt die 551 000 Einwohner zllhlende, zweitgrOfite 
Stadt und grOfite Hafenstadt Prankreichs noch heute, obwohl ihre Entwick
lung in der letzten Zeit, wie die Prankreichs Oberhaupt, stehen bleibt, Italien 
ihr den Verkehr nach Deutschland und dessen Umgebung zum grOfiten Tei) 
wieder abgenommen hat. Die groBen franzOsischen Dampferlinien im Mittel
meer, nach dem Indisehen Ozean, nach den franzOsisehen Besitzungen in 
Afrika, Asien undAustralien haben hierihren Sitz und ihrenAusgangshafen. 
Das benaehbarte Toulon (105000 Einwohner) ist nur Kriegshafen, die 
Fremden- und Luxusstadt Nizza (143000) mit dem Nachbarhafen Ville
franche nur fUr den Verkehr naeh Korsika von einiger Bedeutung. 
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Der neuere Aufschwung des italienischen Handels tritt in keiner 
Stadt so kraftvoll in die Erscheinung wie in der mittelalterlichen stolzen 
Seekonigin Genua. Sie ist, vor allem seit der ErOffnung der Gotthard
bahn, nach langem Vegetieren wieder zum Welthafen geworden; sie dient 
nicht nur ihrem reichen unmittelbaren Hinterland, der Po-Ebene, son
dern vermittelt den gr08ten Teil des Handels der Schweiz und Sod
deutschlands nach dem Mittelmeer, und zum Teil weiter nach dem Indi
schen Ozean. Sie ist die erste Reedereistadt des heutigen Halien und Aus
gangspunkt der italienischen Linien ins Mittelmeer und nach SOd- und 
Ostasien, sowie nach Afrika und beiden Amerika, vor dem Kriege auch 
der deutschen Dampfer nach diesen selben Zielen (300000 Einw.). Ihre 
alte Nebenbuhlerin an der Adria, Venedig (168000), hat sich, trotz eines 
erheblichen Aufschwungs, noch nicht wieder zu gleicher HOhe heraufzu
arbeiten vermocht, da ihr Hafen, obwohl sehr verbessert, den heutigen Be
d(1rfnissen des GroBverkehrs nicht genOgt. Das einst gll1nzende Aquileja 
ist ein Dorf geworden, Ravennaeine l1rmliche Landstadt, infolge der Ver
landung ihrer Lagunen. Auch die alten BinnenstiWe der oberitalienischen 
Bbene, Turin (452000 Binw.) und besonders Mailand (663000), die reichste 
Stadt Italiens, die Schlosselpunkte derwestlicherenAlpenpl1sse, haben durch 
den Aufschwung ihrer Industrien und als Verbindungsstl1dte mit Frankreich 
und Deutschland sich ml1chtig entwickelt, wl1hrend die stillen Universitl1ts
stl1dte Bologna (190 000) und Padua (1 05 000) mehr Ortliche Mittelpunkte an 
wichtigen StraBenkreuzungen geblieben sind, ebenso Ferrara (103000) an 
derSpitze des sumpfigen Po-Deltas. Auf derHalbinsel sind Spezia undAncoDli 
als Kriegshl1fen, jeder auf einer Seite, zu erwllhnen. Die frnhmiUelalterlichen 
Seestl1dte Pisa, Salerno, Amalfi, Otranto sind schon lange in Unbedeutend
heit versunken; Livorno (109000 Einw.), in neuerer Zeit die blOhende 
Hafenstadt Toskanas, wird von Genua erdrncktl Florenz (242 000 Einw.), die 
Binnenstadt, ist seit dem Mittelalter stets eine bedeutsame Stadt des Land
verkehrs, der BOrse, feinerer Industrie, der Kunst und geistigen Lebens 
gewesen und geblieben. Rom, die alte Hauptstadt der Welt, hat seit dem 
Zerfall des ROmerreiches keine grOBere Verkehrsbedeutung mehr. Seit
dem ist sie, frOher mit dem Meer in regster Verbindung, eine Binnenstadt. 
Als Hauptstadt des KOnigreichs und der katholischen Kirche, als nator
licher Mittelpunkt der Halbinsel, als Fremden- und Gelehrtenstadt hat 
sie zwar an Binwohnerzahl zugenommen (591000), aber weder im Ge
werbe noch im Handel spielt sie eine erhebliche Rolle. ~agegen ist die 
grOfite Stadt Italiens, Neapel (698000), nicht nur die Hauptstadt eines 
landwirtschaftlich Oberaus reichen Gaues, sondern auch wieder die zweite 
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Seestadt Italiens. Es wird von den meisten gr08en Dampferlinien be
rnhrt, die von Genua ihren Ausgang nehmeni es ist die volksreichste Stadt 
des Landes, aber an materiellem und geistigem Leben, schon seit der 
Renaissance~eit, weit zurnckgeblieben unter dem entnervenden Druck 
stllndiger Mi6regierung. Keine einzige der anderen, im Altertum und 
frahen Mittelalter so glllnzenden Stlldte Unteritaliens hat heute irgend 
gr08ere Bedeutung. Hochstens wlire Brindisi als Passagier- und Posthafen 
nach der Levante und dem Suezkanal - Ausgang der engliseh-indischen 
Postdampfer - zu nennen, und Bari (109000 Einw.), Hauptort der italie
nischen Weinausfuhr. Anders in Sizilien, das neb en seinen landwirtschaft
lichen Reichtnmern sich stets auch betrllchtliche Seegeltung bewahrte,wozu 
es als volkreiche Insel schon gezwungen war. Palermo (346000 Einw.), 
Catania (2'17000) und Messina, das sich nach seiner ZerstOrung durch das 
Erdbeben 1908 bereits wieder auf 150000 Einw. gehoben hat, sind als 
Ausfuhrhllfen der reichen Erzeugnisse, ersteres auch als Sitz betrllcht
Hcher Reederei, letzteres als Durchgangshafen von Bedeutung. 

Der bisher 0 s t err e i chi s c h e Hafen Triest (mit Vororten 230 000 Einw.) 
hat vom sinkenden Venedig die Schiffahrt von der Adria zur Levante und die 
Verbindungnach den Osterreichischen und deutschenLllndern nbernommen. 
Seine Glanzzeitwar die zweite Halfte des 18. und die erste des 19.Jahrh. Triest 
war es, das in seinem Osterreichischen Lloyd die alteste und lange Zeit erste 
groBe Dampfergesellschaft des Mitlelmeeres besaB. Noch immer reichen 
seine Verbindungen nach allen Hafen des Ostl. Mitteimeeres, nach dem Indi
schen Ozean und Amerika. Aber der Handel mit Deutschland ist zum groBen 
Teil nach Genua gewandert, infolge dessen besserer Bahnverbindung, die 
auch durch die neueTauernbahn nach Snddeutschland nur zum Teil aufge
wogen wird. Das istrische Pola ist nur KriegshafeA. Fiume, aie Hafenstadt Un
garn'S,hatzwarweite Verbindungen eingerichtet, doch vert~ages noch immer 
keine hervorragende Rolle zu spielen. Die einst nicht unwichtigen dalma
tinischen und albanesischen Hafen sind aile nurvon ganz lokaler Bedeutung. 

In Griechenland hat sich Athen (167000 Einw.), mit seinem Hafen 
Piraus (72000) fast eine Einheit, aus tiefem Verfall herausgearbeitet. 
Fast aile Dampferlinien vom Westen nach dem Agaischen und Schwarzen 
Meet legen hier ani es ist der wichtigste Einfuhrplatz Griechenlands, 
wlhrend Patras an der Westknste einen groBen Teil der Ausfuhr besorgt. 
Transithandel haben beide nicht, und die Inselstadt Syra, die im 19. Jahr
hundert ein Mittelpunkt des Handels des Archipels geworden war, ver
Iiert diese Rolle wieder. Doch ist es mit dem Piraus Hauptsitz der be
trachtlichen griechischen Reederei. 
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In der europaischen Turkei (in den Grenzen vor dem Krieg 1912/13) 
ist Salonik, das in byzantinischer Zeit glllnzende Thessalonich, als Hafen des 
fruchtbarert Makedoniens und als Endpunkt einer Bahnlinie von Mittel
europa von allgemeinerer Bedeutung (158000 Einw.)i doch war sein Fort
schritt bisher durch ungUnstige politische VerhllUnisse gehemmt. Dasselbe 
gilt noch mehr fUr Konstantinopel. Diese Stadt mit ihrer unvergleich
lichen Lage am Eingange des Pontus und an der Verbindung Sudost
europas mit Vorderasien hat zwar eine riesige Volkszahli ist es doch die 
einzige Millionenstadt am Mittelmeer (man schlltzt ihre buntgemischte 
BevOlkerung einschlieBlich der asiatischen Vororte auf 1200000 Einw.), 
sie sieht auch einen gewaltigen Durchgangsverkehr zur See vornberziehen, 
und ihre zahlreiche BevOlkerung fordert naturgemllU fnr sich selbst eine 
starke Einfuhr. Auch eine ganze Anzahl Knsten-Dampferlinien turkischer 
Flagge fahren von hier aus. Aber ihre Bedeutung als groUer Marktplatz 
verfallt und beschrllnkt sich, trotz der Bahnverbindungen mit Europa und 
nach Kleinasien hinein, mehr und mehr auf die umliegenden Provinzen. 
Keine gr06ere Industrie lebt in ihren Mauern. Die groUe Masse der 
Konstantinopeler BevOlkerung ist unproduktiv und verarmt und ernllhrte 
sich direkt oder indirekt von der Eigenschaft der Stadt, Mittelpunkt des 
tnrkischen Reiches und des Islam zu sein. Die Binnenstadt Adrianopel 
ist der MitteJpunkt der thrakischen Beckenlandschaft und militllrischer 
Schlnsselpunkt zwischen dem Balkangebiet und den Meerengen. 

