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Arizona.
E i n e  l a n ò e s k u n b l i d i e  S k i z z e * )  

v o n  P r o f .  Dr .  B r u n o  D i e t r i c h ,  B r e s l a u .

Eingeschaltet zwischen òie atlantische unò òie pazifische W elt Norò- 
am erikas liegen òie großen Hochebenen òes gebirgigen W estens. In 
mächtigen T reppen steigen òie P rärien  von Texas auf, um in Neu-Mexiko 
nach überw inöung òer vulkanischen Ranòzone im Plateau òer H öhe 
aufzugehen. Der Übergang von einem Lanòschaftscharakfer zum anòeren 
vollzieht sich hier auf gewaltigen Räumen allmählich unò unmerklich. 
Von W esten, ò. h. von òer kalifornischen Seite her, wechseln òie Lanò- 
schaftscharaktere auf k ü rzerer Entfernung schneller als im Osten. Die 
süôlichen Teile òer S ierra  N evaòa leiten über òie M ohave-W üste zum 
P lateau òes Inneren. Nur im süölichsten Kalifornien greift òie Ebene, 
als H albw üste unò W üste, über òen U nterlauf òes C oloraòoflusses 
hinüber. D er geringe Anstieg zur süôwestlichen Lanòschaft òer Ebenen 
A rizonas vollzieht sich unmerklich. E rst m itten im Lanòe liegt òie Grenze 
òort, wo sich òie W anò òes P lateauranòes steil erhebt. Da, wo sich 
òie nieòere unò òie hohe Plateaulanòschaft begegnen, sich ablösen, liegt 
Arizona. (Vergleiche hierzu unò zum  Folgenòen Skizze Nr. 1.)

Natürliche Grenzen. Name. Historische Entwicklung.
Somit hat ò ieses Lanò keine natürlichen G renzen in òem Sinne, 

öaß es òurch eine Dom inante aus seiner Umgebung òurch einen be- 
sonòeren  Lanòschaftscharakter herausgehoben ist. Es ist vielmehr ein 
Ausschnitt, ein rein politisch begrenzter Raum, òer S t a a t  A r i z o n a ,  von 
ò e r G röße òes heutigen Frankreich, aber nur mit 450 000 Menschen.

Somit ist òas Lanò, in òessen  W esen òiese S tuòie einführen soli, 
rein  nach òer Flächengröße gerechnet ein beträchtliches Stück òer U. S. A. 
In òer Reihe òer 48 S taaten, òie òie Union bilòen, ist Arizona Òer 
fünftgrößte, aber nach seiner heutigen Bevölkerung erst òer 46.

*) Die Beobachtungen beruhen auf zw ei Stuòienreisen Òes V erfassers in 
òen  Jahren 1925 unò 1927.
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Arizona ist jung als Staat, unb seine Geschichte, sow eit sie bie 

menschlichen Belange angeht, ist im Vergleich zu europäischen Maß
stäben  ebenfalls jung unb kurz.

D er N a m e  A r i z o n a  ist spanisch-inbianischen U rsprungs unb be- 
beutet nach verschiebenen, sich w ibersprechenben A uffassungen entw eber 
„kleine Quelle“ ober „kleiner Bach“ ober „Silberreichtum “. Die erste 
Erforschung geht auf ben Spanier M arcos be Niza zurück, ber im 
]ah re  1539 von Mexiko ausgeschickt war, um  ben verbreiteten  Gerüchten 
über bie Reichtümer bes Lanbes nachzugehen. Um 1540 burchquerte 
Coronabo bas Lanb. Die ersten  Ansieblungen von W eißen w ürben 
burch spanische M issionare gegen Enbe bes 17. ]ah rhunberts angelegt.

Durch Jahrhunberte gehörte bas heutige Arizona zu Mexiko unter 
ber H errschaft Spaniens, unb zw ar bis zur mexikanischen Revolution 
im Jahre 1821, in ber es seine Unabhängigkeit erhielt. Anfang 1848, 
nach bem  Enbe bes mexikanischen Krieges, überantw ortete Mexiko 
seine Ansprüche über bas Lanb nörblich bes Rio G ranbe unb b es  
Gila-River bis zum  Pazifischen Ozean an bie V ereinigten S taaten. Die 
Abrunbung bes vereinsstaatlichen B esitzes in Arizona geschah burch 
bas G absben-Ö bereinkom m en vom Jahre 1853, in bem  bie Vereinigten 
S taaten  noch ein Stück Lanbes zwischen bem G ila-R iver unb ber 
heutigen mexikanischen G renze hinzuerhielten. Im Jahre 1850 w ürbe 
in bem  bam aligen N eu-M exiko eine eigene Regierung errichtet, beren 
Rechte w estw ärts bis zur kalifornischen G renze reichten, unb ber auch 
ber hinzugekom m ene Sübteil bes heutigen Arizona unterstellt würbe. 
E rst im Jahre  1863 w ürbe nach Kongreßbeschluß ein eigenes „ T e r r i 
t o r i u m  A r i z o n a “ geschaffen, bessen  G renzen im wesentlichen bie 
heutigen w aren mit A usnahm e berjenigen nach Nevaba, bie e rs t im 
Jahre  1866 festgelegt würben.

E rst im Jahre 1910 w ürbe bas Territorium  Arizona ebenso  wie 
bas benachbarte Territorium  Neu-M exiko mit ben Rechten eines 
„S taates“ ber Union ausgestatte t. Allerbings tra t bieses G esetz erst
im F ebruar 1912 in Kraft, woburch Arizona enblich als 48. S taat in
bie Union aufgenom m en würbe.

M itten burch Arizona zieht eine natürliche, im Lanöschaftsbilbe oft 
aufbringlich fühlbare G renze ber Oberflächenformen; sie scheibet bas
G ebirgslanb von bem schwach zum Mexikanischen Golf sich hinneigenben
Tieflanb. Aber wie oft an ber G renze von P lateaus zu ihrem  tieferen 
Vorlanbe sinb bie R änber bes G ebirgsplateaus burch Täler gegliebert, 
zerfressen  unb zerschnitten. So auch h ier in Arizona, wo ber Weg 
vom Plateauranbe bis zum M eere, zum Kalifornischen Golf, um ein 
wesentliches kürzer ist als nach bem  M ississippilanbe. D as G ew ässer-
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netz òes C oloraòoflusses, òas im Plateau w urzelt ober es òurchschneiòet, 
hat ben Ranb gegliebert unb im Laufe b er Zeit zwischen bie Form en
welt ber tieferen unb bes Hochplateaus ein neues Form enelem ent 
hineingetragen, ben breiten geglieberten P lateauranb, ber in E inzel
streifen, Ketten unb Berge aufgelöst ist. Das sinö bie großen Züge 
im Antlitz A rizonas:

b a s  H o c h p l a t e a u ,
b a s  Ü b e r g a n g s g e b i r g e  unb
b a s  T i e f l a n b .

ü b e r  b ieser natürlichen Dreiheit aber liegt als zusam m enfassenbes 
G rößeres: b a s  K l i m a .

Klima.
Fernab von ben großen M eeren gelegen, ist Arizona ein Teil bes 

großen Plateaus, bas vom Lanbe um ben G roßen Salzsee, arm  an 
Nieberschlägen, bis zum mexikanischen Hochplateau reicht*). Die som m er
liche Erw ärm ung ist so  stark , baß hier bie heißesten  Stellen ber U. S. A. 
liegen, unb bas trotz ber H öhe bes Lanbes. Der Weg ber Winbe, bie 
bie Feuchtigkeit ins Lanb bringen könnten, ist weit. D as W asser ber 
Luft wirb mit A usnahm e ber zwei bis brei W interm onate nahezu restlos 
aufgesaugt, sobaß Trockenheit zum H auptm erkm al b ieser Lanöschaft 
bes großen Beckens im allgemeinen, wie Arizonas im besonberen  gehört.

Um einen ungefähren M aßstab für bie Trockenheit zu gewinnen, 
sei bie Tem peratur ber S tab t Phoenix erw ähnt, jener Sieblung, bie 
unweit ber G renze von Tief unb Hoch in Arizona liegt. Das la h re s 
mittel ber T em peratur beträg t bort 20 ,5° С; bie M ittelwerte ber extrem  
gegensätzlich tem perierten  Monate D ezem ber unb Juli 10,9 respektive 
31,7° C. Von April bis O ktober sinb T em peraturen bis 4 3 °  С häufig.

Diese Angaben sollen lebiglich eine erste  Einführung geben. Eine 
Auswahl aus ben klimatischen Daten über T em peratur unb Feuchtigkeit 
zeigt, wie ber Zusam m enklang beiber bas Trockenklima Arizonas bebingt.

Die brei natürlichen Lanbschaftsgebiete, tiefes Plateau, P lateauranb 
unb Hochplateau, zeigen enfsprechenb ihrer topographischen Anorbnung 
eine beutliche Dreiheit ber Tem peraturbelange. Die Tem peraturm ittel 
fallen mit ber Höhe, unb zugleich nimmt bie Kontinentalität bes Klimas zu.

Der w ahre C harakter bes Klimas in biesem  ariben Lanbe wirb 
aber e rs t bei Berücksichtigung ber E xtrem tem peraturen  unter Ver- 
wenbung langjähriger Beobachtungsreihen beutlich.

*) Summary of the Climatological Data for the Uniteò States, Section 4. — 
Northern Arizona. 1924; Section 3. — Southern Arizona. 1925 (beibe aus 
U. S. Department of Agriculture, Washington).
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M i t t e l - T e m p e r a t u r e n * ) .

Tief-Plateau Gebirgsranò Hoch-Plateau
Phoenix R oosevelt-Dam W inslow

370 m 725 m 1600 m

B eob ach tungsjahre................ 1927 1915 1912

Januar.......................................... 11,0 ° С 8,8 0 С — 0,77° С
Februar ....................................... 13,1 0 С 11,11° С 4,27° С
M ärz.............................................. 15,61° С 14,44° С 7,94° С
A p r il............................................. 19,44° С 18,11° С 11,77° С
M a i................................................ 23,25° С 22,77° С 17,1 0 С
J u n i ............................................. 29,2 ° С 28,83° С 22,1 0 С
Ju li................................................. 31,77° С 31,05° С 24,77° С
A ugu st.......................................... 31,11° С 30,05° С 23,38° С
S e p te m b e r ................................ 28,0 ° С 26,40° С 19,1 0 С
O k tob er....................................... 21,3 ° С 20,20° С 12,1 °С
N ovem ber.................................... 15,44° С 14,33“ С 6,0 ° С
D ezem b er.................................... 10,72° С 8,66° С 0,77“ С

J a h r ............................................. 20,83° С 19,6 0 С 12,4 °С

Differenz òer extremen
M o n a te .................................... 21,05° С 22,39° С 25,54° С

H ö c h s t t e m p e r a t u r e n .

Phoenix R oosevelt-Dam W inslow

Januar .......................................... 27,2 °  С Ю C
ï о О 21,7 0 С

Februar ....................................... 33,3 0 С 27,8 0 С 28,3 0 С
M ärz.............................................. 35,0 0 С 31,7 ° С 30,5 0 С
A p r il............................................. 38,88° С 36,11° С 34,44° С
M ai................................................. 45,55° С 45 °  С 39,44° С
J u n i ............................................. 46,6 0 С 46,11° С 41,11° С
J u li................................................. 47,22° С 45,55° С 41,77° С
A ugust.......................................... 45 “  С 45,55° С 39,44° С
Septem ber.................................... 44,44° С 42,77° С 38,88° С
O k to b er ....................................... 40,55° С 38,88° С 32,77° С
N ovem ber.................................... 33,33° С 31,11° С 28,88° С
D ezem ber................ ................... 26,66° С 26,66« С 21,11° С

*) Nach Angaben öes U. S. W eather-Bureaus.