Am S c h war zen Me e r haben die Donauhllfen Galatz und Braila, und 
vor dem Kriege das erst wenig nber ein Jahrh. alte Odessa (631000 Einw.), 
sowie Roslow am Don (205 000) durch ihre Getreideausfuhr und die Einfuhr 
europaischer Fabrikate gro6es Gewicht im Welthandel. Odessa war auUer
dem durch seine Dampferlinien derHaupthafen Ru61ands fnrdessenVerkehr 
mit dem Mittelmeer und Ostasien. Noch manche klein ere Hllfen (Nikola
jew 106000) beteiligten sich an der russischen Getreideausfuhr. Constanza 
in Rumllnien vermiUelt einen Passagier- und Postverkehr mitKonstantinopel i 
Varna ist der einzige nennenswerte Hafen Bulgariens: Sewastopol russischer 
Kriegshafen. Dagegen sind die ehemals wichtigen Handelsstlldte der Grie
chen und Genuesen in der Krim und am Asowschen Meer verfallen. Am 
Ostende des Pont us gewinnt der Hafen Batum wachsende Bedeutung, nieht 
nur alsPetroleumhafen, sondern auch alsVermiUlerdes Handels nach Persien 
und Turkestan, und drangt das aUehrwnrdige Trapezunt in den Hintergrund. 

An der Westkoste Kleinasien s wachst Smyrna (375 000 Einw.) dank 
seiner tlltigen griechischen BevOlkerung machtig empor als Handelshafen 
des an Rohprodukten reichen Kleinasiens, auch als Sitz des Teppich-
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handels - die Fabrikation hat im Innern des Landes ihre SUUten - und 
als Reedereiplatz. Es stellt als Handelsplatz bereits Konstantinopel in den 
SchaUen. 1m Binnenlande ist Brussa (110000 Einw.) der Hauptort der turki
schen Seidenproduktion. Der Haupthafen Syriens ist Beirut (150000 Einw.), 
besonders fUr den Seide erzeugenden Libanon und fUr die alte, in reicher 
Umgebung gelegene Binnenstadt Damaskus (250000 Einw.), die ihrerseits 
die Wustenstlimme bis weit naeh Arabien hineill versorgt. Alexandrette 
ist die unbedeutendere Hafenstadt Nordsyriens, dessen Hauptstadt Haleb 
(250000 Einw.) im Innern den Verkehr naeh Mesopotamien vermittelt. 
Haifa und Jaffa sind die Hlifen des vor dem Kriege aufbluhenden PaHistina. 
Der Handel Mesopotamiens vereint sich wesentlich in der alten Kalifen
stadt Bagdad (225000 Einw.) und zieht von da den sehiffbaren Tigris 
hi nab zu den Hlifen am Persischen Golf, Basra und Mohammerah. 

Auf dem langen Wege von Gibraltar bis zum Suezkanal bietet die 
Insel Malta mit ihrem treffliehen Hafen La Valetta einen willkommenen 
Haltepunkt. Dieser Hafen ist nieht nur von England zu einem mlichtigen 
militarischen StUtzpunkt befestigt, sondern auch ein auBerordentlich leb
hafter Durchgangshafen, freilieh ohne betrlichtliehen eigenen Handels
umsatz. Am Eingang des Suezkanals ist, ebenfalls nur Passagehafen, 
Port Said entstanden. 

Kein Land am Mittelmeer, kaum Italien ausgenommen, hat im 19.Jahr
hundert eine solche Verlinderung erlebt wie A.gypten. Aus dem tiefen 
Verfa\1 der Mameluckenwirtschaft ist es dureh die Tatkraft seiner Herr
scher und durch die europliische Aufsicht und europaische Kapitalien 
zu einem blOhenden Kulturlande geworden, das riesige Mengen Roh
produkte, besonders Baumwo\1e, Zucker, Bohnen, Getreide usw. ausfUhrt. 
Dementspreehend hat sich Alexandrien zu einem groBen Handelshafen 
(445000 Einw.) entwickelt, und aueh die binnenllindische Hauptstadt Kairo, 
an dem Vereinigungspunkt der beiden HaupUeile des Landes, des Delta 
und des Niltales, ist zu einer modernen Gro6stadt (791000 Einw.) empor
gebloht. Auch vom Sudan her nilabwlirts erreicht ein nicht unbetrlicht
licher Handel hier das Mittelmeergebiet. Ein Umschlagplatz nach dem 
Indischen Ozean ist aber an dieser Ste\1e nicht wieder entstanden. 

Sonst sind in Nordafrika vier Gro6stlidte vorhanden. Tunis (200000 
Einw.), Hauptausgang des Karawanenhandels dUTCh die WQste, mit den 
Hafen Biserta (Bizerte) una {Jolettaj Algier (172 OOO),h-eute die gr06te 
Kohlenstation am Mittelmeer, vermittelt sonst im wesentlichen nur den 
Verkehr seines Hinterlandesj Fes (l05 000) und Marokko (111000) sind 
die binnenlandischen Hauptstlldte Marokkos. Tripolis ist eben falls fOr 
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den Karawanenhandel wichtig. Dagegen sind Bone, Philippeville, Oran 
(123000 Einw.) Ausgangspunkte von Bahnlinien, die den Atlas durch
queren. Die bedeutendste Hafenstadt Marokkos und zugleich der Stra6e 
von Gibraltar ist Tanger; an der atlantischen Kuste liegt Mogador. 

ZUSATZ ZU SEITE 1941 

Der Erbe Osterreich-Ungarns auf der Balkanhalbinsel ist, abgesehen 
von einigen an Italien gekommenen Teilen bei Triest und in Dalmatien 
sowie von der Freistadt Fiume, das zum sadslawischen Reich an
gewachsene Serbien, das auch Montenegro verschlungen hat. RumAnien 
hat von Rufiland Be6arabien gewonnen und ist damit nahe an Odessa 
herangerUckt. Oriechenland ist zu einem das Agl1ische Meer fast vOllig 
umspannenden Reich geworden, indem es den bulgarischen Kustenstrich 
am Agaischen Meer sowie von der Turkei OsUhrakien und den Westen 
Kleinasiens urn Smyrna erhalten hat. So flankiert es Konstantinopel auf 
der Nordseite und erreicht das Schwarze Meer. Augenblicklich steht es 
noch mit den Turken im Kampfe, dessen Ziel far Oriechenland die Um
fassung der Meerengen auch von Saden her ist, worauf ihm dann fraher 
oder spater wohl auch Konstantinopel zufallen warde - damit wAre der 
nationale Traum der Griechen erfalltl Aber es ist noch unsicher, ob ihm 
nicht durch den Eingriff Frankreichs auch Thrakien und Smyrna wieder 
verloren gehen werden I 

Die Tar ken sind beschrllnkt auf die Meerengen mit Konstantinopel, 
die sie aber nur unter der Kontrolle derWestmllchte nominell beherrschen, 
und auf den grOBten Teil Kleinasiens, wo sie sich urn eine, von dem 
Schattensultan in Stambul unabhllngige nationale Regierung geschart 
haben und tapfer urn den Besitz ganz Kleinasiens, ihres Volksgebietes, 
ringen. Rufiland berahrt das Schwarze Meer nur noch an der Nordkaste. 
Seine vorderasiatischen Besitzungen sind in einige, unklar und wechselnd 
begrenzte Republiken (Georgien, Aserbeidschan, Armenien) aufgelOst, 
vorillulig ein politisches Chaos. Der ganze Saden, der arabische Teil, 
des torkischen Reiches ist in die Hand der Entente abergegangen: Paillstina 
an Grofibritannien, das abrige Syrien an Frankreich, Mesopotamien und 
Arabien sind britische Vasallenstaaten. So hat Gro6britannien hier ein 
weiteres, sehr wertvolles Glied der Kette hinzugefUgt, mit der es die 
Welt umspannt; es hat sieh auch die linke Flanke des Weges nach 
Indien gedeckt, wllhrend die Bedrohung dieser Flanke durch Ru61and 
und Deutschland (durch die Bagdad-Bahn) geschwunden ist. Der Besitz 
Frankreichs in Syrien ist dagegen isoliert von dessen Ubrigen Besitzungen. 



SCHLUSSWORT. 

Wir haben einen Oberblick fiber die wesentlichen Eigenschaften des 
Mittelmeergebietes zu gewinnen gesucht. Es erschien uns in seiner Na
tur wie in den Bedingungen, die es der menschlichen Kultur darhietet, 
als eine wohl charakterisierte, von seiner Umgebung sich abhebende Ein
heit. Dennoch sahen wir, daB es in sich keineswegs gleichartig ist; son
dern wie es als Ganzes vermittelt zwischen dem groBen Wfisten- und 
Steppengfirtel einerseits, der Region mit Regen zu allen jahreszeiten im 
mittleren und nOrdlichen Europa anderseits, so vollzieht sich auch dieser 
Obergang innerhalb des Mittelmeergebietes schrittweise vom Rande der 
Wfiste bis zu den Alpen und Pyrenaen und kommt zum Ausdruck in 
Boden und Klima, in Vegetation und Kultur, in Wirtschaft und Siedelung. 

Das gibt uns den Schlfissel zum Verstandnis dergeschichtlichen Rolle 
des Mittelmeergebietes. Die alteste Wiege der ganzen "abendIandischen" 
Kultur steht in den groBen Stromoasen des Wfistengfirtels, in Mesopota
mien und Agypten. Welch ungeheure Kluft in allen natilrlichen Grund
lagen der menschlichen Kultur zwischen diesen Landern und dem Schau
platz der modernen Entwicklung, Mittel- und Westeuropal Und doch 
wird diese Kluft ilberbrilckt durch das Mittelmeergebiet. Indem sich hier 
der Schwerpunkt der Kultur von Land zu Land verschob, von Vorder
asien nach Griechenland, von Griechenland nach Italien, fand sie in je
dertl dieser Under eine Natur, die sich mehr von der Natur ihres U~
sprungslandes entfernte, sich niiherte der Natur ihres heutigen Schau
platzes. So konnte eine zusammenhiingende Kulturentwicklung, sich all
mllhlich umformend und anpassend an ihren jeweiligen Schau platz, .vom 
Euphrat und Nil nach Seine, Rhein und Themse ffihren. Ein un mittel
bares Oberspringen von der Wilste nach Westeuropa ware unmOglich ge
wesen. 
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Archipel s. Aegaeis 
Argaeus 26. 31. 114 
Argolis 27 
Arier 185--189. 193 
Aries 86 
Armenien 10. 12. 26. 43f. 46f. 49. 80. 

114. 157-162. 194. 213 
Armenier 188. 190. 220. 226 
Arno, -tal 17.85 
Artischocke 166 
Arundo s. Rohr 
Arve 154 
Arzt 199 
Asia (Name) 6 
Asiatisch-australisches Mittelmeer 5 
Askalon 76 
Asowsches Meer 44. 61. 81. 110. 155. 

220.235 
Asphodelos 152 
Astragalus 151 f. 
Astronomie 196 
Asturien 32. 101. 106. 114. 213 
Athen 29f. 78. 99. 102f. l05ff. 109. 111 

113. 121. 141. 222. 234 

Athos 209 
Atlantischer Ozean 5f. 11. 13. 33f. 45. 

50-54. 58. 60. 71. 91. 93 .. 192.203. 
221. 223. 225. 230 

Atlas-Gebirge und -Under 6. 10-14. 
16. 25. 29. 31. 37f. 45. 49. 63. 87ff. 
104f. 122. 127. 134. 147. 152. 162. 
204. 213. 222. 224f. 228. 236 

Attika 17. 162. 183. 213 
Austern 59. 60. 
Australien 6. 89. 143. 220. 232 
Auswanderung 212 
Axios s. Wardar 
Azdod 76 
Azoren 91. 210 

Babylon, -ien 47ff. 75. 104. l06f. 121 f. 
126. 176.204.221.223 

Badeschwamm 61. 203 
Bar 171 
Baume, s. auch Laub-, Nadelbiiume 

145f. 148. 151. 154. 
Bagdad 47. 109. 121. 223f. 235 
Bagdadbahn 48 
Bakonywald 14 
Baku SO. 214. 227 
Balearen 9. 13f. 25. 38. 87. 106. 109. 

170 
Baliamaden 178 
Balkan 13f. 31. 41. 63 
Balkanhalbinsel 12. 31. 39ff. 48. 63f. 

79.82.84.89.93.100.102.104-107. 
109. 117f. 123f. 136. 155. 159. 162f. 
171. i78f. 18If. 186-190. 193f. 
209f. 212. 219. 227 

Barbe 173 
Barcelona 86. 108. 216. 224. 231 
Bari 74. 165. 233 
Barka 22. 45. 104 
Basar 209 
Basken, -land 33. 101. 187 
Basra 47. 235 
Batum 44. 80. 119. 162.235 
Baumgrenze 148. 154 
Baumkulturen 159--168 
Baumwolle 157. 164. 167.204.216.227. 

235 
Beamten 199 
Becken im Mittelmeer 6f. 17ff. 44f. 57. 

93. 194 
BedUrfnislosigkeit 197. 212 
Beerenobst 166 
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BehringstraBe 5 
Beirut 76f. 102. 107. 109. 121. 230. 235 
Belgrad 40 
Benevent 36 
Bengalischer Golf 5 
Berber s. Hamiten 
Bergamasker 181 
Bergbau, Bergwerke 178. 213 
Berger 6 
Bernsteinhandel 40. 221 
Berytos s. Beirut 
Besitz (Land-) 168. 211 
Bettelei 197 
Bev61kerung 28. 42. 48. 128-131. 140. 

203. 205f. 209--212. 223 
Bewlisserung 47. 126. 131-137. 144. 

146. 154. 156ff. 161-168. 204. 211 
s. auch Gartenbau und Wasserbauten 

Bew61kung 103. 110. 112f. 115. 117 
Bibel 126. 157. 162 
Bienen 152. 183f. 
Bilbao 230 
Bimsstein 27. 127. 214 
Birnbaum 146. 153. 166 
Biscaya, Golf von 38 
Biskra 1081. 122 
Bizerte 88. 236 
Blei 213 
Blumen 1661. 204. 216 
Blutegel 174 
Blutrache 189. 200 
Blutregen 97 
Boden 15. 25. 28f. 32. 361. 42. 47. 128. 

132-135. 137-144. 149. 151. 159. 
169.182.194.204.212.237 

B60tien 29. 135 
Bohnen 166. 235 
Bologna 232 
Bolsena, Lago di 25 
Bone 236 
Bora 77. 96. 117 
Bordeaux 34. 221 
Bosnien 13. 39. 124. 210. 213. 219 
Bosporanisches Reich 81 
Bosporus, taurlscher 81 
Bosporus 18. 21. 39. 40. 43f. 50. 52ff. 

60.79.110.120.185.189.193.220 
Branco 24 
Bralla 82. 234 
Brandung 57. 61. 67f. 70 
Branntwein 160f. 
Brenta 83 

Brindisi, Brundusium 40. 74. 84. 223f. 
233 

Brombeeren 150 
Bronze 213 
Brot 156. 163 
BrUche s. EinbrUche 
BrUcken 133 
Brunhes 164 
Brunnen 127f.131 f. 205ff. 
Brussa 124. 235 
Buche 3. 148. 154 
BUffel179 
Bug 81 
Bukarest 118 
Bulgar Oag 31. 114 
Bulgarien.I55. 193. 219. 229 
Burgas 82 
Burgen 209 
Burgundische Pforte 34 
Buschwald s. Macchien 
Butter 156. 177. ISO 
Byblos 76 
Byzantiner, -isches Reich SO. 184. 187 

bis 190. 1921. 195. 209. 224. 234 
Byzanz s. I(onstantinopel 

Cadiz, Golf von 38, s. Gades 
Clisar 127 
Caesarea 76 
Campagna, r6mische 206 
Canal du Midi 34 
Canobus 75 
Capparis s. I(apernstrauch 
Caracai 171 
Carmel 76 
Carrube s. Johannisbrotbaum 
Cartagena 25. 87. 231 
Catania 109. 233 
Catanzaro 36 
Cattaro, Bocche di 66. 102 
Cedrus s. Zeder 
Ceratonia s. Johannisbrotbaum 
Cette 86. 231 
Chalkidlke 54. 79. 105 
Chalkis 21. 55. 79 
Chamlileon 173 
Chamaerops s. Zwergpalme 
Chamsin 97 
Cherson 81 
Chersonnesos (Stadt) 81 
Chile 89. 143 
China 47. 157. 184. 223f. 
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Chios 150 
Christen, -tum 190, 193, 195, 199, 209 
Cistus, Cistroschen 150. 152 
Cold 23 
Comersee 162 
Constanza 82. 235 
Cornwall 213. 221 
Coruna 230 
Crataegus s. Hagedorn 
Crati 36 
Crkvice 102 
Cupressus s. Zypresse 
Cvijic 13 
Cypern 10. 43. 77. 92. 102. 120. 162. 

171. 194. 211. 213. 219. 222. 229 
Cyprina islandica 61 

Bachs 171 
Dahr el Chodib 31 
Dalmatien 13. 20f. 66. 73. 83. 96. 98. 

100. 102. 104. 106. 108. 124. 233 
Damaskus 77. 224. 235 
Damhirsch 171 
Damiette 76 
Dardanellen s. Hellespont 
Darius 41 
Dattelpalme 144. 146f. 
Delos 215. 223 
Delphine 59 
Deltas 70f. 74f. 78. 80. 82. 86 
Deutschland 34.91. 98. 101. 103-106. 

108.124.140.149.179.192.212.215. 
219. 221. 2241. 2281. 231f1. 

Dichtkunst 204 
Dinarisches Gebirge 18. 39ff. 
Disteln 145. 152 
Dnjepr 81 
Dnjestr 81 
Dobrudscha 66. 82. 118. 155 
Dolinen 135 
Don 81. 234 
Donau 41. 48. 50. 61. 71. 82f. 203. 218. 

221. 2261. 234 
Doppeldorfer 207 
Dornstraucher 144. 146. 150. 155 
Dreschen 159. 178 
Drin 39. 82f. 
Drogen 203 
Diinen 76 
Dlinger, DUngung 141. 181. 183. 2041. 
Durazzo s. Dyrrhachion 
Durchsichtigkeit der Luft 103. 111. 113 

Philippson: das Mittelmeergebiet. 4. Aun. 

Durchsichtigkeit des Meerwassers 52 
Dyrrhachion 40. 82. 102. 223 

Ebbe s. Gezeiten 
Ebenen 78. 130. 132. 134f. 140f. 149. 

151 f. 160. 162-165. 167. 205-208. 
212 

Ebro, -Becken 25. 32f. 86f. 101. 115. 
162. 231 

Edelkastanie (Castanea vesca) 146. 148. 
154 

Eginitis 89. 126 
Eibe (Taxus) 149 
Eichen (Quercus) 146. 148. 1501. 153f. 

179 
GaUapteleiche (Qu. infectoria) 

148 
Kermeseiche (Qu. coccijera)150. 

173 
Korkeiche (Qu. suber) 148. 203 
Steineiche (Qu. /lex) 148 
Wallon- oder Knoppereiche 

(Qu. Aegilops) 148. 203 
Eidechsen 173 
Eier 183. 204 
Eierpflanze (Solanum esculentum) 166 
EinbrUche 6-10. 12f1. 16-21. 24. 28 

bis 33. 35f. 38. 40. 44-48. 63ff. 67. 
78. 82. 84. 88. 134f. 

Einheitlichkeit d. Mittelmeergebietes 3. 
123. 142. 196 

Einzelbaume 153 
Einzelsiedelung 205 
Eis auf dem Meere 110 
Eisen 213. 216 
Eisenbahnen 40. 44. 74. 78. 80. 107. 

177f. 216. 218f. 227.231. 234.236 
Eiszeit 61. 124ff. 1371. 143. 147. 149. 

151. 170. 174 
Elaphis 173 
Elba 213 
Elbe 221 
Elche (Spanien) 147 
Elefanten 8. 127 
Emvatis 96 
England s. OroBbritannien 
Engler 151. 154 
Ente 172. 183 
Entwaldung 127f. 133. 139ft. 
Entwickelung der Erdoberflliche 4 
Ephesos 78. 222 
Epirus 1041. 166 

16 
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Epomeo 26 
Erdbeben 29-31. 135. 208. 233 

-wogen 29. 54ff. 
Erdbeerbaum (Arbutus) 150 
Erdbeeren 166 
Erdteile 5. 91. 
Eredia 89 
Eretria 79 
Erika 150. 152 
Erosion 111. 17. 19f. 25.134.136 
Eruptivstiicke 14. 24 
Erze 38. 178. 213ff. 216. 230f. 
Esel 159. 165. 175f. 178. 181. 1831. 
Esparto s. Haifa 
Etesien 92. 94. 96. J 11 
Etrurien 213, s. auch Toskana 
Etrusker 38. 85. 186f. 222 
Etschtal 117 
EuMa, auch Kanal von 21. 26. 29f. 