Das klimatische Bilò wirb abgerunòet òurdi einen Vergleich mit 
ben N ieöerschlagsm engen unö öeren jahreszeitliche Verteilung.

M i t t l e r e  N i e ö e r s c h l ä g e  (in mm).

Phoenix R oosevelt-Dam W inslow

Januar .......................................... 21,59 mm 68,83 mm 20,07 mm
Februar ....................................... 21,34 „ 62,23 „ 12,95 „
M ärz............................................. 16,0 „ 49,27 „ 12,45 „
A p r il............................................. 8,38 „ 25,9 „ 9,14 „
M a i................................................ 2,79 „ 7,87 „ 5,33 „
J u n i ............................................. 1,78 „ 11,94 „ 6,86 „
J u li................................................ 28,19 „ 48,77 „ 33,27 „
A u gust.......................................... 24,89 „ 62,74 „ 36,07 „
S e p te m b e r ................................ 16,25 „ 23,87 „ 12,7 „
O k to b er ....................................... 10,92 „ 33,53 „ 14,99 „
N o v e m b e r ................................. 16,76 „ 34,04 „ 12,19 „
Dezem ber ................................ 22,35 „ 53,59 „ 30,99 „

J a h r ............................................. 191,26 mm 482,6 mm 207,01 mm

D araus ergibt sich, öaß öie beiöen Plateaus wesentlich weniger 
Nieöerschläge em pfangen als öie M ittelzone ber eigentlichen Gebirgs- 
wanö. An allen örei Orten unö im ganzen entsprechenö an öen örei 
Großlanöschaften wirb im Mai unö Juni öie größte Trockenheit erreicht, 
ber im Juli respektive August sofort öie extrem en Nieöerschläge folgen; 
ö iese Nieöerschläge sinö auf kurze Zeit zusam m engeörängt öerart, öaß 
öie m eisten unö zugleich öie stä rksten  Nieöerschläge in zwei bis örei 
M onaten fallen. Im süöwestlichsten Teile A rizonas verringert sich öie 
Jahressum m e öes überhaupt fallenöen Nieöerschlags auf 127,0 mm. 
W ährenö im Süöen unö Süöw esten  öie wesentlichen Nieöerschläge auf 
13— 15 Tage zusam m engeörängt sinö, steigt öeren  Zahl ein wenig nach 
N oröosten. T rotzöem  beträg t öort öie Zahl ber k laren Tage noch 
210, neben 85 teilw eise wolkigen unö 70 wolkigen Tagen.

Dort wirb bei 80°/o öer überhaupt möglichen Sonnenscheinöauer 
öie extrem ste Trockenheit öer Luft erreicht.

Da öie W inöe vom N ieöerkalifornischen Golf bereits vollkommen 
ausgetrocknet ins Lanö kom m en, fällt öie überw iegenöe Menge öer 
Nieöerschläge in Form  von lokalen G ew itterregen. Leöiglich öie Zone öer 
extrem en Stufe, ö. h. öie Mittelzone, empfängt gelegentlich Steigungsregen.
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S o  s i e h t  b e r  K l i m a r a u m  a u s ,  i n  b e n  A r i z o n a  h i n 

e i n g e s t e l l t  i s t .  D a s  i s t  s e i n  P r o b l e m  u n b  h a t  s o w o h l  
f ü r  b i e  L a n b s c h a f t  w i e  f ü r  b e n  M e n s c h e n  b a s  S c h i c k s a l  
b e s t i m m t .

Die Oberflächenformen und ihre Entstehung.
D er Plateaucharakter ist im N orbosten unb N orben kaum  veränbert. 

örellfarb ig , rostb raun  unb gelbbraun liegt bie Hochfläche ba, tief — bis 
zu 1500 m Tiefe — vom Colorabo-River unb seinen Tributären zer
schnitten. N ur bie Karte gliebert b as  Lanb. D as Auge sieht nur bie 
einsam e, vegetationsarm e große Ebene ber „ p a i n t e b  b e s e r t “ —  
b er gem alten W üste. Manchmal — selten  genug — sitzen auf ber 
Ebene scharf konturierte  kleine Tafelberge, jeboch nur hart im N orb
osten  —  Zeichen ber Abtragung ber obersten , annähernb horizontal 
gelagerten Schicht bes Plateaus. Die K ernzone ist ungegliebert, eine 
Hochebene.

D a s  H o c h p l a t e a u .

Die großartigsten Zeugen ber Zerschneibung bes buntfarbigen 
P lateaus liegen im großen Canyon bes Colorabo, ber aber nur ein 
Beispiel für bie bas Lanb gliebernbe F ließw asserarbeit im Tale bebeutet.

Die oberste  Schicht gehört in Norb-Arizona zum Perm , resp . zum 
oberen Karbon. Demnach sinb hier alte G esteinskom plexe zerschnitten. 
Nach Süben zu liegen bie alten G esteine im m er tiefer, unb gewaltige 
junge vulkanische Decken treten lanbschaftlich an ihre Stelle. Die N atur 
bes Trockenklimas hat zur Folge, baß bas annähernb horizontal 
gelagerte Schichtsystem vom Praealgonkium  bis zum  Perm  nicht nur 
in seiner Mächtigkeit, sonbern  auch in seinen Farben bloßgelegt ist. 
Morphologische W ertigkeit, Mächtigkeit unb Farbe ber Gesteinsschichten 
bestim m en bas Bilb ber Canyon-Lanbschaften Arizonas in seinen nörb- 
lichen Plateaus. D er Granb Canyon bes Colorabo ist lanbschaftlich bas 
Prunkstück unter ihnen. E inen Überblick über bas Material gibt bie 
um stehenbe Tabelle.

Von großen gebirgsbilbenben Vorgängen*) ist, wie bie S truk tur 
ber offen zutage liegenben Schichten zeigt, bas P lateaugebiet bes Granb 
Canyon nur zweimal unb in je zwei Etappen betroffen worben. Die 
beiben in ber Tabelle beutlich gemachten prae- unb postalgonkischen

*) Willis T. L e e ,  Geologie R econnaissance of a Part of W estern Arizona. 
Bulletin 352. Uniteò St. Geolog. Survey. W ashington 1908. — Ferner: Geologic 
Map of the State of Arizona. 1:500 000. Hsg. vom U. S. G eological Survey. 
W ashington 1923.



8

D e r  C o l o r a ò o - C a n y o n .  *)

Formationsfolge Gestein Bezeichnung und 
Mächtigkeit der Schichten

Basalte unò Tuffe 
Perm?

Oberkarbon

mattrosa Dolomite

w eißer Sanòstein  
òickbankiger Sanòstein

Dünne Decke 
Kaibab Kalksteine 

etw a 250 m 
Coconino-Sandstein  

Supąi-Formation

Unterkarbon
«

rein w eiße Kalke

Breccien mit rotem  
Verwitterungsschutt 

Sanòsteineunò Kalksteine 
wechselnò

Redwall Kalksteine 
etw a 350 m

Devon? nodi nicht endgültig 
bestimmte R este

Cambrium grüne Sandsteine
glacial?

Tonto-Sandstein 
etw a 280 m

Diskordanz

algonkisch rote Sandsteine, Schiefer 
Konglomerate 
Diabaslager

etw a 300—400 m

Diskordanz

prae-algonkisch G neise mitlntrusivgängen  
von älterem Granit 

bzw . Pegmatit 
und jüngerem Diabas

etw a 1200 m

D iskoròanzen sinò òie Inòikatoren für zweimal in großem  M aßstabe 
erfolgte Einrum pfung bes Lanòes. Das Algonkium ist Òie Zeit großer 
gebirgsbilòenòer Vorgänge gew esen, òie sich e rs t in allerjüngster Zeit 
noch einmal w ieòerholt haben. Es ist noch unentschieòen, ob òiese 
junge große G ebirgsbilòung in òer ausgehenòen Kreiòe oòer im F rüh
tertiär vor sich gegangen ist. Sicher ist aber, öaß òie Perioòe òer jüngsten 
Gebirgsbilòung H anò in H anò mit òer für òas große Becken òer Mittel- 
Arizona charakteristischen vulkanischen Tätigkeit geht, òie im Bereich

*) M. H. D a r t o n ,  Story of the Granò Canyon of Arizona. Kansas City, 
Mo. 1925.
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Arizonas, insbesonbere òes Plateaus, òurch B asalte unò Tuffòecken òas 
òarunter liegenòe alte Lanò vor Z erstörung bew ahrte.

Die gesam te N oròostlanòschaft Arizonas wirb von ben beiben 
Form enelem enten, bem  Plateau unb ben Canyon-Tälern, beherrscht. 
(Vergleiche Fig. 1 unb 2.)

D e r  g e b i r g i g e  P l a t e a u r a n b .

Das sogenannte Gebirge Arizonas ist ber burch bie F lüsse ge- 
glieberte unb aufgelöste P lateauranb (vergleiche Fig. 3 unb 4). Die 
Zerstörung ber ranblichen Teile bes P lateaus geschah unb geschieht in 
ben Tälern burch W asserw irkung fast nur in ber kurzen Regenperiobe. 
S onst sinb es bie großen Tem peraturunterschiebe, Ausbehnung unb 
Zusam m enziehung bes G esteins, Tem peratursprengw irkungen, Schwere
verwitterung, bie bas Gebiet in Trüm m er legen.

Das Material ber ranblichen Gebirgslanbschaft wechselt von Norb- 
w esten nach Sübosten. Am beutlichsten wirb biese V eränberung in 
bem  zentralen Stück ber sogenannten Superstition M ountains. Diese, 
unw eit bes Salt-R iver-Tales gelegen, sinb mit ihrer zerrissenen  K ontur
linie unb ihrem  verhältnism äßig steilen Abfall zum V orlanbe (1000 bis 
1200 m) ein typischer Ausschnitt aus bem Bereich ber Übergangszone. 
Auf praecam brischer, granitischer Unterlage liegen tertiäre Rhyolithe unb 
Tuffe, Deckenergüsse, beren  natürlicher Böschungswinkel bie Steilheit 
bes Abfalls erhöht. Fast 300 km läßt sich beiberseits ber Superstition 
M ountains ber G ebirgsranb, bie Gebirgswanb, verfolgen. Davor liegt 
bie britte große Lanbschaft Arizonas, bas tiefe Lanb, vegetationsarm , 
grellfarbig, einsam  unb groß. Sein Antlitz ist burch bas Trockenklima 
bestim m t.

D a s  t i e f e  P l a t e a u .
In Schuttfächern greift bas G ebirge ins Vorlanb hinunter unb 

hinein bis zum Ausgleich ber Form  in bem kaum  bew egten Relief 
ber Schuttm assen ber Ebene.

Ein neues Form enelem ent tritt auf. Unvermittelt s treben  kleine 
unb große Einzelberge aus ber Ebene auf, kegelförmig, boppelköpfig, 
rückgratig, klein unb groß. Man muß bei Sonnenuntergang ins Lanb 
kommen, um biese neue Form enw elt im Farben- unb Schattenspiel ber 
Sonne in Silhouetten zu erfassen. V orposten b ieser Einzelberge liegen 
weit braußen, verloren, vereinzelt, ober streben  eckig, kantig am Ufer 
bes G ila-R iver aus Schlam m  ober D ünensanb auf, ober aber anbere 
stellen bie V erbinbung zum Gebirge her.

W enn im W echselspiel ber grellfarbigen unb nackten G esteins
horizonte bie Einzelform en, jebe für sich, als ein Teil einer Schar von
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B ergen vor òem Gebirgswall liegen, örängt sich unwillkürlich òie Frage 
nach òem  H auptproblem  òieses ganzen G ebietes auf. Welche Zusam m en
hänge bestehen  zwischen òen beiòen Lanòschaften, òem G ebirge unò 
òen V orbergen? Sinò es Teile einer GroBlanòschaft unò òurch tek
tonische oòer klimatische Vorgänge getrennt, oòer haben beiòe in ihrer 
Formenentwicklung jeòe für sich ein E igenòasein geführt?