55f.79 
Eufemia, Golf von 36 
Euganeen 25 
Eukalyptus 131 
Euphorbien 152 
Euphrat 47. 218. 237 
Euripus 21. 55 
Europa (Name) 6 
Euros 95 
Exner 89 

Fagus s. Buche 
Fahrstra6en 1761. 2181. 
Falco cenchris s. Rotelfalke 
Fallwinde 57. 961. 
Faltung, Faltengebirge 10: 16. 18. 31 f. 

36. 38--46. 48. 66. 87. 136 
Familienleben 198-201 
Farbe des Meerwassers 51. 133 
Farben der Landschaft 103. 1101. 113. 

138 
Fasan 183 
Feigenbaum (Ficus carica) 157. 162. 

166 
Feigenkaktus (Opuntia Ficus-indica) 

153. 158. 1661. 
FeldhUtten 207 
Felle s. Hllute 
Ferrara 232 26 
rerrOi .G.:lU 

Fes 236 
Festlllnder 41. 

Festungen 209. 231. 234, s. auch 
Kriegshllfen 

Feuchtigkeit der Luft (u. Trockenheit) 
51. 61. 90f. 93ff. 97. 102. 100f. 108. 
110-113. 115. 128. 1381. 1451. 163. 
172. 174. 197 

Feuerung 197f. 
Fichte 149. 
Ficus carica s. Feigenbaum 
Ficus Sycomorus 153 
Filialdorfer s. Doppeldorfer 
Finnland 149 
Fische 55. 60f. 84. 173 
Fischer P. D. 196 
Fischer Theob. 23.55.97.101. 127. 161 
Fisclierei 58ff. 83. 202f. 231 
Fischotter 171 
Fischzucht 183 
Fiumare 133 
Fiume 83. 233 
Flachkiiste s. Schwemmlandskiiste 
Flachs 157. 164 
Flamingo 172 
Flandern 215. 224 
Fledermlluse 170 
Fleisch 156. 164. 177-180. 183. 196 
Fliegen 173 
Flohe 174 
Fiotlerei 133 
Florenz 85. 102. 232 
Fliisse, Bllche 32. 37. 39f. 43. 47. 50. 

53.61. 67f. 70f. 110. 112ff. 125. 127. 
132--136. 146. 153. 164. 208. 218 

Flutlhllfen 71. 75. 81. 85. 234 
FluBkrabbe 173 
FluBmiindungen55. 69ff. 75.81.83.861. 
Flutlschiffahrt 133. 218. 227. 235 
Flut s. Gezeiten 
Flysch 15 
Forelle 173 
Frllnkisches Reich 192 
Frankreich (s. auch Siidfrankreic;.h) 34. 

42. 60. 85. 91. 172. 187. 192H. 215. 
221. 224-227. 229. 231 f. 

Franzosen 37. 187 
Frost 106f. 114. 116. 118. 120f. 122. 

138. 146. 162. 165 
Fruchtbarkeit s. Boden 
FrUh- und Splltr.egen 121. 126. 159 
Fuchs 170 
Fuciner See 135 
Futterkrlluter 159. 181. 205 
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Gabbro 25 
Gades 223. 230 
Galater 188 
Galatz 82. 234 
GaleriewAlder 144. 153 
Galicien 32. 101. 105 
Gallilpfeleiche 148 
Gama, Vasco da 46 
Gans 183 
Gardasee 162 
Garigues s. Phrygana 
Garonne 16.34.221 
Gartenbau 111. 130. 146. 162. 164 bis 

168. 203f. 209. 211. 215 
Gartenmohn (Papaver somnilerum)l64 
Gastfreundschaft 198. 201 
Gata, Cabo de 25. 87 
Gaza 76 
Gazelle 171 
Gebirgssysteme 9-14 
GebUsche 153, s. auch Macchien 
Gecko 173 
GeflUgel 180. 183 
Gehllngelehm 138 
Geier 172 
Gemarkungen 167. 181. 207 
Gemse 171 
GemUse 166ff. 204 
Genette 171 
Genua, Genuesen 13. 36. 74. 81. 84f. 

101. 107. 116. 193. 209. 217. 224f. 
232f.235 

-, Golf von 38 
Georgien 194 
Geosynklinale 11. 15 
Gepard 171 
Germanen 187f. 
Gerste 156. 158f. 
Getreide, -bau 37. 43f. 82. 110-113. 

121. 144. 156. 158f. 161. 167f.203f. 
211. 222. 226ff. 234f. 

Gewerbe s. Industrie 
Gewitter 91. 98ff. 111. 115f. 119. 139 
Gezeiten (Ebbe und Flut), Gezeiten-

str6me 51. 54ff. 57. 70f. 
Ghor s. Jordantal 
Gibraltar, Stadt u. Felsen 74. 87. 170. 

194. 210. 229. 231. 235 
-, StraBe von 16. 18.21. 37ff. 50-54. 

56. 87. 123. 220ff. 236 
Olion 230 
Olnster 146. 1501. 

Olasindustrie 216 
Oletscher 114. 124 
Olycyrrhiza s. SilBholz 
Gnirs 23 
G6pel 165. 175 
Gold 213f. 216 
Golette, la 88. 236 
Gossypium s. Baumwolle 
Goten 189 
Gotthardbahn 232 
Grllser 145. 152. 155 
Granaten 166 
Granit 14. 24 45 
Gran Sasso d'Ualia 31 
Grenzen des Mittelmeergebietes 48f. 
Griechen 30. 37f. 42ff. 59. 75. SOf. 86. 

92. 95. 119. 128f. 136. 151. 157. 161. 
186-191. 193. 195.208.221 ff. 226f_ 
229. 235 

Griechenland 7ff. 12ff. 16f1. 20. 23. 
27ff. 39-45. 54. 61. 64. 68. 70. 72. 
78f. 82. 84. 89. 95. 97-100. 102 bis 
107. 110-115. 117f. 124. 126f. 
130ff. 135f. 145. l~f. 151. 155. 158 
bis 164. 166ff. 170-173. 1761. 179. 
181. 183. 186f. 193. 197. 202ff. 207. 
bis 210. 213ff. 218ft. 222ff. 229.234. 
237 

Griechische Kirche 190. 195 
Gr6nland 124. 172 
GroBbritannien 34. 37. 42. 191. 194. 

211. 214f. 221. 225--228. 231 
GroBer Ozean 5. 11. 220. 225. 227 
GroBgrundbesitz 141. 2~f. 
GroBstlldte 140. 199. 230-236 
Grotten 136 
Grundwasser 130. 132. 136f. 144. 146. 

165. 205 
Guadalquivir 16. 32f. 132. 230 
Gunther, R. T. 23 
Gurken 166 
Gute Hoffnung, Kap der 48 

Haar ISO 
Hllfen 68. 70-88. 110. 217f. 229-236 
Hllute s. auch Leder 204. 222 
Hafer 158 
Haffs s. Strandseen 
Hagedorn (Crataegus) 150 
Hagel 115 
Hahn, Ed. 174 
Hahn, F. G. 23 

16* 
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Haie 60 
Haifa 76. 173. 235 
Halbstraucher 144. 151 f., s. auch 

Phrygana 
Haleb 77. 224. 235 
Halfa- (oder Esparto-) GraR (Macro

chloa tenacissima) 152. 155. 203 
Hamiten (und Berber) 182. 185f. 190. 

193 
Handel (s. auch Verkehr) 58. 62. 84. 

199. 202ff. 214-236 
HandelsvOlker 219f. 
Handwerk, -er 199. 209. 213. 216 
Hanf 164. 204 
Hann 89. 117 
Hannibal 33 
Hartlaubgewachse 146 
Harz 148. 160. 203 
Hase 170. 202 
Haus s. Wohnung 
Haustiere 174f. 
Hebros s. Maritza 
Hebungen unn Senkungen 16-23. 29. 

31. 67f. 
Hehn, V. 126. 151. 174 
Heiderich 217 
Heizung 198 
Helianthemum 152 
Helike 29 
HeUenismus, he\1enistische Zeit 42. 72. 

74. 77. 188. 195. 222 
Hellespont 17. 18.21. 39f. 44. 52. 56. 

79. 185. 189. 191 
Herkulaneum 28 
Hermos 62. 70. 78 
Herodot 54. 119 
Hettiter 186 
Heu 145. 164. 178. 181. 205 
Heuschrecken 173 
Hibiscus s. Melzane 
Himalaya 10 
Hinterindien 10. 158 
Hipponax 162 
Hippopotamus Pentlandi 8 
Hirsch 171 
Hirse 163 
Hirten s. Viehzucht, Nomaden 
Hitzenebel 103 
Hochgebirgsregion 114. 154. 167 
Hochwild 202 
Hohenstaufen 37 
Ho\1and 215 

Holz 148f. 203. 208. 213f. 222. 228 
Holzpflanzen 145f. 155f. 159 
Homer 58. 161 
Honig 184. 204 
HUlsenfrilchte 157. 159. 161. 204 
Huelva 213. 230 
Hilttenindustrie 213f. 
Huhn 183 
Hummer 60 
Hund 174f. 177 
Hutfabrikation 216 
Hyiine 171 
Hyblaeische HUgel 25 

Jabneh 76 
jaffa 76. 235 
jagd 170. 172. 176. 202 
jahresschwankung der Temperatur 

IOSf. 
Jalta 81. 119 
Iberer 38. 185. 187 
Ibis 172 
Ichneumon 171 
Jerusalem 1 f. 102. 107. 109. 121 
Igel170 
Illyrien 39 
Illyrier 187ff., s. auch Albanesen 
Immergrllne Holzpflanzen s. Hartlaub-

gewachse 
Indien46ff.76. 157. 163. 170. 179. 183. 

194. 220. 223. 227 
Indischer Ozean 5. 451. 75. 220. 225. 

227. 231 ff. 236 
Indus 121 
Industrie 42. 47. 129. 199.203.212 bis 

216. 221. 224f. 231 ff. 234 
Ingression,-Kilsten21. 66ff. 71. 78-88. 
Innerasien 78. SO. 90. 93.157.170.174. 

177. 182. 189. 220. 223ff. 227 
Insekten 173f. 179 
Insektenfresser 170 
Inseln 6. 8. 14. 17f. 21. 30. 43. 55ff. 