D a s  H a u p t p r o b l e m  A r i z o n a s  l i e g t  z w e i f e l l o s  i n  
ò e r  Z e u g e n b e r g - F r a g e * )  i n  M i t t e l - A r i z o n a  (vergleiche 
Fig. 5 — 7). Es ist òie Frage, ob òie zahllosen Einzelberge òer w est
lichen Steppen- unò H albw üsten-Ebenen A rizonas (Zeugenberge) in 
organischem Zusam m enhang mit òem òahinter liegenòen zertalten 
G ebirgsranò òes Lanòes stehen, oòer ob etw a eine òurchgreifenòe 
Bruchlinie òie beiòen Lanòschaftscharaktere genetisch von einanòer 
trennt. Die Untersuchung im G elanòe unò òie A usw ertung sow ohl 
òes vorliegenòen kartographischen M aterials wie audi òie Auswertung 
òer amtlichen unò privaten B ohrergebnisse haben zu einer vorläufigen 
Klärung geführt. Es hanòelt sich nach allem in òer S teppenebene 
A rizonas unò òen für sie charakteristischen Zeugenbergen um eine in  
S c h u t t  e r t r u n k e n e  P i e ò m o n t - L a n ò s c h a f t i m  Sinne W. Pendes. 
Alleròings muß òarauf hingew iesen w eròen, öaß òie amerikanischen 
M orphologen bereits um 1900 òie Lanòschaft als P e ò i m e n t  bezeichnet 
haben. Brüche, òie für òie Trennung òer beiòen Großlanöschaften 
A rizonas als Ursachen angenom m en w eròen könnten, w aren bislang 
nicht nachzuweisen. D em entsprechenò ist òie S teppenebene als eine in 
Schutt ertrunkene P ieòm ont-Lanòschaft aufzufassen. Die Entstehung 
ò ieser Lanòform óürfte òie einer Abtragungslanòschaft òurch fließenöes 
W asser unò òer heutige G ebirgsranò ein natürlicher Gefällsbruch sein. 
Die Einführung eines besonòeren  N am ens für òie über weite Gebiete 
A rizonas verbreitete, òas Lanòschaftsbilò beherrschenòe Lanòform hatte 
sich also schon als notw enòig herausgestellt, als òie ersten  K artierungs
arbeiten  zeigten, baß innerhalb òer Ebene ein Unterschieb zwischen 
reiner A ufschüttungsebene unò reiner Felsebene, letztere im u n 
geschichteten Gestein, erkannt wuròe.

Ursprünglich bezeichnete „Peòim ent“ jene typische, aus anstehenòem  
Fels bestehenòe unò zum  Teil verschüttete Lanòform, òeren G esam t
neigung nach Sübw esten gerichtet ist. E rst òie neuesten  Beobachtungen, 
òie sowohl òie felsige Ebene wie òie Schotter- ober Schuttebene

*) Eine bereits fertiggestellte Arbeit über bas Zeugenbergproblem wirò 
an anderer Stelle veröffentlicht w eròen. Vergleiche auch òen kurzen Bericht 
in „Forschungen unò Fortschritte“. Berlin 1928, S. 19. — W. H. W e e ò ,  U. S. 
G eological Survey Atlas. Folio 56. W ashington 1899.
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betrafen, berechtigen, òie G esam tlanòsdiaft als Pieòm ont zu bezeichnen. 
Die für bas reine P i e b m o n t - P r o f i l  charakteristische Dreiheit ber 
Oberflächenformen ist beutlich zu erkennen, unb zwar:

a) bas Gebirge bis zum Abfall,
b) bie schwach konvexe Oberfläche bes Pebim ent,
c) bie konkave Oberfläche ber peripheren  Teile.

W enn auch bas Piebm ont im großen eine einheitliche Lanbform 
barstellt, bie ihrer Entstehung nach als Erosions- unb Denubationsform  
eines großzügigen E inrum pfungsvorganges anzusehen  ist, so  besteht 
baneben  eine große Mannigfaltigkeit ber Kleinformen.

H ärtlinge ober Monabnocks fehlen. Nach m einen Beobachtungen 
scheint eine reine Selektion im Sinne ber schnelleren W egnahme alles 
weichen M aterials nicht vorzuliegen. W enn man bie burchaus bunte 
Zusam m ensetzung ber Zeugenberge betrachtet, wobei allerbings an allen 
Stellen bas kristalline M aterial vorherrscht, liegt bie Auffassung nahe, 
ben gesam ten Piebmont-Vorgang ursächlich auf ein altes G ew ässernetz 
zurückzuführen. D ieses hat bie frühere Lanbform M ittel-Arizonas bis 
zum jetzigen Gebirgswall burch F ließw asserarbeit niebergelegt.

In ber G ruppierung ber Restbilbungen, bie als Zeugenberge bas 
Piebm ont resp. bie Schuttebene überragen, herrscht bas G esetz bes 
Zufalls, wie es burch bie Anorbnung bes ursprünglichen G ew ässernetzes 
sich ergab, unb nicht bas G esetz ber morphologischen H ärte. Je aus
geglichener bie W asserführung zur Zeit ber Piebm ontbilbung würbe, 
um so  beweglicher unb verlegbarer w ürben bie W asserw ege unb um 
so  m ehr gingen bie Zusam m enhänge von W asserläufen unb Piebm ont- 
H öhen verloren. H eute, wo ber größte Teil bes Piebm ont un ter Schutt 
begraben liegt*), unb wo jebe R egenperiobe ben W assern  neue Wege 
weist, sinb keinerlei Zusam m enhänge m ehr zwischen W asserw eg unb 
A norbnung ber Zeugenberge zu erkennen.

D a s  P i e b m o n t  m i t  s e i n e n  H ö h e n  i s t  e i n e  a u s g e -  
s p r o c h e n e  D e n u b a t i o n s l a n b s c h a f t ;  b i e S ch u 11 e b e n e a l s  
G a n z e s  e i n e  a u s g e s p r o c h e n e A u f s c h ü t t u n g s l a n b s c h a f t .

Innerhalb  bes Schuttes, w as an b ieser Stelle nur angebeutet w erben 
soll, sinb Bew egungen im Gange, bie ben Flächenschutt unb ben Tal
schutt in Fließbewegung bringen. Solche Bewegungen, bie entsprechenb 
ber klimatischen Lage als e p h e m e r e  S c h u t t b e w e g u n g e n  auf-

*) W. J. Me. G e e ,  Sheet flooò erosion: G eological Soc. Am. Bullet. Nr. 8. 
W ashington 1897. A. С. L a w s o n ,  The epigene profiles of the òesert. Calif. 
Univ. Dep. Geol. Bull. Vol. 9. 1915. K. B r y a n ,  Papago Country, Arizona. 
W ashington 1925.
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zuíassen  sinò, beherrschen òie Schuttfächer vor òem G ebirgsranò unò alle 
jene Gebiete öer tem porären W asserführung, òie als „ w a s h e s “ òie 
Schuttlanòschaft òurchziehen. Somit liegen hier heute nachweisbar an 
òen F lüssen  lineare unò im ganzen flächenhafte Schuttbewegungen vor, 
òie zeitlich an òas Klima gebunòen sinò.

Ein Weg zum V erstänönis òer gewaltigen Verschüttung òes Pieò- 
m ont ist òurch òie Geschichte òer großen F lüsse Unò ihre Aufschüttungen 
gegeben*). Die Talbilòung im Gebirge unò òie Aufschüttung im Vor- 
lanò stehen  in engem genetischem Zusam m enhang. Die Tatsache, 0aß 
beispielsw eise òer Coloraòo heute noch nicht seine früheren Aufschotte
rungen òurchschnitten hat, unò òie anòere, öaß braußen  im Vorlanòe 
weit im Süôw esten  òas Pieòm ont un ter òem  Niveau òes heutigen 
M eeresspiegels liegen, gestatten  heute schon bestim m te Schlußfolgerungen. 
E s muß sich um große Schaukelbewegungen òer gesam ten Lanòzone 
hanòeln, Òie einen Wechsel von Einschneiòen unò Aufschütten im 
G ebirge unò im Vorlanòe ein E rtrinken òer Pieòmont-Lanòsdhaft im 
Schutt zur Folge hat. An òen Tälern gem essen, ergibt sich òie p o s t - 
t e r t i ä r e  T a l g e s c h i c h t e  in Mittel-Arizona wie folgt:

1. allgemeine großzügige, tiefgreifenòe Talbilòung,
2. gewaltige Aufschüttung, òie sämtliche Täler im Schutt ertrinken 

läßt (Beispiel òer ,,01ò Channel“ ober „D etretial Sacram ento 
Valley“, òas quer zum jetzigen Verlauf òes Coloraòo ange- 
orònet ist),

3. Neueinschneiòen aller Flüsse, òie aber sämtlich òen früheren 
T alboòen nicht erreicht haben. Das Ganze wirb beeinflußt 
òurch òie Tatsache òer Neigung òer Pieòmont-Lanòschaft nach 
Süôw esten unter bas heutige M eeresniveau.

Vegetation unò Wasserführung.
Das Pflanzenkleiò ist ein Ausòruck sow ohl òer B oòenarten òer 

zum eist w asserburchlässigen Schuttm assen wie òes Trockenklimas. 
W ahrenò ò er W alò òer Hochfläche Vorbehalten ist, also  jenen Teilen, 
òie im N oròosten  A rizonas liegen unò m ehr Nieòerschlag em pfangen

*) Willis T. L e e ,  The Unòergrounò W aters of Gila Valley, Arizona. Water 
Supply anò Irrigation Paper No. 104. W ashington 1904. E. C. Ec k ma n n  u. a.; 
Soil Survey of the Miòòle Gila Valley Area, Arizona. Bureau of Soils. W ashington  
1920. Ferner òie Soil Surveys von Simon Area (W ashington 1924); Yuma Area 
(W ashington 1902); Solom onsville Area (W ashington 1904); B enson Area 
(W ashington 1924); W inslow  Area (W ashington 1924). —- W. T. L e e ,  U nòer
grounò W aters of Salt River Valley, Arizona. W ashington 1905.
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als òas Vorlanò, ist ber G ebirgsranò Steppengebirge unò Halbwüste. 
Das Vorlanò òer Zeugenberge ist überw iegenô Steppe, geht aber an 
vielen Stellen in H albw üste ober W üste über. Die B ew ohner Arizonas, 
wie bie A m erikaner überhaupt, bezeichnen bas gesam te Lanb als „besert“ 
ober W üste, wobei bie wirtschaftliche Verwenbungsmöglichkeit zweifellos 
bie Nam engebung beeinflußt hat. Oft w erben bie Form engegensätze 
burch solche ber Vegetation noch s tä rk er herausgehoben. Im einzelnen 
wirb bas Vegetationsbilb burch bestim m te Form en beherrscht. Im 
W albgebiet ber Hochfläche ist es bie sogenannte westliche gelbe Kiefer 
(Pinus ponberosa). Das Bilb ber S teppe ist charakterisiert burch eine 
Fülle von w asseraufspeichernben unb sich gegen W asserabgabe 
schützenben Büschen unb Kakteen, bie entw eber bunt burcheinanber 
ober nach örtlichen Böben gesonbert bem V egetationsbilb bas Gepräge 
geben. Es sinb im wesentlichen:

ber R iesenkaktus (Carnegia gigantea) (vergleiche Fig. 8), 
ber Sagebrush (Artemisia tribentata),
Mesquitebusch (Prosopis julifiora) (vergleiche Fig. 9), 
Creosotbusch (Covillea tribentata).

Die W a s s e r  f ü h r  u n g *) ist in Arizona ein besonbers beutlicher 
Ausbruck ber klimatischen Lage. N ur ber Colorabo fließt bauernb. Der 
Salt-River unb ber Gila-River sinb in ber Trockenzeit fast leer. Daneben 
ist bas Lanb burchzogen von Trockentälern, ben schon früher erw ähnten 
„w ashes“, bie bas leicht verlegbare Bett ber tem porären Regenflüsse 
sinb. Die kleinen W ässer, bie ihren U rsprung in ber Abfallzone bes 
Gebirges haben, versickern zum eist im Gebiet ber Schuttfächer ober 
versiegen in ber Ebene.

Das ist bas natürliche Milieu, bie Naturianbschaft Arizonas, in ber 
sich beibe, ber Inbianer als U rbew ohner unb bie weißen unb braunen 
E inw anberer, mit ben Belangen ber Naturianbschaft auseinanber zu setzen 
hatten, um leben zu können. Jebe Nutzung bes Lanbes ist nur bann 
möglich, wenn eine ber vielen Lösungen für b a s  H a u p t p r o b l e m  
A r i z o n a s  gefunben ist, b i e  Z u f u h r  v o n  W a s s e r  z u m Z w e c k e  
b e r  k ü n s t l i c h e n  B e w ä s s e r u n g  u n b  b i e  R e g e l u n g  b e r  
W a s s e r n u t z u n g .  D i e s e s  G r u n b p r o b l e m  h a t  A r i z o n a s  
S c h i c k s a l  s e i t  b e n  T a g e n  b e r  e r s t e n  B e s i e b l u n g  b e 
s t i m m t .

*) A. Pow ell D a v i s ,  Water Storage on Salt River, Arizona. Washington  
1913. N. C. G r o v e r ,  Surface Water Supply of the Uniteò States 1921. Part IX. 
Colorabo River Basin. W ashington 1925. Clyòe P. R o s s ,  R outes to Desert 
Watering Places in the Lower Gila Region, Arizona. W ashington 1922.
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Künstliche Bewässerung und Oasenkultur.

H eute w ohnen zirka 450 000 Menschen hier, von òenen etwa 
45 000 Indianer sind, ohne die, welche die offizielle Zählung nicht erfaßt 
hat. 10°lo der Bevölkerung sind Indianer und 3°/o Neger. 23,3°/o sind 
Frem dgeborene, zugew anderte W eiße und Mexikaner. Von diesen 23,3°/o 
sind nur 0,47 °/o Deutsche und 18,07 °/o M exikaner. Die großen Gegen
sätze  im Anteil der M exikaner und der weißen B evölkerung sind darin 
zu suchen, daß die E inw anderung der e rste ren  in Arizona als dem 
ürenz lande  zu Mexiko in starkem  Maße und ohne Kontrolle vor sich 
geht, w ährend die Einw anderung der W eißen nach G eburtsland und 
G eburtsort kontingentiert ist. Diese Tatsache wird sich in nicht allzu 
ferner Zukunft zu einer Gefahr für das Land auswachsen; denn schon 
heute spielt im Volksgemisch Arizonas der Mexicano insbesondere in 
den Unterschichten eine erhebliche Rolle.

Das P r o b l e m  d e r  B e w ä s s e r u n g  w urde im Zeitalter der 
W eißen wie schon bei den Indianern d a s  G r u n d p r o b l e m  d e r  
w i r t s c h a f t l i c h e n  E r s c h l i e ß u n g  d e s  L a n d e s .  (Vergleiche 
hierzu und zum  Folgenden Skizze Nr. 2.) Die Möglichkeiten der 
W assernützung des überw iegend ephem eren F ließw assernetzes w aren 
durch frühere Anlagen der Indianer vorgezeichnet. Die e rste  Mission 
hat vermutlich die B ew ässerungskunst erneut ins Leben gerufen. W ann 
ursprünglich die erste B ew ässerung von seiten der U rbew ohner des 
Landes angelegt wurde, ist zurzeit noch eine offene Frage. Da, wo 
heute die Gebiete der H auptbew ässerung des Landes liegen, wie in 
den Tälern des S alt-R iver, des G ila-R iver, des V erde-R iver und des 
kleinen Colorado, finden sich zusam m en mit Ruinen alter Indianer
siedlungen Relikte einfacher Dämme und Deiche, die zweifellos lange 
Zeit vor der spanischen E roberung angelegt w orden sind. Die gesam te 
Anordnung der indianischen B ew ässerungsanlagen w eist darauf hin, daß  
der U rbew ohner in geschickter A npassung an die klimatischen Belange das 
wenige W asser gut ausgenützt hat. Der größte der alten B ew ässerungs
kanäle, dessen  S puren  heute noch verfolgt w erden können, w ar etwa 
250 km lang und durchzog im wesentlichen das Gebiet des Salt-River- 
Tales. Es ist seh r wahrscheinlich, daß die E rbauer des B ew ässerungs
system s die V orfahren der jetzigen P  i m a und P  a p a g о gew esen sind.

Zeugen für die Arbeiten der Kirche im Lande sind die R este der 
alten M issionen von Guevari und San Xavier aus dem ]ah re  1732. 
Die Periode der B ew ässerung größeren A usm aßes auf G rund der 
K ulturleistungen der Jesu itenpatres setzte etw a um die Mitte des 
18. Jahrhunderts ein, dauerte aber nur bis 1822. Die H auptgebiete



PHOENIX

ЯЯВ

Prähisforische u moderne 
Bewässerungskanäle  

be¡ Phoenix,Arizona
.—■ m o d e r n e  K. — p r ä h i s t o r i s e h e  К

u. . V ím —« Meilen 
U n fen  B e n u tz u n g  e in e r  K a r te  von 

Q. A. T u rn e y  ER.G.S P hoenix. Ar.___________

Skizze Nr. 2. Das prähistorische unò heutige Kanalsystem öer künstlichen Bewässerung.



ò er òam aligen B ew ässerung lagen am Santa Cruz-River in unm ittelbarer 
Nähe ber M issionen unò ber spanischen P räsib ios vonT ubac unbT uscon .

E rst nach Abschluß bes Bürgerkrieges in ber Mitte bes 19. Jahr- 
hunberts setzt bie neue Periobe ber künstlichen B ew ässerung bes 
Lanbes ein, bie seitbem  eine sich bestänbig steigernbe Auswertung bes 
B obens bebingte. Es war in e rs te r Linie ber Salt-R iver, bessen  W asser 
für künstliche Bew ässerung verw enbet würbe.

Es ist selbstverstänblich, baß bie B ew ässerungsanlagen unb bas 
neue O asenlanb an bie F lüsse gebunben w aren. So w ürben insbesonbere 
im letzten Viertel bes vergangenen Jahrhunberts  im Gebiete bes Gila- 
River burch mexikanische Kolonisten unb M ormonen, bie übrigens auch 
heute noch einen starken  P rozentsatz ber Bevölkerung stellen, weite 
Lanbflächen burch B ew ässerung erschlossen. D asselbe gilt von ben 
übrigen kleinen Flußgebieten. D er Gebanke, ben Fluß mit größter 
W asserführung im Lanbe, abgesehen vom Colorabo, b. h. ben Salt-River, 
burch künstliche Bew ässerung auszunützen, ist e rst in biesem  ]ahr- 
hunbert ausgeführt worben.

Durch bie künstliche B ew ässerung*) wirb zusehenbs ein Stück 
reiner Naturlanbschaft nach bem  anberen in Kulturlanbschaft, b. h. in 
O a s e n l a n b s c h a f t  um gew anbelt w erben. Die alluviale W üsten
ebene, bie Steppe, wirb burch Plantagen für Wein, Orangen, Z itronen, 
Grapefrucht, Baumwolle unb D atteln ersetzt. Dazu kom m en insbesonbere 
an ben G renzen gegen bas Trockenfarmlanb Äpfel.

Als B e i s p i e l  für b i e w e s e n t l i c h e n  Farm probukte ber O asen
kultur, von benen sich Grapefrucht, W ein unb Baumwolle besonbers 
lohnen, seien  bie W erte ber Jahre  1924/25 angegeben; bie nodi nicht 
tragenben Jungkulturen sinb babei weggelassen.

Dazu kom m t noch bie Baumwolle mit 120 000 Ballen, b. i. 8,8 °/o ber 
Lanbesprobuktion, wobei in Pfunb ausgebrückt Arizona 286 unb U. S. A. 
nur 180 per acre (1 acre =  0,4 H ektar) lieferte. Das ist zweifellos 
ein M aßstab für bie besonbere Güte ber Arizona-Baumwolle.

Außerbem  hat bie Erw eiterung bes künstlich bew ässerten  Lanbes 
bereits bie G röße ber Farm en beeinflußt. Die Kleinfarmen nehm en 
zugunsten ber m ittleren unb ber G roßfarm en ab.

W einstöcke • • • 
Grapefruchtbäume 
O rangenbäum e . 
P firsichbäum e. . 
Äpfelbäume • - •

etwa 870 000 
54 000 

„ 132 000 
„ 125 000
„ 161000

*) Irrigation: Arizona, aus 14th Census of the U. S. 1920.



i l

Ja, òort, wo òie Böben bei genügender W asserzufuhr besonders 
fett sind, w erden Zuckerrüben angebaut. A utostraßen, asphaltiert und 
wohlgepflegt, führen durch die W üste und halten in ih rer W eiter
entwicklung Schritt mit den neu en tstandenen K ulturstädten, welche in 
die an sich prächtige, unvergleichliche N atur hineingesetzt w erden. 
O rangengärten, weit ausgedehnte W eingärten und D attelplantagen 
grenzen oft m esserscharf und unverm ittelt an die reine Naturlandschaft, 
die ohne künstliche, technische Leistungen in ihren in leuchtenden Farben 
gem alten Form en ein Kunstwerk, ein durchsonntes Bild ist. D aran 
muß m an sich erinnern, wenn man sich die Leistungen der künstlichen 
Bew ässerung in der ursprünglichen W üstenlandschaft Arizonas ver
gegenwärtigen will.

In diese Landschaft schiebt der wirtschaftende Mensch mit seinen 
B ew ässerungsanlagen die O asenkulturen vor.

Die heutige großzügige Entwicklung der künstlichen Bew ässerung 
in Arizona*) ist durch einen R eklam ationsakt der Regierung vom 
Jah re  1902 in eine neue Bahn gelenkt worden. Die bis dahin wilde 
Ausnützung der W asseradern  des Landes w urde unter staatliche Kon
trolle gestellt. So w ar es die H auptaufgabe des neu gegründeten 
Reclam ation Service, entsprechend den Vorgängen in den anderen 
18 S taaten  mit künstlicher Bew ässerung auch für Arizona eine geregelte, 
systematische W asseraufspeicherung, W asserverteilung und W asser
schutz einzuführen. Für Arizona w ar diese Frage von ganz besonderem  
W ert, da, abgesehen vom Colorado**), alle übrigen F lüsse nur tem 
porär W asser führen. Aus diesen Erwägungen heraus entstand das 
Projekt, etw a 120 km von Phoenix entfernt, an der Grenze des Tonto- 
Beckens im Salt-R iver-T ale eine großzügige Bew ässerungsanlage zu 
schaffen. Im Jahre  1903 w urde der G rundstein zum R o o s e v e l t -  
D a m m gelegt. F ast 250 km lange neue W ege mußten, dem alten 
Apache-Trail folgend, durch ebene und gebirgige W üste gelegt werden, 
um das M aterial für den  Staudam m  heranschaffen zu können. E rst 
im Jahre 1911 war die R oosevelt-Talsperre fertig. Bei 85 m H öhe 
und 5 m Breite ist der Damm an seiner Basis 71 m breit und in der 
H öhe 329 m lang. Zugleich mit der Stauung des W assers, das hinter 
dem Damm das gewaltige Tonto-Becken in einen mächtigen G ebirgssee 
verwandelte, w urde ein W asserkraftw erk  geplant, das, nunm ehr fertig, 
etwa 65 000 P. S. Kraftleistung besitzt. 80 km talab vom Roosevelt-

*) R. H. F o r b e s ,  Irrigation in Arizona. W ashington 1911.
**) E. C. La R u e ,  Water Pow er and Flood Control of Colorado River 

below  Green River, Utah. W ashington 1925.