66ff. 74. 76. 78. 84f. 87. 94. 96. 107f. 
117. 165f. 168. 171. 176. 185. 203f. 
208.217 

johannisbrotbaum (Ceratonia Siliqua) 
162 

johanniter 37 
Ionische Inseln 29. 82. 106f. 
lonisches Meer 7. 23. 25. 31. 45. 82. 

105. 109. 228 
jordan, -tal, Ghor. 46. 121. 123. 134 
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Iran lOf. 44f. 47. 76. 78. SO. 90. 191. 
220.223 

Iranier 188 
Ischia 26. 
Islam, Mohammedaner 44. 48. 59. SO. 

156.160.166.172.177.179.190.192 
bis 195. 197ff. 201 ft. 209. 216. 224. 
226.234 

lsonzo 48. 83 
Israeliten 128 
lssus, Oolf von 77 
Istrandscha 14 
Istrien 83. 96. 100. 102. 108. 233 
Italien 1. 6.16.23. 25ft. 29. 31. 33-39. 

42. 45. 54--56. 6Of. 631. 74. 82. 84f. 
89. 92. 97-105. 108. 117. 127. 129 
bis 132. 143. 145f. 149. 154f. 159 bis 
162. 164-168. 170. 172. 178f. 183 
bis 187. 191-194. 197. 203. 207f. 
210-215. 218f. 222-226. 229. 
231 ft. 235. 237 

ltaliener 2.38.40.59.95.187.191. ]96. 
200. 208. 220. 225. 227 

Italiker 187 
judentum 190 
jUrUken 181 
jumruktschal31 
Jungtertiar 8. 19ff. 22. 251. 29. 32. 

35ft. 43. 124. 143. 149. 151 
juniperus s. Wacholder 
Justinian 157 

Kase 177. 180 
Kafteehaus 197. 199 
Kahlheit 141 f. 
Kairo 76. 92. 98. 103. 105. 107ff. 122. 

236 
Kalabrien 18. 29. 36. 84. 106. 130 
Kalifenreich 189. 193 
Kalifornien 89. 143 
Kalkrinde 142 
Kalkstein 15. 20. 42. 134ft. 138. 1491. 
Kamel 127. 177.2]9 
Kampanien 25. 26. 36 
Kanaren 93. 210 
Kaninchen ] 70. 179 
Kantabrien 31 
Kantabrisches Oebirge ]24, s. auch 

Asturien 
Kapellen 209 
Kapernstrauch (Capparis) 153 
Kapland 89. 143 

Kappadoker 186 
Karaibisches Mittelmeer 5 
Karakatzanei 181 
Kare s. Zirkustiiler 
Karer 186 
Karpathen 11. 13. 17 
Karpfen ]73 
Karren(felder) ]35 
Karst, Karstformen 15. 83. 132. 134ff. 

221 
Karthager 371. 87 186. 191 
Karthago 88. 222f. 
Kartoffel 158. 166 
Kaspisches Meer 5. 17. 44. 49. 61. 80. 

224.227 
Kaspische Steppen 169. 220 
Kastanie s. Edelkastanie 
Kastilien und Kastilier 33. 101. 23] 
Kastilisches Scheidegebirge 32. ]01. 

124 
Katakekaumene 26 
Katalanen 33. 38. 86. 95.187.220.224. 

231 
Katalonien 33. 86. 96. 106. 162. 216. 

224 
Katalonisches Oebirge 13. 33 
Katavothren 134f. 
Katze 171. 174f. 
Kaukasus 11. 13. 17. 26. 31. 44. 48 1. 

64. 80. 96. 100. 114. 119f. 155. 186. 
188. 190. 194.214 

Kaukasische Rasse 185f. 
Kaviar 60 
Keiten 187f. 
Kephalaria 136 
Keramik 214. 216 
Kermesbeeren 173 
Kermeseiche s. Eiche 
Kertsch, Stra.6e von 81 
Kettengebirge s. Faltengebirge 
Keuschbaum (Vitex Agnus-castus) 153 
Kiefern (Pinus) 1481. 150. 154 

Aleppokiefer (P. halepensis) 
148 

Pinie (P. Pinea) 148. 153 
Seestrandkiefer (P. maritima) 

148 
Schwarzkiefer (P. Laricio) 

149 
Kiepert, H. 6 
Kilikien 43. 77f. 96. 106 
Kirschen 166 
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Kisilbasch t 81 
KjijkkenmOddinger 22 
Kleidung 197f. 216 
Kleinasien 9, 11-14. 16. 18. 20f. 23. 

26; 29. 31. 39-44. 63. 70. 77-SO. 
92f. looff..l04-107. 114. 118ff. 124. 
127. 130. 134. 149. 155. 158. 161 bis 
164. 166f. 171. 173. 177f. 180ff. 184. 
186-190. 193f. 206. 2OSf. 211. 213f. 
216f. 219. 222. 224. 227. 234f. 

l(Iima 331. 36f. 41. 43f. 49ff. 61 f. 81. 
88--132. 137-143. 147. 154f. 159. 
162f. 167. 169. 181. 194. 196ff.204. 
208. 210f. 217. 237 

Klippschliefer J 72 
Klijster 209 
Knieholz 154 
Knoblauch 156. 166 
Knoch 89 
Knoppern, Knoppereiche s. Eiche 
Kobelt 21. 60. 127.169 
Koch, M. 154 
Kijhler, .• ei 149 
Kijrperbeschaffenheit 128 f. 
Kohl 166 
Kohlen (Mineral) 178. 213ff. 216. 228. 

236 
Kolchis 80. 119 
Kolomen 42.78.81. 84. 119. 128. 151. 

161. 186. 1901. 193. 195.222. 226 
Kolumbretes-Inseln 25 
Koniferen s. NadelhHlzer 
Konstantinopel 4Of. 43f. 56. 60. 76. 

79f.99. 102.107.109.120.141. 183f. 
215. 221. 223ff. 227. 234f. 

Kopats-See 130. 135. 204 
Kopfsalat 166 
Kopten 100 
Koralle (Edel-) 61. 203 
Korbflechterei 153 
Kortu, Korkyra 102. 107ff. 222 
Korinth, Golf von 7.20.29.42.56.64. 

79.82 
-, Isthmus von 7. 26. 42. 54. 79 
- (Stadt) 30. 78. 215. 222f. 
Korinthen 161 
Korkeiche s. Eiche 
Korkyra s. Kortu 
Korso 197. 199f. 
Korsilta 14. 16. 3t. 35. 38. 66. 85. 101. 

106. lOS. 124. 128. 131. 148. 170f. 
186. 210. 232 

Kos 26 
Krliuter 145. 152. 166. 180 
Krapp (Rubia tinctorum) 164 
Krebse 60 
Kreta 8ff. 24. 45. 73. 78f. 106. 109. 170. 

176. 193. 210 
Kreuzzuge 1. 47. 77f. 131. 186. 222ff. 

230 
Kriegshllfen 74. 83. 85. 231 ff. 235 
Krim 11. 13. 26. 44. 48. 81. 100. 108. 

119. 155. 16~. 235 
Kristallinische Gesteine, Schiefer 10. 

14f. 45. 213f. 
Krokodil 173 
Kronstadt 13 
Krllmmel56 
Krugler 90 
Kuckuck 172 
KUrbis 166 
KUstenebenen 69. 85. 87f. 130 
- gliederung 8. 19ff. 421. 45f. 58. 63 

bis 88 
- versetzung 56. 68f. 75. 83. 86 
- winde 68. 95f. 111 
Kulturbedeutung des Mittelmeergebie

tes 3 
- pflanzen 126. 144. 151. 153. 155 bls 

168 
- rUckgang 123. 126ff. 139ff. 
- tiere 174-184. 204 
Kumi 26 
Kunst 196f. 232 
Kupfer 213f. 
Kurdlstan 21 
Kykladen 14.21.26.78. 105. 168. 183 

207 
Kynie 78 
Kynuria 79 
Kyrene 222 

Duse 174 
Lago Maggiore 116f. 
Lagunen s. Strandseen 
Lagunenblifen 70. 83. 86. 232 
Lakonien 79 
Lakonischer Golf 64 
Lamia 177 
-, Golf von 54.166 
Landhalbkugel 5 
Landhlluser 207 
Landschaftlicher Charakter u. Formen 

2f. 14f. 19. 2Of. 
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Landwege 218, s. auch FahrstraBen 
Landwind s. KUstenwinde 
Languedoc 25. 33. 86. 96. 107f. 116. 

162. 214. 221 
Languste 60 
Larnaka 102 
Latium~ 
LaubbAume und -strllucher 144. 148 
-, blattwechselnde 146. 148f. 151. 

153f. 
Lauch 166 
Laurion 74. 213 
Laurus s. Lorbeer 
Lavendel 152 
Leder 180. 216 
Legfllhre 154 
Leiter 89. 126f. 
Leb,nes 230 
Lemming 125 
Leopard 171 
Lerche 172 
Lesbos 104 
Lesina 104. 106 
Levantiner 226 
Levantinisches Meer 5.45.77.92. 105. 

228 
- Schichten 18 
Leveche 97 
Lianen 147 
Libanon 10. 31. 46. 64. 76f. 114. 121. 

124. 167. 235 
Libyen, Libysche Tafel u. WUste 6. 9. 

16. 26. 29. 45f. 49. 64. 75f. 88. 122. 
124. 152.222 

Ligurer 38. 186f. 
Ligurien s. Riviera 
Likllr 216 
Limane 66f. 79. 81 f. 
Limone s. Zitrone 
Linde 153 
Lion, Oolf du 38. 61 
Liparische Inseln 26ff. 214 
LippenblilUer 152 
Lissa 117 
Lissabon 29. 101. 104.230 
Literabir 197 
Livadia 81 
Livorno 85. 110. 232 
Llobregat 86 
Loeschcke 183 
L1l8 125. 138 
LiSwe 171 

Lokris 29 
Lombardei 216 
London 227 
Lorbeer (Laurus nobilis) 146. 150f. 
Lothringen 34 
Luchs 171 
Luftdruck 55. 90-96 
Luftspiegelung 110 
Lugano 117 
Lyder 186 
Lydien, Lydisch-Karische Masse 14.26 
Lyker 186 
Lykien 23 
Lyon 34 

Baas 34 
Macacus 170 
Macchien, immergrUner Buschwald 

113f. 139. 147. 149-154. 168. 175. 
180 

Macrochloa s. Haifa 
Madeira 210 
Madrid 108. 162. 231 
Mllander 130. 132. 162. 166 
Mllhnenschaf 171 
Mlluse 170 
Magnesische Inseln 55 
Magot s. Macacus 
Mailand 34. 106ff. 224.232 
Mainoten 209 
Mais 111. 113. 158. 163. 167 
Makedonien, Makedoner 14. 26. 40. 79. 