Damm w ürbe ein besonberer V erteilungsbam m  (G ranite Reef Dam) ein
gebaut, von bem  aus in K anälen unb Rillen bas W asser ben V er
brauchern zugeführt wirb. Mit ber Einführung bes System s einer 
geregelten W asserversorgung stieg bie Möglichkeit, weite Gebiete bes 
Lanbes in ben Kreis ber künstlichen B erieselung einzubeziehen. Die 
große Trockenheit, ber geringfügige unb zeitlich beschränkte Nieber- 
schiag, ber ausnehm enb hohe Prozentsatz von Tagen mit Sonnenschein, 
bie geringe Luftfeuchtigkeit, alles bas konnte jetzt burch bas zur Ver
fügung stehenbe B erieselungsw asser bis zu einem gew issen G rabe 
ausgenützt ober in seinen H em m ungen ausgeglichen w erben.

Das W achstum ber künstlich berieselten  Flächen geht heute sprung
haft vor sich unb stieg von 8 qkm im Jahre  1855 auf 750 qkm im 
Jahre 1899 unb 1376 qkm im Jahre 1925. Davon entfielen 971 qkm 
allein auf ben R oosev e lt-Damm. Im ganzen kann bie Fläche bes be
w ässerten  Lanbes auf etw a 2800 qkm geschätzt w erben. Geplant ist 
bie A usbehnung bes B ew ässerungslanbes auf fast 4000 qkm.

Es ist selbstverstänblich, baß biese Flächen als solche klein sinb, 
baß sie aber un ter Berücksichtigung ber großartigen Intensität ber 
B obenkuitur groß sinb. Das zeigen bie Oasengebiete im benachbarten 
Kalifornien, bie bem Lanbe einen W eltruf gegeben haben unb boch b e r 
Fläche nach nur einen geringen Bruchteil bes Lanbes barstellen. Genau 
so ist bie B ebeutung bes wachsenben K ulturlanbes in Arizona ein
zuschätzen.

In biesem  Jahre gehen bie Arbeiten am H o r s e - M e s a - D a m m  
ih rer Vollenbung entgegen. 40 000 P. S. w erben zur Kraftleistung 
hinzukom m en. W eitere N eubauten zur Schaffung bes C o o i i b g e -  
D a m m e s  am Gila-River sinb im Gange. Für bas letztgenannte Projekt 
sinb für bas laufenbe Jahr 1928 bereits 5 V2 Millionen D ollar*) zu r 
Verfügung gestellt.

Dazu kommt, baß seit Anfang bes vergangenen Jahres um bas 
größte aller W asserpro jek te in U. S. A. im amerikanischen Senat gekämpft 
wirb. Es ist bas sogenannte B o u l b e r - D a m m - P r o j e k t .  In un
geahnt großzügiger W eise, bie alle bisherigen technischen Leistungen 
in ben Schatten stellen soll, wirb hier ein 30 M illionen-Projekt geplant. 
D iese gewaltige T alsperre  soll im B oulber-C anyon im Colorabo bei 
Las Vegas, nach anberen  W ünschen im Black-Canyon etw as talab bavon 
gebaut w erben. Nach ber Regelung ber Ansprüche aller am Colorabo- 
Projekt beteiligten A nliegerstaaten, insbesonbere ber S taaten Kalifornien 
unb Arizona sowie auch Mexikos, soll hier ein Damm erstehen, bessen

*) Builòing Report for 1928.



Kraftleistung auf 600 000 bis 700 000 P. S. geschätzt wirb. Als Spitzen
leistung sinb 1 200 000 P. S. vorgesehen.

Damit w ürbe bas W asserproblem  hier in großzügiger W eise nach 
brei Seiten gelöst a ls:

1. Fließw asserkontrolle,
2. Regulierung bes W assers für Bewässerungszwecke,
3. Kraftentwicklung.

Noch w eitergehenbe kühne Pläne wollen bas W asser bes Colorabo 
von ber mexikanischen G renze aufw ärts bis zum Ausgang bes Granb 
Canyon ausnützen. Dann w ürbe bie Kraftleistung auf IVa Millionen P. S. 
geschätzt w erben. Künstlich bew ässern  könnte man bann etwa 9000 qkm. 
Jeboch sinb bas alles Zukunftspläne. Z u r z e i t  n e h m e n  b i e  K u l t u r 
o a s e n  l ä n g s  b e r  F l ü s s e  u n b  B e w ä s s e r u n g s k a n ä l e  k a u m  
7 % b e r  F l ä c h e  b e s  S t a a t e s  e i n .

Aber bie Ibee einer gem einsam en unb georbneten W assernutzung 
ist überall auf bem Marsche. So plant beispielsw eise bie Vereinigung 
ber W assernutzer im Salt-R iver-Tale*) bie w eitere Umgebung ber Stabt 
Phoenix vom Fuß bes Gebirges bei Chanbler norbw ärts bis zum 
Granite-Reef-Dam unb bis 33 km westlich von Phoenix in B erieselungs
parzellen aufzulösen. Neue Kanäle, bie zum eist ranblich zum Gebiet 
angeorbnet sinb, sollen bas Zwischengebiet speisen. W eite große 
Lanbflächen liegen im Augenblick noch außerhalb ber wirtschaftlichen 
Rentabilitätsgrenze unb kom m en für absehbare Zeit als W irtschaftslanb 
nicht in Frage. Trotzbem  hat ber S taat ein besonberes In teresse baran, 
auch außerhalb  ber B erieselungsoasen neue B obenkulturen entstehen 
zu lassen. E r hat von T r o c k e n f a r m e n  ohne Aussicht auf Be
w ässerung 45 000 qkm in Aussicht genommen, von benen 10 000 qkm 
unter günstigen Bebingungen zum Verkauf stehen.

Die Folge ber künstlichen B erieselung ist, baß bie Strom - unb 
K analoasen, bie eben e rs t bem  W üsten- unb Steppenboben abgerungen 
sinb, in kurzer Zeit schon überreiche E rnten  bringen.

Das schon genannte, im wesentlichen m ebiterrane Probuktionsbilb 
ber Kulturflächen wirb burch weite Anbaugebiete mit Alfalfa (Luzerne) 
unb wie in Kalifornien burch Straußenfarm en abgerunbet. W enn auch 
in ben w asserfernen Lanbesteilen bie Trockenfarmen projektiert unb 
zum  Teil als Viehzuchtfarmen vertreten sinb, i s t  b i e  ü b e r w i e g e n b e  
W i r t s c h a f t s f o r m  b e s  L a n b e s  b e r G a r t e n ,  b i e P l a n t a g e ,

*) Salt River Valley Water Users Association: Salt River Project map 
(unveröffentlichtes Manuskript), Phoenix 1922.



b.  h. ò i e  K u l t u r o a s e  m i t  k ü n s t l i c h e r  B e r i e s e l u n g .  Trotz 
bes überw iegenöen C harakters als O asenkulturlanb hat heute bereits 
òie V i e h z u c h t  in Arizona eine beachtensw erte Stellung. Es gibt 
zw ar keine reinliche ScheiÒung zwischen G artenkultur unò Trockenfarm
wirtschaft — aber òie Entwicklungstenòenz ist òeutlich. Die Viehzucht 
rückt an òie Peripherie òes O asenlanòes. Zahl unò W ert òer Viehzucht- 
p roòuktion  stellten sich 1925/26 wie folgt:

P f e r ò e .......................................................... 112 000
M a u l t ie r e .....................................................  13 000
R i n ò e r ..........................................................  1 064 000
M ilchkühe.....................................................  42 000
S c h a f e ..........................................................  1 152 000
S c h w e in e .....................................................  2 1 0 0 0
Geflügel  635 000

In òem verhältnism äßig geringen Anbau von Körnerfrüchten stehen  
Mais unò W eizen an e rs te r Stelle. Wesentlich größer ist òie Heu- 
proòuktion zur Dedcung òer E rnährungsbeöürfnisse òes Viehes.

Menschen unò Staòte.
Die M eisterung òer klimatischen Hem m ungen, w enn auch nur in 

7°/o òes LanÒes, hat einen S trom  von E inw anòerern nach Arizona 
gezogen.

Die Farm er schufen überall O asenkulturen, aber òie B eôürfnisse 
òes H anòels, òer Finanzierung, w anòelten einige Zentren òer Proòuktion 
in solche staòtischen C harakters um, unò, kaum  ins Leben gerufen, 
zeigte sich bereits òer Zug in òiese kleinen S taòte wie besonòers in 
Phoenix unò in Tuscon. In vier Zeitintervallen ist òer Anteil òer 
Farm erbevölkerung tro tz stänöigen Zustrom es neuen B lutes in Prozent 
ausgeörückt stark  zurückgegangen.

A n t e i l  ò e r  F a r m b e v ö l k e r u n g .

1900 ..................................... .... ......................  84,1 °/o
1910 ................................................................. 69 7o
1920  ........................................... ....  2 7 ,1 7o
1925 ................................................................. 16,9 7o

D as ist òer Zug in òie S taòt — schneller unò s tä rk er als Òer 
Durchschnitt für U. S. A.
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Die Z u n a h m e  b e r  G e s a m t b e v ö l k e r u n g * )  ist sprunghaft 

unò wesentlich schneller vor sich gegangen als in U. S. A.

Arizona Zunahme in U. S. A.
1870 • . 9 658 — —

1880 . • 40 440 318,7°/o 30,1 X
1890 . • 88 243 118,2 °/o 25,5 X
1900 . . ■ 122 931 39,3 °/o 20,7, X
1910 . . . 204 354 66 ,21 21,0 X
1920 . . . 334162 63,5 X 14,9 X
1925 ■ • . 428 000 28,8 X 9,15 X

Dabei ist bie B evölkerungszunahm e von 1920/1925 in ben stäbtischen 
Sieblungen bis 86 X, in ben länblichen nur noch 54°/» gewesen. Die 
Zahl ber Farm en nahm  in ber gleichen Zeit um 8,1 X zu.

Der S trom  in bie S tab t ist in ber V e r  w a 11 u n g s h a u p  t s t a b t 
P h o e n i x  am größten; er macht sich aber ebenso in ben anberen, 
etwa zehn kleineren Stabtsieblungen bem erkbar, wie in T u s  c o n unb 
T e m p e ,  ben beiben Universitäts- resp . College-Stäbten. Die Vor
schiebung ber Bevölkerung in bie S täbte hat bas besonbere  C harakte
ristikum , baß bie größeren S täb te  wie Phoenix unb Tuscon bevorzugt 
w erben, w ährenb bie kleineren in ihrer Entwicklung stark  Zurückbleiben.

Die Entwiddung ber S tab t Phoenix in ber Schuttebene bes Salt- 
River w ürbe ber A usgangspunkt einer W irtschaftsepoche unb Symptom 
für bie gesam te Entwiddung Arizonas.