83. 162. 167. 184. 187f. 203. 234 
Makkaroni 166 
Malaga 87. 106. 108. 115.231 
Malaria 129ff. 135. 163.206 
Malischer Oolf 54 
Malta 8. 23. 37. 39. 55. 74. 98f. 1071. 

194. 210. 219. i229. 235 
Malteser 220. 226 
Mamelucken 235 
Mammut 125 
Mandarine 158. 165 
Mandelkrahe 172 
Mandeln 163. 166 
Manjilik 178 
Maquien s. Macchien 
Maremmen 130 
Mareotis-See 75 
Maritza 40 
- becken 118 
Marken (Italien) 20 
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Markt 199.209 
Marmarameer 18.44.52.98. 120. 162. 

208 
Marmor 214. 216 
Marobbio 55 
Marokko 13f. 16. 18. 31. 37. 58. 102. 

1041. lOS. 122. 159. 194. 203. 211. 
219. 229. 236 

Marseille 34. 71. 85f. 221 ff. 231 
Maschinenindustrie 216 
Massilia s. Marseille 
Mastixharz 150 
Matten 152. 180 
- (gef1ochtene) 153 
Maulbeerbaum 157. 166f. 184 
Maultier 1761. 
Mauren 33. 186f. 
Mauretanien 127 
Meerengen 17. 21. 30. o4ff. 66. 81 
Meeresspiegel, Hohe des 51 
Megara 78 
Melonen 166 
Meltem s. Etesien 
Melzane (Hibiscus esculentus) 166 
Meran 117 
Mergel20. 142. 205 
Mesopotamien 10. 12.26. 46f. 49. 76f. 

101 f. 100f. 121 f. 147. 155. 157. 171. 
186. 189. 191. 193. 22Of. 230. 235. 
237 

MesozoYcum 11. 15. 32 
Messenlscher Golf 64 
Messina, Stadt 29. 84. 222. 233 
-, StraBe von 21. 39. 55 
Metallverarbeitung 213ff. 216 
Metbana 27 
Mexikaniscbes Mittelmeer 5 
Milch 177f. ISO 
Milchregen 97 
Milet 78. 222 
Milos 26 
Minima, wandernde s. Zyklonen 
Minos 58 
Mioclln 8. 12. 16-19. 50. 60 
Misenum 85 
Mistral 96. 116 
Mltte1meere, Zone der 5 
Mofetten 27 
Mogador 123. 236 
Mohammedaner s. Islam 
Mohammerab 235 
Mohn 164 

Mobrenbirse 163 
Mollusken 6Of. 174 
Monaco 192.210 
Mongolen 189f. 
MongolenstUrme 47. 224 
Monte Amiata 25 
- catini 213 
- Cinto 31 
- Conero 84 
- Gargano 36. 40. 84 
Montenegro 13. 39. 105. 193. 219. 229 

229 
Monte nuovo 23. 26 
Montpellier lOS 
Morllnen 124. 137 
Morawa 40. 221 
Mosel 34 
Mossul 105. 121 
MUcken 130f. 173. 206 
MUblen 178. 208f. 216 
Muflon 171 
Mulabacen 31 
Murcia 25. 106. 116. 231 
Musalla 31 
Muscbelanhllufungen 22 
Muscbeln 6Of. 
Musteliden 171 
Mykeniscbe Kultur 57. 127. 161. 177. 

186.204 
Myrte (Myrtus communis) 150r. 

NachtigaU 172 
NadelMlzer 146. 148f. 154 
Nagetiere 170 
Nahr el Zerka 173 
Nahrung 196f. 203 
Nahrungstiere 174. 177. IS.~ 
Nao, Cabo de la 87 
Narbo s. Narbonne 
Narbonne 34. 70. 86. 223. 231 
Naukratis 75. 222 
Navarin 82 
Neapel, Golf und Umgebung von, 23. 

26.36.85 
-, Stadt 74. 85. 98. 104. 106.224.233 
Nebel 103. 123. 129 
Nehrungen 66. 69f. 74f. 81. 83. 86. 88 
Nerium s. Oleander 
Neue Welt 5 
Negris 19 
Neumann-Parfsch 30. 126f. 150. 
Neumayr 9 
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Niederlande 34. 221. 224 
Niederschillge,. Regen usw. 50. 62. 89 

bis 104. 108-132. 134. 136f. 139. 
144ff. 149. 156. 158-161. 178. 183. 
204f. 217f. 237 

Nikolajew 81. 234 
Nil, -Tal, -Delta 6. 45ff. 49f. 56. 71f. 

74ff. 86. 106. 122. 127. 172. 218. 
236f 

Nissen 61. 95. 97. 126. 161 
Nisyros 26f. 
Nizza 13. 48. 106. 1091. 116. 232 
Niildeke 97 
Nomaden 43. 48. 144. lSOff. 183. 189. 

203. 205. 209 
Nordafrika s. auch Ubyen, Atlas, 

Agypten 10. 23. 33. 37f. 41.49.61. 
88f. 93. 97. 101. 106. 123. 127. 132. 
145. 15-2. 155. 159. 166. 168. 170ff. 
177f. 181f. 185ff. 193ff. 203. 211 f. 
219. 228f. 236 

Norditalien, norditalien. (Po-)Ebene 14. 
17.34f. 40.98--101. 103.105---108. 
116f. 119. 121. 155. 160. 162-165. 
167. 178. 184. 187.211 ff. 215f. 22lf. 
224.232 

Nordwesteuropa 86 
Normannen 37 
Norwegen 219 
Noworossisk 80. 96 
Nuraghi 38 
NuSbaum 166 

Oasen 45. 47. 136. 142. 144. 147. 154. 
162. 164f. 204f. 237 

Oberfillchenbreccie 142 
Oberitalien s. Norditalien 
Obstbllume 157. 166f. 
Ochse s. Rind 
Octopus 60 
Oder 221 
Odessa 82. 110. 230. 234 
- Golf von 44. 100 
01, lltherisches 144. 146 
01, Olbaum, Olbau s. Olive 
Osterreich-Ungarn 192ft. 212 229. 233 

212. 229. 233 
OIbia 81 
Dick 126 
Oleander (NeTium oleander) 114. 133. 

150. 153 

Olive, Olivenbaum, 013. 28. 41. 88. 97. 
127. 146. 150f. 153. 156. 161 f. 167f. 
204.216 

Olymp 3Of. 
-, Mysischer 124 
Ophir 6 
Opium s. Mohn 
Opuntia s. Feigenkaktus 
Oran 236 
Orange (Stadt) 48 
Orangen 3. 41. 157f. 165 
Orientwaren 216. 227 
Orontes 64. 77 
Osmanen s. Tiirken 
Ossa 30 
Ostafrika 46. 222f. 228 
Ostasien 36. 157f. 184. 220. 227. 232. 

234 
Osteuropa SO. 118. 188 
Ostia 85 
Ostpontisches Klimagebiet 119f. 155. 

203 
Ostsee 40. 221. 225 
Otranto 84. 224. 232 
Ozeane 4f. 

Padua 232 
Pajas 77 
Palaeozoikum 14 
Pailistina 46. 76. 89. 98. 102. 121. 127. 

147.235 
Palermo 84. 102. 109.233 
Pallanza 117 
Palmen s. Dattelpalme, Zwergpalme 
Palmyra 128 
Palos, Cabo de 87 
Pantelleria 26. 39 
Panther 171 
Pantikapaion 81 
Pappeln 137. 153 
Paprika 166 
Papsttum 1 
Parfiimerie 216 
Paris 34. l02f. 
Pama629 
Partsch 126f. s. auch Neumann-

Partsch 
Passat 90.-93. 122 
Patras, Patrae 78. 234 
- Oolf von 7. 82 
Pelagosa 40 
Pelikan 172 
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Peloponnes 7. 9.18.29.56.79.102.106. 
1621. 166. 172. 178 

Pelusium 75 
Penas de Europa 31. 114 
Perlhuhn 183 
Perser 44 
Persien 80. 162. 183. 227. 235 
Persischer Golf 5. 46. 49. 162. 235 
Petra 128 
Petroleum 80. 214. 2271. 235 
Pfau 183 
Pferd 1581. 165. 174. 176ft. 181 
Pfirsich 157. 166 
Pflanzenwelt s. Vegetation 
Pflaumen 166 
Pflug 159. 178 
Phaleron llO 
Phanagoria 81 
Pheneos 135 
Philippeville 236 
Philippson, A. 23 
Philister 76 
Phlegraeische Gefilde 26 
Phtiniker, Phtinikien 461. 61. 73. 75. 

77. 151. 191. 203. 215. 220ft. 
Phoklla 78 
Phosphat 214 
Phrygana 114. 151-154. 166. 180. 183 
Piemont 106. 216 
Pikermi 17 
Pinie s. I(iefer 
Pinus s. I(iefer 
Piraus 234 
Pisa 74. 85. 77.224. 232 
Pistacia lentiscus und vera 150 
- Terebinthus 153 
Pityusen 87 
Plankton 51 
Platanen 137. 153. 205 
Plioclln 8f. 12. 16-19. 21. 38. 45. 51. 

61. 124f. 
Pluvialzeit 125 
Po 50. 83. 218. 232 
Po-Ebene s. Nordital. Ebene 
Pola 83.233 
Polenta 163. 166 
Policastro, Golf von 36 
Poljen 135 
Pomeranze 157. 165 
Pompeji 28 
Ponore 134f. 
Pontinische SUmpte 130 

Pontisches Gebirge und Landschaft 43. 
162, s. auch Ostpontisches Gebiet 

PontischeStufeund Fauna 17. 18.51.61 
Pontus s. Schwarzes Meer 
Ponza-Inseln 25 
Poros, Insel 26 
Porphyr 24 
Porto 230 
Port Said 76. 235 
Portugal, Portugiesen 29. 33. 89. 101. 

106. 108. 148f. 158. 161 f. 168. 187. 
192. 203. 210. 212. 219. 224f. 229f. 

Portus 85 
Poseidon 30 
Post 218f. 227. 233. 235 
Poterium spinosum 152 
Potidlla 54 
PreuBen 179 
Provence 9. 11. 131. 25. 34. 38. 66. 85. 

96. 116. 162. 216 
Purpurschnecke 61 
Puteoli, Puzzuoli 23. 85 
pyrenaen 9. 11. 13f. 32-35. 38. 48. 63. 

86. 104. 114. 237 

Quartlir 8. 16. 18f. 22. 25f. 45. 124f. 
Quecksilber 213 
Quellen 126ft. 131 ft. 1361. 146. 153. 

165. 174. 205ft. 209 
Quellen, heiBe 28 
Quercus s. Eichen 
Quitten 166 

BlUer 186 
Ragusa 40. 102. 117 
Rassen s. Vijlker 
Ratten 170 
Raubtiere 170. 202 
Ravenna 40.70.83.2231. 232 
Rebhuhn 172 
Rechtsanwalt 199 
Reggio s. Rhegium 
Regression 19 
Reh 171 
Reif 121 
Reis 157. 163f. 166f. 204. 228 
Religionen 190f. 194f. 1981. 
Renntier 125 
Reptilien 172 
Retsinato 160 
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Rhamnus s. Wegdorn 
Rhegium 84 
Rhein 34. 221. 237 
Rhododendron 155 
Rhodope 14 31. 124 
Rhodos 72. 223 
Rhone und Rhonetal 34. 48. 86. 172. 

218. 221. 231 
Rhus s. Sumach 
Rias 66 
Rif 16. 37. 58 
Rikli 147 
Rita Oag 124 
Rimini 36. 83. 162 
Rind 159. 171f. 176ff. 179. 181f. 
Riva 117 
Riviera 29. 48. 68. 85. 96. 98. 100. 104. 

106-109. 116f. 147. 162. 165. 214. 
216 

Robben 59 
Roccamonfina 25 
Romer, Romisches Reich 6. 37f. 59. 

72. 85. 128. 157. 183. 185ff. 190ff. 
195. 218. 222f. 232 

Romische I(irche 190. 195. 233 
Rotelfalke (Falco cenchris) 172 
Roggen 158 
Rohr (Arundo donax) 153 
Rom 1. 36. 62. 85. 98. 102. 107. 109. 

141. 165. 208. 223. 232f. 
Romagna 83 
Romanen, Romanisierung 187ff. 190f. 

195.208 
Rosas, Oolf von 25 
Rosen 150 
Rosette 76 
Rosinen 161. 163. 204 
Rostow 81. 230. 234 
Rotes Meer 5. 16. 18. 45f. 51 f. 75. 220. 

22'1 
Rottanne 149. 154 
Rubia s. I(rapp 
Rubus s. Brombeeren 
Ruinen 128. 130.209 
- untet Wasser 22f. 
Rumllnien, Ruml:inen 118. 181 f. 187. 

189. 193. .!14. 219. 226f. 229. 
235 

Rumelioten 181 
Rumpfgebirge, -fll:iche, Abtragungs

fIllche 10ff. 14. 18. 31 f. 35. 38. 40. 
64.66 

Russen, Ru61and 41. 50. 61. 66. SOf. 
88. 1081. 118f. 120. 124f. 155. 177. 
188f. 190. 193f. 210f1. 21~ff. 222f. 
225ff. 229f. 234f. 

Russische Tafel 11. 31. 41. 44. 48 

Saatfelder 1581. 163f. 
Sl:iugetiere 169-172. 1851. 
- fossile 17. 125. 
- des Meeres 59f. 
Slulenhallen 199 
Sahara s. auch Waste 90. 97. 102. 108. 

122f. 125. 127 
Saida s. Sidon 
Salamanca 101. 162 
Salbei 152 
Salerno 224. 232 
-, Oolf von 36 
Salinen 61 f. 
Salm 173 
Salonik 40. 71. 79. 104. 110. 221. 227. 

234 
Salz 61 f. 144. 214 
- gehalt des Meeres 51 ff. 61. 125 
Salzpflanzen 152 
Salzseen 37 
Sarnos 17 
Samsun 120 
Samum 97 
Sanlucar de Barrameda 230 
San Marino 192.210 
Santander 230 
Santorin (Thera) 26f. 28. 72. 127. 213 
Sarazenen 37. 38 
Sarden 185 
Sardinen und Sardellen 60. 203 
Sardinien 8. 14. 16.25.35.38.66. 74. 

85. 1001. 106. 109. 170f. 17R. 213 
Sarmaten 189 
Sarmatisches Meer 17. 53. OOf. 
Satureja 152 
Sauerstoff im Meerwasser 53f. 
Save 48 
Savona 48 
Schafe, Schafzucht 88. 152. 171. 179 

bis 183 
Schakal 170. 175 
Schellenberg 89 
Schichttafellinder 10. 15.32.43. 46f. 66 
Schiffahrt 38. 421. 46f. 52. 54f. 57f. 64. 

68.71-88.92.94.96.103.126.212. 
217-236 
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Schiffsbau(holz) 149. 203 
Schiffshliuser 72 
Schildkr6ten 60. 173 
Schildlaus 173 
Schilf (Typha) 153 
Schllilli 121 
Schlange 173 
Schmarotzerpflanzen 147 
SchmetterlingsblUtler 151 f. 
Schmuggel 58 
Schnaps 197 
Schnecken 60. 174 
Schnee 37. 88. 95. 107. 112-116. 118. 

12Off. 154 
-, ewiger; Schneegrenze 41. 114. 124 
Sch6pfrlider 164 
Schollengebirge 10. 31. 4d 
Schollenregionen und -Iandschaften 

101. 15f. 21. 45f. 
Schotter 133 
Schotterablagerungenj quartlire 124 
Schotts 37. 134 
Schutzrinde 142 
Schwalbe 172 
Schwarzes Meer 5. 7. 11. 16f. 19.41 bis 

44. 48-54. 61. 78. 79f. 92f. 1041. 
110. 118ff. 155. 172. 188. 193f. 203. 
2~. 220. 222-230. 234ff. 

Schweden 219 
Schwefel214 
Schwefelwasserstoff im Meerwasser 54 
Schwein 170. 179. 202 
Schweiz 179. 232 
Schwellen im Mtttelmeer 61. 38f. 44f. 

52f. 
SchwemmlandskUsten, potamogene, s. 

auch Deltas 70f. 77ff. 87 
- thalassogene 69ff. 74-78. 80-85. 

87f. 
Schwertfisch 60 
Scirocco 55. 95. 97f. 117. 129 
Seeigel60 
Seekrankheit 57 
Seen 18. 124f. 127. 130. 134f. 137. 

173 
Seeraub 58f. 73. 78. 87. 206. 217. 225 
Seewind s. KUstenwinde 
Seiches 55 
Seide, Seldenschmetterling, -zucht usw. 

157. 167. 174. 1831. 204. 2i1. 216. 
223f. 227.235 

Seldschuken 189 

Seleucia 77 
Semiten 182. 185f. 189f. 193 
Semmtlhack 89 
Senkungen s. Hebungen 
Sennwirtschaft 181 
Serajevo 106 
Serbien 40. 193. 213. 219 
Serpentin 25 
Serval171 
Sesam (Sesamum orientale) I&. 
Sevilla 231 
Sewastopol 81. 235 
Sibirien 172 
Sidon 76 
Siedelungen 127. 136f. 142. 205-210. 

230-237 
Siegtr 217. 228 
Sierra, de Oredos 31 
- Nevada 16. 3lf. 114. 124 
Sikaner 185 
Silber 213f. 221 
Sinal 10. 45f. 128 
Sinope 44. 120. 162 
Sizilien und StraBe von Sizilien 6. 8. 16. 

18. 24-27. 29f. 36-39. 55. 84. 88. 
97ff. 102. 105--108. 127. 149. 155. 
159.162.166.184.186.207.212.214. 
222.233 

Skandinavien 221 
Sklaven 222 
Skorpion 173 
Skutari 39. 82 
SkyUa und Charybdis 55 
Sky then 41. 188f. 
Slawen 182. 187. 189. 192. 195. 208 
Smyrna 62. 78. SO. 92. 102. 106. 173. 

230. 235 
Sodom und Oomorrha 29 
Sofia 1061. 109. 118 
Solanum s. Eierpflanze 
Solfataren 27 
Sommerschlaf 145. 174 
Sorbet 114. 160 
Sorghum (Mohrenhirse) 163 
Spanier, Spanien, Spanisches Hoch· 

land 14. 16. 18. 25. 29. 31-34. 38 
bis 43. 48. 55. 60. 63. 66. 86f. 89. 92. 
971. 1~108. '115. 120. 122f. 130. 
145. 147-152. 160ff. 164ff. 168. 
170f. 173. 179. 181. 184-187. 192. 
194. 197. 203. 210. 212ft. 216. 2181. 
221 I. 2241. 229ft. 
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Spartium 146 
Spezifisches Gewicht 51 ff. 
Sperchelos 70. 130 
gpezia 71. 74. 85. 232 
Spinat 166 
Sporaden 78 
Staaten 191-195. 202 
Stachelschwein 170 
Stlldte 131. 168. 182. 192. 197f. 203. 

205ff. 209. 215. 222-236 
StallfUtterung 159. 178. 181. 205 
Stange 95 
Staub 97. 103. 110. 139 
Stauden 144. 145. 151 f. 155 
Stauwerke 165 
Steinbau 208 
Steineiche s. Elche 
Steinhuhn 172. 202 
Stelnkohlen 214 
Steppen 17.37. 43f. 46--49. 81. 88.94. 

116. 118f. 121. 123. 125. 138. 144f. 
147f. 151f. 155. 157. 170. 181f. 189. 
201.205.212.217.220.237 

SteppenvOlker 81 
Stockfisch 59 
StOr 61 
Storch 172 
StoBwelle s. Erdbebenwogen 
Strllucher 144. 145f. 1501. 153f., s.,auch 

Laubbllume 
Strandseen 54. 59. 61. 69ff. 74.82-88. 

130. 231 f., s. auch Limane 
Strandverschiebungen 19. 21 ff. 28, s. 

auch Hebungen 
StrOmungen des Meeres 21. 5lf. 54 bis 

57. 75f. 79 
Strohflecl1terei 216 
Stromboli 26f. 
Stilbel, A. 24 
Stilrme 94. 206 
Stymphallsche VOgel 131 
Sudak 81 
Sudan 17. 91. 170f. 228. 236 
Sl1dfrankrelch 17f. 23. 33f. 48. 60. 98. 

l00f. 116. 151. 167. 181. 184f. 187. 
210. 212. 222. 231 

Slldfrl1ch~ 167.204. 23-1 
Suep, aG. 23f. 
Sl1Bholz (Glycyrrhiza glabra) 152. 203 
Suez, Isthmus, Kanal von 5. 45. 76. 