Plötzlich unb unerw artet setzte bas Wachstum ber kleinen Stabt 
Phoenix ein**). Noch ist im Stabtbilbe bas G renzertum  zu spüren. 
Kleine B retterhäuser unb B retterbuben, mit Reklam e überbeckt, wechseln 
mit B etonbauten unb mit staatlichen G ebäuben im Villenstil, m itten in 
kleinen Parks. H otels schießen auf; nach N orben schiebt sich ein neues 
Villenviertel in bie S teppe vor (vergleiche Fig. 10). Die S traßen w erben 
ausgezeichnet instanb gehalten; sie sinb bie Verbinbungswege mit ben 
weit entfernten  kleinen Keimzellen zukünftigen Wachstums, ben Stäbten 
ber Steppe. W ährenb bie H auptbahn bas Lanb bis zum ]ah re  1927 
nur an ih rer süblidien Peripherie überquerte  unb Phoenix nur in einem 
Seitenbogen anschloß, ist nunm ehr ber Hauptweg über bie stäbtische 
Zentrale bes B ew ässerungslanbes geführt. 15 M onate Zeitbifferenz 
zeigten, baß bas Weichbilb ber S tabt in so schnellem W anbel begriffen

*) Vgl. Census f. 1920, W ashington; ferner Statistical Abstract of the 
Uniteò States 1925, W ashington 1926; Arizona Statistics by Counties, Dep. 
of Commerce, W ashington 1926.

**) Vergleiche Б. D ie tr ic h , U .S .A . Das heutige Gesidit. Breslau 1927.



ist, baß m an es nicht w iebererkennt. H unòerte von H olzbuben, so 
genannte búngalos unb außerbem  cam ps für T ouristen unb S peku
lanten, schießen pilzartig aus ber Erbe. Phoenix wächst zusehenbs. 
Im Jahre  1892 w ohnten hier kaum  6000 Menschen, 1920 etwa 29 000 
unb heute mit 60 000 E inw ohnern etwa ber siebente Teil ber B e
völkerung bes gesam ten S taates. Die Bevölkerungskonzentration um 
Phoenix ist so groß, baß bas County Maricopa, in bem  Phoenix liegt, 
allein mit 130 000 E inw ohnern ein Viertel ber Bevölkerung Arizonas 
beherbergt. Das sinö 5 Einw ohner pro qkm unb bamit seh r viel für 
ein Lanb mit ausgesprochenem  Steppen- unb Halbw üstencharakter. 
Tempe, bie G artenstabt, in nächster Nähe von Phoenix, gehört heute 
schon zum W achstum sbezirk von Phoenix.

Kaum irgenbwo im Süben überw iegt ber G renzer trotz allem nodi 
so im Straßenbilbe wie hier. Kurze W este mit langen Ärmeln, riesige 
breitkrem pige H üte über ben sonnverbrannten  Gesichtern kennzeichnen 
ben verw egenen Mann aus bem  W esten. R eiterkäm pfe unb S tie r
bezwingen sinb weit verbreitete Zeichen für bie D raufgängernaturen 
b ieser K ulturpioniere. Es wimmelt von M exikanern, bie hier ihr 
arbeitsam es Leben bei M inbestansprüchen an bie L ebensbebürfnisse 
fristen. Inbianer, zum eist als Saisonarbeiter, vervollstänbigen bas bunte 
Bilb ber farbigen B ew ohner, in bem  auch bie N eger nicht fehlen.

W enn nicht alle Zeichen trügen, so geht A rizona in biesem  Teile 
bes Lanbes um Phoenix unb ganz allgemein im Gebiet ber B ew ässerungs
kulturen einer neuen wirtschaftlichen Entwicklung entgegen, bie kaum  
eine anbere  w erben bürfte als jene in Kalifornien unb Floriba. Die 
Anzeichen bafür m ehren sich. Die Preise bes noch nicht bew ässerten  
Lanbes gehen sprungartig  in bie H öhe. In jeber S traße w erben B üros 
für Verkauf von N eulanbparzellen in jeber G röße aufgemacht. Die 
Spekulation, ber boom, setz t ein.

Alles wächst hier wie bie Probuktion ber O asenkultur schnell unb 
ins Große. Vielerlei Möglichkeiten ber B obenkultur ziehen nicht nur 
P lantagenfarm er unb G artenbauern  ins Lanb, sonbern  auch jene bereits 
erw ähnte G ruppe ber B obenspekulanten, bie einen wesentlichen Teil 
ber Geschäftsgebarung in ben H änben haben. A nbererseits stehen  bie 
Staatsverw altung, bie S tabtverw altung unb bie H anbelskam m ern m itten 
in ber von allen erkannten  unb besonbers gepflegten Ibee ber unbe
grenzten Möglichkeit her Entwicklung Arizonas. Die S täbte wachsen 
sow ohl in W olkenkratzern vertikal wie horizontal als V orstabtbungalos. 
B ankhäuser unb H anbelszentralen  sorgen bafür, baß mit steigenbem  
V erbienst im m er größere G elbm assen für bie W eiterentwicklung bes 
Lanbes zur Verfügung stehen.
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Das S traßennetz wirb enger gezogen. Die Projekte für òie Inw ert

setzung òes Landes jagen sich in w ilòer H ast unò Konkurrenz. Das 
Bilö von Lanò, Volk unò Wirtschaft ist in stetem  Fluß.

T u s c o n mit seinen 35 000 E inw ohnern wächst parallel zu Phoenix 
mit òem Reichtum òer Gartenlanòschaft òes Santa Cruz-River insbesondere 
mit seinen Baumwollfeldern. Es ist die Stadtbrücke zum mexikanischen 
S taat Sonora, Sitz der staatlichen Universität und des Carnegie-Labora
torium s zum Studium  der W üstenpflanzen mit dem  Ziele der praktischen 
Auswertung. Tuscon ist eine alte Stadtgründung aus der Zeit um 1700. 
Ihre  anfängliche Bedeutung lag in der Versorgung der nächstliegenden 
M issionsstationen; heute ist Tuscon die m oderne Stadt des Südens.

Die G artenproduktion im B ew ässerungslande und die Viehzucht im 
G ebiet der Trockenfarmen geben dem wirtschaftlichen Antlitz Arizonas 
das G epräge. Damit sind aber die W irtschaftswerte des Landes bei 
weitem nicht erschöpft. Ungeahnte Schätze liegen im N ordosten in den 
hochstämmigen W äldern Arizonas, deren Fläche der des bew ässerten  
Landes gleichkommt. Zum eist pflegt vom Standpunkt der Landschafts
beschreibung wie auch von dem der Wirtschaft in der Beurteilung 
Arizonas der W ald zu kurz zu kommen.

W eitab von jeder m odernen V erkehrstraße liegen die Wälder*) als 
ursprünglicher G elbkiefernwald in einer Längenausdehnung von m ehr 
als 480 km zwischen dem  Rio G rande in Neu-Mexiko und der kleinen 
Siedlung Williams. Das ist das größte einheitliche W aldgebiet dieser 
Art mit 7 ,Г /o der Fläche Arizonas im W esten der U .S .A . (vergleiche 
dazu Skizze Nr. 3). 73 7o des W aldes sind N ationalforst und bedecken 
eine Fläche von 16 Millionen Acres. Die Auswertung des Holzes 
geschieht bis heute ohne G roßunternehm en zum eist durch kleine Sage
m ühlen. Im m erhin sind im Durchschnitt der letzten Jahre se it 1923 
etw a 42 Millionen Kubikfuß Holz geschnitten worden. Vorsichtige 
Schätzungen ergeben, daß die jährliche Kapazität des W aldgebietes, 
ohne Raubbau treiben zu m üssen, etwa 100 Millionen Kubikfuß beträgt. 
Allerdings liegt das W aldland im Bereich einer Reihe von G efahren in 
Form  von Bränden. Diese gehen sowohl auf Blitzwirkungen wie auf 
Nachlässigkeiten von Lagerfeuern zurück.

Da die Idee einer künstlichen Aufforstung außerhalb des Bereichs 
praktischer Erw ägungen liegt, w erden heute schon große waldfreie 
Flächen für intensive Schafzucht und Rinderzucht in Anspruch genommen.

Zur O asenkultur und Waldwirtschaft kommt im gebirgigen Arizona 
die Erzproduktion.

*) The National Forests of Arizona. Dep. of Agriculture. W ashington 1924.
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Die Erzwirtschaft*).

Hoch oben im G ebirge in H öhen über 1100 m liegen, in sbesonbere  
im Yavapai County, große Kupferm inen bei öen M ontansiebelungen 
Miami unb Globe. Diese haben ben Ruf, zu ben reichsten ber Erbe 
zu gehören. H ier w ürben im Jahre 1926 etwa 51 % ber gesam ten 
K upferprobuktion ber Vereinigten S taaten geförbert. D er M ittelwert 
für ben Anteil ber K upferprobuktion Arizonas an U. S. A. bewegt sich 
etw a um 43 7o.

W ährenb bie B ebeutung ber K upferprobuktion, gem essen an Menge 
unb W ert, einen bebeutenben Anteil an ber wirtschaftlichen S truk tu r 
A rizonas hat, sinb bie Inbusfrieräum e, b. h. B ergw erkssieblungen, 
Förberungs- unb V erarbeitungsstätten, flächenhaft betrachtet, kleine, 
räumlich eng begrenzte Inbustrieoasen  inm itten einer arm seligen Ge- 
birgslanbschaft, beren C harakter zwischen S teppe unb H albw üste liegt. 
Die Anlagen für Förberung bes Erzes, bie Sortierungsanlage, bie Kon
zentrationsanlage, bie Schmelze (vergleiche Fig. 11) unb bie Anlage fü r 
elektrolytisches Kupfer gehören technisch zu ben hochwertigsten b e r 
Vereinigten Staaten.

Neben bem  Kupfer w erben hier etwa 8,4 °/o Golb unb 10,9 °/o Silber 
ber U. S. A. sowie Zink unb Quecksilber gewonnen. Damit rückt A rizona 
in bezug auf seine E rzprobuktion unb bie Zahl ber bam it beschäftigten 
Menschen an bie 16. Stelle un ter ben 48 E inzelstaaten ber U. S. A.

Es ist seh r schwer, bie Entwicklung ber Bergw erke A rizonas in 
Gelbw ert auszubrücken. Die starken  Preisschw ankungen bes Roh
m aterials verwischen bas Bilb. Eine bessere  V orstellung gibt bie letzte 
offizielle Statistik, bie ben starken  Aufstieg ber Montanwirtschaft 
A rizonas an ber Zunahm e ber U nternehm ungen unb ber Zahl b er 
A rbeiter mißt. In 155 U nternehm ungen w aren schon im Jahre 1919 
etw a 170 000 Menschen tätig, bavon entfielen auf Kupfer 95,2 °/o, auf 
Golb unb S ilber 4,0 7o unb ber R est auf Blei, Zink, Granit, K alkstein.

Im ganzen gruppiert sich ber große S taat Arizona wirtschaftlich 
zwanglos in brei G ebiete, bie im G runbe bie gleichen sinb wie bie 
natürlichen Großlanbschaften. D er N orben unb N orbosten, beren bunt
farbige Plateauschichten vom Colorabo in 1500 m tiefem Canyon zersägt 
sinb, sinb heute lebiglich ein Durchgangslanb vom sonnigen Kalifornien

*) H ow lanö  B a n c r o f t ,  R econnaissance  of th e  O re D eposits  in N orthern  
Yum a County, A rizona. W ash ing ton  1911. — Clybe P. R o s s ,  O re D eposits of 
th e  S abb ie  M ountain anb  B an n er M ining D istricts, A rizona. W ashington  1925. 
F. L. R a n s o m e ,  G eology of the O atm an Golb District, A rizona. W ashington  1923. 
V. C. H e i k e s ,  Golb, Silver, C opper anb Leab in A rizona. Mine R eport. 
W ash ing ton  1926.



zum Lanòe òer Mitte. Nur òer Canyon òes ColoraÒo, òas N aturw unòer 
von unenblicher Größe, Farbe unò Einsam keit, ist òer einzige Wirt- 
sdiaftsw ert ò ieses Norògebietes. T ausenòe unò A bertausenòe von
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Skizze Nr. 3. Indianer-Reservationen, Nationalforste unò W ege in Arizona.