216. 225. 227f. 233. 235 
-, Stadt 98. 227 

SuliDa 82 
Sumach (Rhus) 151 
Supan 23 
Sur s. Tyrus 
Sybaris 222 
Sykaminon s. Haifa 
Sykomore (Ficus Sycomorus) 153 
Syra 234 
Syrakus 84. 222 
Syrien, Syrisches Meer u. KUste, Syrier 

9f. 18. 23. 26. 29, 31. 41 ft. 45ff. 49. 
56. 61. 63f. 68. 75--79. 97. 101f. 104. 
l06f. 109. 121. 128. 153. 155f. 162. 
166. 171ff. 184. 186-190. 193.211. 
213.219-222.226.235 

Syrischer Graben 7. 46 
Syrisches Tor 77. 
Syrten 10.37. 45. 54. 122. 147 

Tabak 158. 164. 167.204 
Taganrog 82 
Talbildung, TIller 11 f.17f1. 21. 361. 39. 

47. 135f. 
Tamariske (Tamarix) 153 
Tanats 81 
Tanger 236 
Tanis 75 
Tanne (Abies) 149. 154 
Tarantel 173 
Tarascon 86 
Tarent, Golf von 36. 54. 84 
- Stadt 84. 222 
Tarraco, Tarragona 86 
Tau 111. 121 
Tauben, wilde 172. 202 
-, zahme 183 
Tauembahn 233 
Taurus 12. 31. 43. 45. 77f. 114 
Taxus s. Eibe 
Tejo 115 
Tekke 209 
Telegraph 44. 219. 228 
Telephon 219 
Tell 37. 122 
Tempe 30 
Tel11peratur 51 ff. 61 f. 89f. 92f. 95ff. 

104-131. 137f. 145f. 149. 156. 162f. 
166. 179. 198 

1
- des Meeres 51 ff. 61 f. 93f. 109f. 125 
Teppiche 216. 227. 235 
Terebinthe (Pistacia Terebinthus) 153 
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Termier 131. 
Terra rossa t 35 
Terrassen 181. 22 
Terrassenmauern, -kultur 140. 168 
Tethys 15 
Textilindustrie 215f. 224 
Thera s. Santorin 
Thessalien 26. 79. 118 
Thessalonich s. Salonik 
Thrakien, Thraker, Thrakische Masse 

14. 2e. 4Of. 66. 79f. 177. 187f. 203. 
213.234 

Thunfisch 60 
Thymelaea 152 
Thymian 152 
Tiber 36. 85 
Tlberias, See von 7 
Tiefen des Meeres 38f. 451. 52f. 
TiefUinder 10. 14. 20 
Tienschan 227 
TierweIt, -verbreitung 8. 17. 45. 50. 

53f. 58--61. 124f. 138. 169--185. 
194 

Tietze 23 
Tigris 47. 218. 235 
Tih, WUste 46. 128 
Tintenfisch 60 
Topferei 214 
Tomaten 166 
Tomillares s. Phrygana 
Ton 20. 214 
Tornquist 14 
Toskana 14. 25. 130. 216. 232 
Toskanische Inseln 38 
Totes Meer 7. 29. 46. 121. 134 
Toulon 71. 74. 85. 232 
Tragantstraucher s. Astragalus 
Transsylvanische Alpen 13 
Trapezunt 44. SO. 120. 166. 235 
Trail 214 
Triest 40. 74. 83f. 98. 107. 109f. 117. 

2261. 229. 233 
Tripolis (Afrika) 98. 104. 109. 122. 236 
- (Syrien) 76 
Tripolitanien 146. 152. 194.211. 219 
Trockenheit s. Feuchtigkeit 
Truthuhn 183 
Trzebitzky 89 
Tscharschti 209 
Tschetmis 181 
TUrkcn 44. 48. 156 f. 178. 182. 187. 

189f. 201 f. 208f. 213. 224 

TUrkisches Reich 41. SO. 161. 164. 176. 
193f1. 202. 206. 210. 219. 2251. 229. 
234 

Tunis, Tunesien 6. 24. 37. 63. 87f. 105. 
109. 171. 193f. 211. 213f. 219. 229. 
236 

Turin 34. 224. 232 
Turkestan 17. 90. 184. 227. 235 
Turkmenen 181 f. 1891. 
Tuz 001134 
Typha s. Schilf 
Tyras 81 
Tyrrhenis, Tyrrhenische Inseln 14. 16. 

31. 38. 85. 104. 212f. 
Tyrrhenisches Meer 16. 26. 35f. 38 
Tyros 76 

1)berschiebung 11. 13 
Oberschwemmung 115. 163. 165. 206 
Udine 34 
Ulme 153 
Ungarnund Ungarische Niederung 14. 

17.79.221. 233 

Valencia 87. 98. 231 
-, Ebene von 33 
-, Oolf von 25. 38 
Val etta, La 235 
Valladolid 107. 116 
Valona 82. 107 
Vandalen 33. 38. 186 
Varna 82.235 
Vegetation 15.17.20.33.49.58.81. 89. 

94. 97ff. 110-120. 124f. 127. 130. 
137-169. 194. 203. 215. 237 

- des Meeres 58 
Venedig (auch Lagunen von V.), Ve

nezien, Venezianer 34. 36. 40. 54. 70. 
74.83. 110. 116. 183. 193. 209. 216. 
224f.232f. 

Verdunstung 50f. 91. 99. 103. 134. 142. 
146 

Vereinigte Staaten 42 
Vereisung s. Eiszeit, Gietscher 
Verkehr, Verkehrswege s. auth Handel 

15. 20. 33ff. 36. 39-43. 46ft. 58. 64. 
71--88. 133. 167. 175f. 182. 186. 191. 
212.215.217-236 

Verona 34 
Versinterung 142 
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Verwerfungen s. Einbriiche 
Verwitterung s. Boden 
Vesuv 25-28. 55 
Via Egnatia 40. 83 
Via Sal aria 62 
Vicentinische Berge 25 
Viehzucht, Hirten, Weide 112. 128. 

144. 152. 159. 168. 174-184. 2041. 
215. 

Vigo 230 
Villa Carlotta 117 
Villefranche 232 
Vitex s. Keuschbaum 
Vogel s. auch Gefliigel 172. 202 
Volker 185-190. 1941. 220 
Volkerwanderung 1. 41. 182. 189. 213 
Vogelmord 172 
Volksdichte 20. 37. 59. 165. 168. 206. 

2lOff. 
Vulcano 26 
Vulkane, Vulkanische Gesteine 10. 24 

bis 31. 35ff. 39. 43. 87. 127. 214 
Vultur 25 

Wacholder (Juniperus) 149. 150. 154 
Wachs 184 
Wachteln.172. 202 
Wadis 144 
Wagen 176; 178. 218f. 
Walachisch-bulgarische Niederung 13 
Wald 119. 125. 127f. 133. 139f. 144. 

147f1. 154f. 162. 168. 175. 179. 182. 
203. 208 

Wale 60 
Wanzen 173 
Wardar 40.79 
Wasserbauten s. auch Bewiisserung 

71. 75. 82f. 127f. 
Wasserfalle 134 
Wasserhalbkugel 5 
Wasserrecht 165 
WasserstraBe durch die Alte Welt 5 
Wegdorn (Rhamnus) 150 
Weichsel 221 
Wei den (Biiume) 153 
Wein, Weinbau, Weinstock 28. 88. 97. 

111. 146. 148. 156. 159-162. 167. 
197. 204. 230f. 233 

Weinstein 161 
WeiBes Meer 225 
Weizen 156. 1581: 163 

Wellen, Wellenwirkungen 21. 55ff. 66 
bis 71. 79. 86 

Weltkaisertum 1 
Weltlage des Mittelmeergebietes 4. 217 
Weltverkehr 2 
Weltwirtschaft 2 
Westafrika 220. 224 
Westeuropa s. auch Nordwesteuropa 

5.90 
Wiedehopf 172 
Wiederkiiuer 171 f. 
Wien 13. 17 
Wiesen 152. 164. 178. 205 
Wildente 172 
Wildkatze s. Katze 
Wildrind 171 f. 
Wildschaf 171 
Wildschwein 171. 202 
Wildziegen 171 
Wilna 108 
Winde s. auch Kiistenwinde 46. 56ff. 

68.72. 74f. 80. 83. 86. 90-98. 100. 
103. 107. 110-122. 139. 217 

Windnamen 95 
Windstau 55 
Winterkurorte 81. 108. 116f. 
Wlachen s. Rumiinen 
Wohnung 197-200. 203. 207ff. 
Wolf 170. 175 
Wolga 221 
Wolle 180. 204. 216. 222. 227 
Wiiste 17. 37f. 45f. 49f. 88. 90f. 931. 

97. 100-103. 105. 121-125. 128. 
1381. 142ff. 146. 148f. 1521. 157. 
170. 182. 190.201. 204f. 211 f. 217. 
225. 235ff. 

Zagrosgebirge 12. 21 
Zaragoza 116. 231 
Zeder (Cedrus) 14Q. 154 
Zedrate 157. 165 
Zentralasien s. Innerasien 
Zentralmassiv, franzosisches 11. 33 f. 

38.48 
Ziegel208 
Ziegen 139. 149. 171. 179-182 
-, Angora-, Malteser- 180 
Zikade 111. 173 
Zink 213 
Zinn 213. 221 
Zirkustiiler 124. 137 
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Ziros 60 
Zisternen 205f. 208 
Zitadellen 209 
Zitrone 157. 165f. 
Zorilla 171 
Zuckerrohr 157. 164. 235 
ZuckerrUbe 157. 164. 204. 216 
Zugv6gel 172 
Zukost 166 

Register 

Zwergpalme (Chamaerops humilis) 146. 
152. 154 

Zwiebeln und Zwiebelgewlichse 145. 
152. 156f. 166 

Zyklonen 91. 93. 112 
Zypresse (Cupressus horizontalis), wilde 

148 
- (Cupressus pyramidalis), zahme 

166 
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