Besuchern, Einheimische unò Frem òe, ström en alljährlich hinein, um 
— w enn nicht anòers, aus òem G runòe einer nationalen W allfahrt — 
òas neben  òen Niagara-Fällen größte W unòer òes Lanòes gesehen zu 
haben.



Das M ittelgebiet Arizonas, nam entlidi in seinem  östlichen, wiiòen 
Gebirgsteil, ist seit langem bas in seiner B eòeutung besonòers ge- 
schilòerte Minengebiet.

Aber beiöes sinö W erte bes Lanbes, bie bem Menschen verhältnis
mäßig leicht in ben Schoß fielen. Die N aturlanbsdiaft bes G ranb Canyon 
bes Colorabo liegt ba, ein billiges Objekt öer lokalen Ausnutzung burch 
bie T ouristen inbustrie ; bie Kupferm inen liegen für ben technischen Abbau 
außerorbentlich günstig.

Ganz anbers ber Süben unb Süöw esten. H ier, wo bie F lüsse 
träge schleichen ober versiegen, liegt bas Lanb ber Arbeit am Boben, 
ber wirtschaftlichen Tat, ber künstlichen Berieselung.

Die Inbianer.
Die A usbeutung ber E rze unb bie B ew ässerungskultur sinb beibe 

ein E rbe ber ursprünglichen Bew ohner bes Lanbes, ber Inbianer, von 
benen in Arizona etwa 45 000 in großen unb kleinen R eservationen 
leben (vergleiche hierzu unb zum Folgenben Skizze Nr. 3). Praktisch 
w ohnen bie W eißen an ben wirtschaftlich günstigeren Stellen, bie Inbianer 
in ben unwirtlichsten Teilen bes G ebirges unb ber V orlanbsteppe. So 
ist es verstänblich, baß ber Kampf um s D asein in biesem  Lanbe immer 
ein Kampf um s W asser gew esen ist, früher so  wie heu te: ins Inbianische 
übertragen ein Kampf um bie Jagb- unb W ohngrünbe. Trotzbem  haben 
sich in ben R eservationen bie Inbianer, von benen h ier etwa ein Achtel 
aller Inbianer ber U. S. A. wohnen, seit 1880 an Zahl fast verboppelt.

I n b i a n e r  i n  A r i z o n a :

1880 ..................................... etwa 21 300
1890 .....................................  „ 30 750
1900 .....................................  „ 40 200
1920 .....................................  „ 42 400
1925 . . . . . . . .  „ 4 4 0 0 0
1927 .....................................  „ 45 000

Die L anbesnatur w ies ben Inbianern ben Weg. Die einen w ürben 
seßhaft — an ben F lüssen bes Sübens unb an ben halbtrockenen, breiten 
Schuttebenen ber F lüsse, bie anberen  nom abisierten unb wechselten 
stänbig ben Jahreszeiten  folgenb ihren  W ohnsitz.

N eben vielen anberen  leben heute vier H auptgruppen inbianischer 
B evölkerung in Arizona.
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Im Gebiet ber gegenwärtigen B erieselungskultur, abgeörängt von 

ben besten  Böben, wohnt ber Inbianerstam m  ber P im a .
W enn biese heute mit Stolz sagen, baß sie als einziger Inbianer

stam m  bes Lanbes niem als w eißes Blut vergossen hätten, so  ist bas 
gewiß nur in großen Zügen zu verstehen. Die Pirna sinb ste ts seß 
hafte Inbianer gew esen in bem Sinne, baß sie sich auf G runb extrem er 
D ürre in ihrem  Talgebiet bewegten. Die Täler bes Sübens, insbesonbere 
ber U nterlauf bes Gila-River, sinb ihre Heimat. F rüher — bie Ameri
kaner sagen prähistorisch —  zurzeit ber ersten  einbringenben spanischen 
Conquista siebelten bie Pirna im gesam ten Talgebiet Arizonas, sow eit 
es vor bem  Fuß ber G ebirgsw üste liegt. Dort, wo heute m oberne 
T alsperren  gigantischen Ausm aßes weitflächige B ew ässerungskulturen 
schaffen, saßen  bie Pirna unb ihre V orfahren unb bew ässerten  nach 
einfachster M ethobe bas Lanb. Ihre W ohnungen sinb immer rechteckige 
Lehm hütten mit Dächern aus getrockneten B lättern ober Zweigen gewesen. 
G elbbraun unb hellgrau stehen  biese Hütten, K e e genannt, einzeln ober 
in Gruppen, bie sich kühn S tab t nennen, auf bem staubigen, hellgrauen 
S teppenboben (vergleiche Fig. 13). Die Pirna sinb einfache Lanbwirte; 
bie F rauen  sinb außerbem  geschickte Bastflechter unb W eber. Das 
M aterial für bie Flechtarbeit in ben Farben schwarz, weißgelb unb rot 
wirb teils aus Rinben, teils aus W urzeln gewonnen. Die Farben sinb 
N aturfarben. Das M aterial für bie W ebearbeit ist heute Baumwolle, 
bie für ben eigenen Bebarf auf künstlich bew ässerten  Felbern geerntet 
wirb. Im G egensatz zu ben W ebm ustern in grellen Farben, wie sie 
im Bereich ber grellfarbig gem alten W üste überall charakteristisch sinb, 
zeigen bie Pim afrauen eine besonbere Vorliebe für einfache M usterung 
unb eine überraschenb strenge A npassung an bie Farben ihrer 
W ohnianbschaft. Das W eißgelb unb Rot ist ben Böben in ihren ver- 
schiebenen Farbw erten  angepaßt, unb wenn grün bazukom m t, so ist es 
im m er bie bunkelgrau-grüne, m atte Farbe ber bürren Sträucher ober 
ber w asseraufspeichernben Kakteen.

ü bera ll liegen neben ben heutigen H ütten runbliche Hügel, bie 
Trüm m er vergangener Sieblungen.

Die nom abisierenben inbianischen Nachbarn unb bie Conquistaboren 
sinb im m er bie Feinbe ber Pirna gewesen. H eute ist bie Reservation 
in bezug auf ihre Lanbesnatur ein erschreckenb öbes, arm seliges Fleckchen 
E rbe; aber bie Eigenschaft als R eservation schützt bie an bie Peripherie 
bes O asenlanbes gebrängten Bew ohner. An ber äußersten  B erührungs
stelle ber R eservation  mit bem K ulturlanbe um Phoenix setzte mit 
e iner kirchlichen Schule bie sogenannte Kultivierung ber Pima ein (ver
gleiche Fig. 14).



Ein wesentlich anberes Bilò bieten òie A p a d ie  - I n d i a n e r  am 
gebirgigen Oberlauf òes Gila-River, östlich vom Tonto-Bechen unö vom 
Roosevelt-Dam m . Es sinò Nomaòen, kleinwüchsig mit Ableraugen unter 
òem  breitkrem pigen Hut. Man fühlt überall, öaß die Apachen, öenen 
man bas wirtschaftlich arm e G ebirgslanò als R eservation angew iesen 
hat, nur aus E rnährungsgrünben unb widerwillig zu den W eißen als 
D am m arbeiter kommen, um Gelb zu verdienen. S onst aber sind sie 
frei, konservativ in ih rer ursprünglichen Kleidung und in ih rer Wohn- 
weise. Den Frauen obliegt die W ebearbeit; Flechtwerk ist viel w eniger 
verbreitet als bei den Pima. Die H ütten  sind den B ienenkorbform en 
der Eskim ohütten ähnlich konstru iert, ü b e r  einem  halbkugelförm igen 
W eidengestell liegt in der Regel nadi der W indseite eine weiße Plaue, 
die die H ütte schützen soll. In einigen Fällen konnte an Stelle d er 
Decke lediglich Laubw erk als Bedachung festgestellt w erden.

D as rundliche W ohngebilde hat große Ähnlichkeit mit dem  eigent
lichen Wigwam (vergleiche Fig. 12). Wir pflegen un ter Wigwam die 
B ehausung der Indianer schlechthin zu verstehen. In der Tat w aren 
die W igwams im G ebiet der großen Seen und in den atlantischen Ge
birgen weit verbreitet, als die ersten  weißen Siedler ins Land kam en. 
Ursprünglich w ar es die typische W ohnungsform  der algonkisch 
sprechenden Indianer. Verhältnism äßig spät und vereinzelt is t diese 
Form  dann nach dem  W esten übertragen worden. H ier im W esten 
hatten  die großen Ebenen und die Prärien  eine andere ursprüngliche 
Siedlungsform  der Indianer bedingt: das spitze Zelt, den T i p i  oder 
T e e p e e*). Büffelhäute w urden um steil gestellte S tangen gelegt und 
oben eine Öffnung als Rauchabzug gelassen. Die Büffel sind heute in 
den Ebenen ausgerottet und nach N ord-Canada verdrängt. Das spitze 
Zelt ist an vielen Stellen der westlichen Prärien  noch geblieben, jedoch 
ist es in Arizona sehr selten  und fast allgem ein durch die R u n d -  
h ü t t e  ersetzt.

E ine indianische Siedlungsform  ist heute schon ausgestorben  und 
nur noch in ihren  R esten  vorhanden. Es sind jene B auten der Indianer 
hoch oben im Gebirge, die in die natürlichen H öhlen und Nischen der 
Hänge, insbesondere [der dolomitischen Kalke, hineingebaut wurden. 
Man kann sie Felsfestungen nennen. Der Hauptschutz bestand in 
ih rer Lage. Die B ew ohner w erden allgem ein als C l i f f - D w e l l e r * * )  
bezeichnet.

*) T. T. W a te r m a n , North American Indian D wellings. W ashington 1925.
**) J. W. F e w k e s ,  Preliminary Report of a Visit to the Navaho National 

Monument, Arizona. W ashington 1911.
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Das sinò wohl òie ältesten Sieblungen òes Lanòes überhaupt. 
W affen unò W erkzeuge beuten auf hohe Kultur unb auf hohes Alter 
hin. Steinbeile unb S teinm esser gaben bie Möglichkeit, biese Siebler 
ihrem  Alter nach einzuorbnen. Arizona unb Neu-Mexiko sinb H aupt
gebiete ih rer Verbreitung. In ben weiten W albgebieten bes norböst- 
lichen Arizona liegen zweifellos noch viele unentbeckte Überbleibsel 
b ieser W ohnkultur.

Östlich vom Gebiet bes Granb Canyon unb bes Colorado — weit 
nach Neu-Mexiko hinein —  liegen bie R eservationen ber H o p i* ) unb 
N a v a h o ,  letztere wie ein großer Ring um ben von ben Hopi be
w ohnten Kern gelegt. W enn sich bie Apache-Inbianer ihre U rsprüng
lichkeit in vielem bew ahrt haben, so in weit höherem  Maße bie Hopi.

Es sinb Burgsiebler. Das gesam te Dorf bildet eine einzige Siedlung, 
bas P u e b l o .

Rechteckige H äuser sinb wie Kasten neben- unb übereinander zu 
einer eigenartigen Burg aufgetürmt, bie zum eist auf einen der tisch
förmigen isolierten Tafelberge ber Kaibabschichten hinaufwächst ober 
sich an diesen anlehnt. Die höheren Etagen dieses Pueblo w erben mit 
Hilfe von Leitern erreicht, bie im Kriegsfälle eingezogen wurden. Das 
Baum aterial ist Sandstein, K alkstein unb Lehm. In den Fällen, wo 
ein Pueblo in der Ebene liegt, sinb alle H äuser aus Lehm errichtet.

Die Hopi sinb ausgezeichnete Flechter, Töpfer und W eber. Ihre 
W aren spiegeln bie Vielfarbigkeit der heimischen bunten  Landschaften 
wider. Nicht nur in ih rer Kleidung, sondern  auth in ihren Sitten unb 
Bräuchen haben bie Hopi ihre Ursprünglichkeit bew ahrt. Das gilt be
sonders von ihren Festen, ihren Tänzen, dem  Ablertanz, dem Regen
tanz. Letzterer zeigt, in welchem Maße auch für bie Hopi bie W asser
frage bas Lebensproblem  unb bas W irtschaftsproblem  ist. Kleine Götzen 
aus Holz, die Kitschinas ober Katschinas, w erben beim Tanz getragen 
unb später mit ihren kurzen H olzbeinen in den Boben gesteckt. Sie 
sinb als G ötterboten gebacht, die bie Bitte um Regen w eitergeben 
sollen. Alles ist bei diesem  Tanz in bie eine Bitte um W asser hinein
gelegt. Das geht bis auf bie Zeichnungen auf den Trommeln, bie in 
einfacher Stilisierung durchweg W olken, Blitz unb Regentropfen bar
stellen. Unb bas alles zusam m en ist im Grunde genom m en ein deut
licher Ausdruck unb Beweis dafür, baß ber Hopi die klimatischen 
Schwächen seiner Landschaft unb damit seines Milieus unb damit endlich 
die Schwächen seiner Lebensführung unb seiner W irtschaftshaltung kennt 
(vergleiche Fig. 16).

*) H. R. V o th , Hopi Proper Names. Chicago 1905.



Aus òer Fülle öer Tänze, öle òen Regen erbilten, sei nodi ber 
im August stattfinòenòe Schlangentanz erw ähnt. Lebenòe Klapper
schlangen w erben babei im Tanz geschwenkt. Dann läßt man bie 
Tiere frei. D er Sinn ist, baß sie ihren Schlangenschwestern bie Bitte 
um Regen w eitergeben möchten. Das m erkw ürbigste ist babei, baß 
bie zahlreichen B isse ber seh r giftigen Schlangen keinen Hopi zu töten 
verm ögen. Noch heute ist bas Geheim nis ber Beschaffung eines Gegen
giftes, bas bie Inbianer immun macht, überliefertes Stam m esgeheim nis. 
Selbst W eiße, bie Jahrzehnte  un ter ben H opi gelebt haben, konnten 
ben Schleier b ieses G eheim nisses nicht lüften. W ieviel Nutzen würbe 
ber Menschheit erwachsen, w enn bie zahlreichen Tobesfälle in ben 
Sübw est-S taaten, bie burch bie B isse ber Klapperschlangen verursacht 
w erben, mit einem Schlage beseitigt w erben könnten.

Vom Stanbpunkt ber Inbianer gesehen ist bas Giftgeheimnis einer 
ber letzten ursprünglichen B esitze ber U reinwohner, an ben sich Trabi- 
tion unb Stolz knüpfen. F ast alles anbere  ist ben Inbianern genommen 
w orben. Eine Ausnahm e bavon macht nur bie R eservation im Staate 
Oklahoma, wo es ber Zufall wollte, baß bie reichsten unb besten  01- 
felber m itten im Territorium  liegen.

Wie bie Cliff-Dweller im Dolomit bes G ebirges bie bortige Vor
geschichte ber inbianischen Kultur verm elben, so haben auch bie Inbianer 
ber Ebene, bie Pirna, ihre Geschichte.

An ben Ufern bes un teren  G ila-R ivers erheben  sich, aus bem 
ortsüblichen hellockergelben M aterial erbaut, bie Trüm m er einer großen 
Sieblung, einer förmlichen Inbianerfeste, eines Talpueblo. Wie bie Berichte 
zeigen, w ar noch im Jahre 1694 bas H auptgebäube als ein vierstöckiges 
Lehm haus erhalten. H eute hat ber S taat Arizona bie Trüm m er bieses 
großen H auses unb bie R este von 13 kleineren Sieblungen geschützt. 
D er heutige Name bes großen G ebäubetrüm m ers „ C a s a  G r a n b e “ *) 
zeigt bereits rein  äußerlich ben spanisch-m exikanisdien Einfluß (ver
gleiche Fig. 15). Ursprünglich hieß bas G ebäube S i - i - v a n  V a h - a - k i ,  
w as soviel wie „bas alte H aus bes H äuptlings“ bebeutet. Steinbeile, 
Pfeilspitzen, M ühlsteine, verzierte Tongefäße, R este von verbrannten 
K ürbissen, M aiskörner unb Baumwolle werfen Schlaglichter auf eine 
vergangene Kultur.

Aber bie V erkehrsnetze w erben im m er bichter gespannt, bie 
Entfernungen von ben Inb ianer-R eservaten  zur am erikanischen Kultur

*) E. T. P in  к l e y ,  Casa Granbe, the greatest Valley Pueblo of Arizona. 
Phoenix 1926.



verringert. Die im Lanòe lebenòen 45 000 Inòianer leben zu weit 
verstreu t, um als M asse w irksam  zu werben. D er Größe ber 
R eservationen entsprechenb w erben sie langsam , aber sicher ihrer 
Inbivibualität beraubt.

Selbst w enn in ganz U. S. A. bie Zahl ber Inbianer etw as zuge
nom m en hat, unb biese bem nadi zahlenmäßig noch nicht aussterben, 
so  boch in ihrer Eigenart.

Der Strom , bie W elle ber m obernen M aschinenkultur wirb in Arizona 
überall ba, wo W asser ist, ober wo W asser hingeführt wirb, aus einer 
H albw üste unb Steppe ein Oasenlanb machen unb Arizona als Wirt- 
schaftsraum in ben Rahm en ber Wirtschaft ber U. S. A. unb bamit ber 
Weltwirtschaft einpassen. Den ursprünglichen H errn  bes Lanbes aber 
wirb sie w eiter in bie öbesten  Teile bes Lanbes abbrängen, ihn auf
saugen unb über ihn unb seine Kultur zur Tagesorbnung übergehen.





P jSi i Pho t. Б . Dietrich
Plateauauflösung nörblich vom oberen Salt-River

P hot. Б. Dietrich

Breite Canyonzersdmeibung 
im Plateau am oberen Salt-River





Fig. 3 Pho t. Б . D ie tr i*
Beginnenòe Plateauauflösung 

in öer Nähe òes Roosevelt-Dam m es am Salt-River

Fig. 4 Phot. Б . Dietrich
Plateauauflösung im Gebiet ber Plateauranòlanòschaft
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Fig. 5 P h o t. Б . Dietrich
Steilabfall òer Superstition Mountains zum Vorlanö

Fig. 6 P hot. Б . Dietrich
Zeugenberg in öer Gila-Nieòerung, unvermittelt aus òer Steppe aufsteigenò

Fig. 7 Pho t. Б . Dietrich
Zeugenberg in òer Salt-River-Region.

Im Voròergrunò òas òurch Rinnen geglieòerte Pieòmont
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Pho t. Б . Dietrich Fig. 8 b P hot. Б . Dietrich
Riesenkaktus (Carnegia gigantea)

Fig. 9 Phot. Б . Dietrich

Sagebrush (Artemisia triòentata)
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P hot. Б . Dietrich
Capitol in Phoenix

Fig. 11 Pho t. Б . Dietrich
K upferschm elze öer Insp ira tion -Mine bei Miami
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Phot. В. Dietrich
Apachesieòelung am oberen  O ila-R iver

Fig. 13 P hot. B. Dietrich
P im a-H aus am  un te ren  G ila-River





Fig. 16 N adi e in e r P ho tog raph ie  auf P o s tk a rte  
H opi-H äuptling
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Mitteiliirig'Oii der Sfilesisclien Geseilscliaft für
Volkskunde

Band I (Heft I/ÍI) 1894—96 vergriffen: Band- И —V (1896—1903) nur in 
wenigen Exemplaren vorhanden umi darum um- bei Abnahme aller vorhandenen 
Bande егШШсЬ. Band VI—XXV je 5 Umk. (einzelne Hefte, soweit vor

handen, 2,50 Rmk.). Band XXVI —XXVITI je 8 ,— Kn:k.

F cstec iísr ííi жиг лгR h rb n n ü ertfe icr  «ter K Sm g'ücbeas líial- 
v c r s i t i i í  m t  S r ^ s l a a .  Unter Mitwirkung von Conrad Cicimrius, Felix 
Dahn, Ernst von DobschiHz usw., heransgegeben von T h e o d o r  S i e b s  

( = ' Bánd ХШ  und XIV) 1911. 716 Seite». Preis 12 Rmk.

Kartenwerke über öbersclilesien
D i e t r i c h ,  Bruno: Karte des OberscMosiseheri Itulustriedreiecks . 1.50 Mk. 
Di e t r i c h ,  Bruno: Die natürliche Grenze des nordöstlichen Oberschlesien 3,— „

— Dasselbe in englischer Sprache , 3,—
— Dasselbe in französischer Sprache . . . .  ......................... 3,— „

Volz,  W’iihelm: Das Deutschtum in den Kreisen Rybnik und Pless
(in fünf Karten) , . .......... .............................................. ..... 3,— ' ,,

— Dasselbe in englischer Sprache ................................................3,— „
—  Dasselbe in französischer S p r a c h e .................. .... 3,— .

Vol z ,  Wilhelm : Die völkische Struktur Oberschlesieixs in drei Karten 3,— ,
—• Dasseibe in englischer Sprache  .........................   . . 3, — „
— Dasselbe in französischer Sprache . . . . . . . . . . .  3,— „

V o i z . Wilhelm: La question de la Haute-Silésie et ses fondements 
économiques et géographiques (auch in englischer, italienischer, 
norwegischer, schwedischer und spanischer Sprache) je . . . 3,— Mk.

Ne u ma n n ,  C., u. Л. P a r t  sch:  Physikalische üeographie von Griechen
land, mit besonderer Rücksicht auf das Altertum bearbeitet (1885) 9,— Mk.

P a r t s c h ,  J.: Die Gletscher der Vorzeit in den Karpathen und den 
Mittelgebirgen Deutschlands nach fremden und eigenen Be
obachtungen dargestellt (mit 4 Karten) [1882].............................. 7,60 Mk,

S c h o t t k y ,  Richard: Beiträge zur Kenntnis der Diluvial-Ablagerungen
des Hirschberger Tales (mit einer Karte) [ 1 8 8 5 ] .........................2,40 Mk
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Band I  umfassend:

Polesi, Russland und die baltischen Staaten. Etwa 29 Bogen.
Preis geheftet 18,— Mb,, in Ganzleinen 20,— Mk.

Band II  umfassend:

Rumänien, Bulgarien und Jugoslawien,, Etwa 11 Bogen.
Preis geheftet 7,50 Mk,, in Ganzleinen 9.— Mk,

E inzeln  sind zu haben:
Polen, von Dr. C. Poralla-Berlin, gegen 10 Bogen geh. 7.— Mk. 
Russland, von Privatdozent Dr. H.-J. Seraphim-

Breslau, gegen 7 Bogen .  ................................„ 5.— n
Die haitischen Staaten, von Privatdozent Dr, H.-J, 

Seraphim-Breslau und Dr. C. Poralla-Berlin, 
gegen 12 Bogen . . . . , . . . . . я 8.— „

Rumänien, von Dr,P,~H. Seraphim-Königsberg i.Pr.,
gegen 3 Bogen . . ,  .....................................я 2.50 „

Bulgarien, von Dr. P.-H. Seraphim-Königsberg i.Pr.,
gegen 3 B o gen ..........................................................я 2.50 „

Jugoslavien, von Professor Dr. Bilimovic-Laibach,
gegen 5 Bogen . . . . . . . . . . .  n 4.— » я
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